
Ueber
_

die Entstehung und Verwendimg der im Sanskrit
*

mit r anlautenden Personalenduniren,

Von

Th. Benfey

Vorgetragen in der Sitzung der K&nigl. Ge-'llschul't der WisHensclmfteu vom 2. .luli 1870.

I. Mit r anlautende Personalendungen In classischen

Sanskrit und formatives Verhaltni » derselben zu

einander.

. 1. In dem sogenannten classischen Sanskrit konnen bekanntlich

dem Verbum vid 'wissen' (flectirt nach der zweiten Conjugations-Classe) in

der dritten Pluralis des Atmanepada Prasens, Imperfect und lmperativ

eritweder die gewohnlichen Endungen, bezw. ate, ata, atdm, oder diesel-

ben rait r anlautend, rate, rata, ratdm angeschlossen werden, so dast

diese Formen entweder vid-ate oder vid-rate, a-vid-ata oder a-vid-rata,

vid-atdm oder vid-ratdm lauten diirfen l
). In den Scholien zu der in der

Note angefuhrten Stelle des Pawini werden Beispiele von vid in der Ver-

bindung mit dem Prafix sam gegeben, in welcher das Activ dieses Ver-

bum nur durch das Atmanepada ausgedruckt wird 2
) ; derartige erschei-

nen auch in dem Gedichte Bharrikavya, welches vorzugsweise den Zweck

verfolgt, den Leser mit den grammatischen Formen des Sanskrit bekannt

zu machen.

Das Verbum ci 'liegen', im classischen Sanskrit Atmanep. und eben-

falls nach der zweiten Conj.-Gl. Hectirt, muss diese mit r anlautenden

Endungen nothwendig anknflpfen , bildet also nur fe-rate, a-$e-rata, $e-

1) Pa«ini VII. 1, 7; meine Vollst. Gramm. d. Sskrit §

I

I
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ratdm 5
). Diese Regel ist nicht bloss ini Bhattik;ivya angewendet, son-

dern es ist auch schon ein Beispiel dafiir aus detn R,amaya//a nachge-

wiesen 4

In den Veden erscheinen diese Formen auch bei andern Verben 5

)

;

vgl. IV. Abschnitt §. 30 ff.

. 2. Ausserdem gehoren zu dieser Categorie noch die regelmassi-

gen Personalendungen der dritten Plur. Atmanep. und Passivi des Pfect.

redupl. , so wie das auslautende ran derselben Personen und genera im

Potential und Precativ.

3. Die des Pf. red. lautet re, mit Bindevocal i-re. Sie erklart

sich aus der in 8. 1 erwahnten rate durch die in den Veden nicht sel-

ten eintretende Ausstossung des at zwischen dera r und dem dem t fol-

genden Vocal 6
). Alle Bedenken gegen diese Erklarung schwinden durch

3) Pan. VII. 1, 6; Vollst. Gr. §. 813.

Wester;

5) Gr. S. 366 n. 5, wo aradhram zu streichen.

6) Meine kurze Sanskrit-Grammatik S. 95; Pan. VII. 1.41; Vollst. Gr. §.813.

IV. Zu den an der letzten Stelle angefiihrten Beispielen fur die Einbusse von at

und blossem t liessen sich jetzt noch manche andre fiigen ; ich beschranke mich auf

einige, so duh-rdm fiir und neben duh-ratdm, 3 Plur. Imperat. Atm. und Pass. Atharv.

ni

arv. V. VI. 134. 2. Auffallender

langen, a in Rigv. I. 140, 3. Sayana glossirtes richtig durch 3 Dual. Pras., aber

die ungliickselige Annahme, dass in den Veden alle Formen verwechselt werden

konnen, bestimmt ihn es fiir vetikte 3 Sing, zunehmen ; in diesem sei t eingebiisst und

der Sing, stehe fiir den Dual. Die Einbusse des langen a erklart sich daraus, dass

das anlautende a der 2. und 3. Dual. Atman. in den Veden mehrfach kurz gelesen

werden muss (Petersb. Wtbch. unter 1 ag , vgl. z. B. Rv. 1. 2, 8 brihantam dgdthe

wo °tam dgdihe eine iambische Dipodie reprasentirt ; ebenso dgdte I. 25, 6.; eben

so dsdte von as Rv. I. 41, 5, wo aber Samav. II. 3, 1, 7, 2 ebenfalls agate liest;

ganz eingebUsst ist dieses d in didhithdm Atharv. V. II, 12, 5 von didhi 2 Du. Im-

« didhudthdm steht . wie Taittir. Ara»y-perat. ; da diese Form
IV. 20, 8 hat, so ist wahrscheinlicher , dass in didhithdm °yd°, wie in den Veden so

oft, zu « zusammengezogen ist). Ferner vimokshye fiir mmokshyate von rnuc und
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die Atharv. Veda X. 3, 15 erscheinende Form gere statt cerate (in §

Die Stelle lautet

:

yatha v&'tena prakshiwa vriksh&'A cere nyarpit&A

eva sapatnams tvam mama pra kshiwihi ny arpaya||

'Wie Baume, vom Winde vernichtet, niedergeworfen liegen, so vernichte

du, wirf nieder meine Feinde!'

Die Endung der dritten Plur. Pf. Atm. ist also eben so gut iden-

tisch mit der entsprechenden des Priis., wie die der lten and 2ten Sing.

sampatsye fur °yate von pad 3 Sing. Fut. im Chand. Up. VI. 14, 2 Calc. p. 400

nach den Commentaren, aber fraglich.

Wtbch anakta

zur

(ved. 2 Plur. Imperat. Parasm. von an/) genonnuen; dafur scheint auf den ersten

Anblick areata im zweiten Halbvers zu sprechen. Es ist aber bis jetzt kein Bei-

spiel des Ausfalls von t in 2 Plur. nachgewiesen, wie denn auch Pan. ihn nur in der

3. kennt. Ich nehme daher anajd fur 1. Sing. Imperat. statt anajdni ('ich will herr-

lich schmucken dieses Lied . . . . ihr sollt singen') ; iiber die Stellen, wo Hollensen

diese Form nachgewiesen hat , zu denen man diese fiige, vgl. man denselben in der

Zeitschr.d. dtschenMorgenl.Ges.XXn. 577. Beilaufig bemerke ich, dass auch rtayana,

wpnn gleich nicht hier, wo er anaja fur 2 Sing. Imperat. nimmt, ohne aber ein Wort

Erkliirung der Gestalt zu verlieren, doch weuigstens an einer Stelle diese Er-

klarung kennt; IV. 18, 2 fasst er namlich ayd als Vertreter von aydni\ VI. 59, I

dagegen glossirt er zwar voca nicht ganz unahnlich durch brathni, betrachtet es

aber irrig als Vertreter von vocam , avocam 1 Sing. Aor. ,
vielleicht nur weil ein

vocani in der klassischen Sprache nicht moglich ist. Allein auf eine grammati- ],e

Regel beruft er sich bei seiner Identification von ayd mit aydni nicht und zur Zeit

der Constituirung des Pada-Textes kaDn diese Auflassung nicht existirt, oder we-

uigstens nicht die Beistimmung der Verfasser desselben gefunden haben; denn sonst

wiirden sie nicht das in der Sanihita auslautende lange d di- er Formen dorcfaweg

verkiirzt haben (vgl. die bei Bollensen citirten Stellen u.i I'adatext). Uebrigens

halte ich nicht alle von BoUensen so aufgefasste Stellen fur 1 Sing. Imper.. sondern

manche fur 2; so z. B. I. 64, 1 bhard; VI. 52, 19 namasya and ramciyd.

Beilaufig bemerke ich, dass VI. 49, 8 bei Bollensen woU ein irriges C.tat ist;

denn das in diesem Vs. forkommende rurasyd' gel. rt nicht hieber und wird auch

von Bollensen nicht ausdriicklich aufgefiihrt; fur IX. 52, 2 sollte wobl IX. 3, 2

stehen. wo aber Pada stdva richtig als stdvai fasst (Safin, hat rfrfrf dbibhyushn).

Histor.-vhilol. Classe. XV. M
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Dual, und Plur. und der 3ten Dualis. Die 3te Singularis unterscheidet

sich nur durch die Einbusse des t (Pras. te, Pf. e), welche in den Ve-

den auch im Pmsens erscheint z. B. gviiw-e fur gewohnliches crinvrte

vermittelst crinu-e.

, 4. Ausser in 3 Sing, und Plur. Prasentis (vedisch) und Perf.

des Atman. erscheint die Einbusse von at oder t noch vedisch in 3 Sing.

und Plur. des Imperativs und 3 Plur. des Imperfects Atmanep., und

in der gewohnlichen Sprache durchweg in 3 Sing. Aor. Passivi.

Da sonst t im Skrit zwischen Vokalen nicht ausfallt, so kann der

Grund nicht, wenigstens nicht allein, in einer besondern Schwache desf

liegen. Er ist vielmehr, wie der so vieler lautlicher Erscheinungen, im

Accent zu suchen.

Was die Einbusse in 3 Sing, betrifft, so hatte die Endung des Pra-

sens Atman. in der Grundsprache den Accent und hat ihn im Sskr. in

der ganzen zweiten. d. h. urspriinglichen Conjugation, mit wenigen Aus-

nahmen bewahrt. Dadurch erklart sich die Einbusse des t z.B. in fal-

len wie crinv-e fiir crinu-te mit Leichtigkeit. Ausnahmen bilden die Verba,

welche das Activum nur durch das Atmanepada ausdriicken, und die

vokalisch anlautenden, keine Verstarkung des Themas bedingenden, En-

dungen bei reduplicirenden Verben 7
). In beiden Fallen wird die En-

dung nicht accentuirt, z. B. if II. 2. Atm. accentuirt fsh-te und aus die-

ser Accentuation ist nicht zu erklaren, wie so fg-e (vedisch) statt dessen

erscheint. Allein die Geschichte der indogermanischen , speciell san-

skritischen, Accentuation zeigt, dass die erwahnte in ig und analogen Ver-

ben nicht urspriinglich war, sondern die Endungen den Accent erst ver-

loren, als durch den Mangel entsprechender Formen des Parasmaip- die

eigentlich atmanepadische Bedeutung aus dem Sprachbewusstsein

schwand und die, im Ganzen wenigen, Verba dieser Art auf diese Weise

aus ihrer grammatischen Categorie herausfielen. Daher findet sich m

den Veden auch noch in diesen Fallen die Accentuation der Endungen,

z. B. von idh(indh) Atman., indhe, indhdte, dagegen in Uebereinstimmung

ver-

7) Vollst. Gr. §.813 vgl. mit §. 824.

•
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mit dieser Ausnahme nur indhdna (s. Petersb. Wtbch. unter idh)\ von if

finden sich zwar in den finiten Verbalformen die Endungen ohne Accent,

aber neben dem Ptcp. fcdna mit Proparoxytonirung, welches sich dieser

Accentuation anschliesst, findet sich auch igdfid in Ansel duss an die alte

der Endungen. Man kann daher sagen, dass sich hier die arbitrare

Ausstossung des t im Prasens (ved.) geltend machte, als beide Accentua-

tionen noch neben einander bestanden.

Beziiglich der zweiten Ausnahine, z. B. in Fallen wie jtiguv *, von

jogu, Redupl. von gu 'tonen', fur jogu-tf ist die Kinbusse des t Folge

dieser letzten Accentuation; erst nachdem nun die Endung den aulau

tenden Consonanten eingebusst hatte, trat der Accent in Analogic nut

der fur die vokalisch anlautenden, nicht verstarkenden lierrschend ge-

wordenen Accentuation z. B. 1 Sing. j6gu»-e , 3 Plur. joguu-ate) , eben-

falls auf die Reduplication.

In 3 Sing. Pf. ist die ursprungliche Accentuation der Endungen

i und daher mag es sich erklaren,

p eingebusst ist, also z. B. fur orga-

im Sanskrit die h f

dass hier das ursprungliche t durchweg eingebusst ist, also z.

nisch *ni-ni-te stets ni-ny-e vermittelst *ni-nt-e.

Bezuglich 3 Sing, des Iinperativs veil nil t sich die Accentuation in

der 2ten, der nrsprunglichen, Conjugation, wie in der 3 Sing. Pras. Da-

her auch hier ved. arbitrare Einbusse des t z. B. i'ttr *duh-td'm un der

gewohnlichen Sprache dugdhd'm) ved. duh-dm (vgl. noch aa. Beispiele bei

Bollensen in ZDMG. XXII, 576).

Was die 3te Sine. Aor. Pass, betrifft, so ist nach Pa/dm in nicht
o

augmentirten Formen Denn dieses (f%trr

zeichnet) ist ein Substitut 8) des Tempuscharakters, welt her fw» bezeici.net

wird und demnach den Accent hat 9). Nach der indischen Darstellung

auslautenden i die eigentliche Personalendung, namlichjenem

oefallen
10

). Diese Accentuation hndet sic

i

i auch im Samaveda

8) Pan. III. 1, 66.

VI dass dieses die Accentuation dieser I'orm sein soil wird

auch (lurch das c (*) in cin nochmals bezeichne'

10) Pan. VI. 4, 104.

M2

I
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I. 1. 2. 3. 5 in dhdyi und fur die Ursprunglichkeit derselben spricht

das Verhaltniss des Aorists zum Imperfect und des letzteren zum Pra-

sens. Denn die nicht mit Prateritis von as zusammengesetzten Aoriste,

d. h. die von mir als einfache und mit nr. 1. 2. 3 bezeichneten, sind

ursprunglich Imperfecta und alle Imperfecta haben, wenn nicht augmen-

tirt, dieselbe Accentuation wie das Prasens, welches ihnen entspricht,

oder entsprechen wurde, Zu diesen einfachen d. h. nur durch Augment

(oder Augment und Reduplication) und die Personalendungen des Im-

perfects gebildeten gehort aber auch diese 3te Sing. Aor. Pass. z. B,

a-jan-i von jan. Die Endungen des Imperfects sind aber, wie schon oft

bemerkt, blosse Abstumpfungen der entsprechenden Prasensendungen.

Das i in dieser Form verhalt sich zu dem auslautenden e des Prasens,

wie das i in 1 Sing. Dual, und Plur. Impf. zu demselben e (vgl. z. B.

1 S. Pras. gxmve, Impf. d-crinv-i, 1 Du. Pras. crinu-vdhe, Impf. d-frinu-vaki,

1 Plur. Pras. crinu-mdhe, Impf. d-gnnu-mahi ; hatte diese Schwachung

auch in 3 Sing, durchweg Platz gegriffen, so wurde der 3ten Sing, pmu-ti

im Impf. nicht d-$rinuta, ohne Augment cxinu-td, sondern *d-$vinu-ti, ohne

Augment *pcmu-t( gegenilbergetreten sein. Dieses ist aber in den For-

men geschehen, auf welchen die 3. Sing. Aor. Pass, beruht, so dass auch

hier die Accentuation den Ausfall des t erklart *jan-i fiir *jan-t% statt

*jan-td aus *jan-te.

In dieser Erklarung diirfen wir uns nicht dadurch irre machen las-

sen, dass in Wirklichkeit diese Accentuation nur an der angefiihrten

Stelle des Sdmaveda erscheint, wahrend der Rigv. an dieser, welche in

ihm X. 46, 1 vorkommt, dhd'yi accentuirt und eben so ceti I. 93, 4;

jdni I. 141, 1; dd'yi I. 139, 1 (wo Samav. I. 5. 2. 3. 5 eine Variante

hat), dhd'yi auch I. 158, 3 und VII. 5, 2; vedi IV. 16, 4 (= Ath. V.

XX. 77, 4), sd'di X. 93, 5. Da auch in alien iibrigen Aoristformen,

ausser der 7ten, der Accent schwankt u), so werden wir auch hier anzu-

nehmen haben, dass einst beide Accentuationen herrschten, aber die

S. 387 und n. 5. 6. 7. §. 848; §. 851: §. 852.

§. 840, S. 382 n. 2; §. 841, S. 383 und n. 1. §

V

%
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Oxytonirung aus den angefiihrten Griinden fur die urspriingliche er-

klaren

.

Den zweifelhaften Ausfall von at im Futurum, 80 wie das vereinzelt

stehende vevije (s. n. 6 zu 8. 89) lassen wir , als fur uns irrelevant, un-

erortert.

, 5. Schwieriger ist die Erklarung des Ausfalls von at in den

3ten Personen Pluralis, speciell der ISachweis des Grundes, durch wel-

chen er in der vedischen l'riisensendung und in der gewohnlichcn det

Pf., namlich re fiir rate (vgl. §. 3), herbeigeiiihrt sei.

Die Endung der 3ten Plur. Pras. Parasmaip. (Activ xar' tgoxrjv),

welche uns in der bekannten Phase der indogennanischen Sprache ent-

gentritt lhr entsnricht im Atmanep., der alluemtiiun

logie gemass, ante (fiir organischeres antai)A welches in der ganzen zwei-

ten Conjugation durch Einbusse des n zu ate wird. Demgemass i*t auch

fur rate als organischere Form rante hinzustellen. Wo nun anti, ante, oder

deren Reprasentanten ati, ate, den Accent bewahrt haben, — d. h. in

der ganzen zweiten Conjugation, mit denselben Ausnahmen wie in §. 4

haben sie dem allgemeinen Accentuationsprincip gemass, wonach in ac-

centuirten Affixen der Accent auf deren erste Sylbe fallt, fast ausnahms-

los den Accent auf dem a, woraus folgt, dass im Sprachbewusstsein zur

Zeit dieser Accentuation dieses a als ein Theil des Affixes geftthlt ward.

Ob dieses aber schon ursprunglich der Fall war, wird mit Sicher-

heit nicht eher zu entscheiden sein , als bis die Entstehung dieser Plu-

ralform auf eine jeden Zweifel ausschliessende Weise erkliirt ist
,
woran

bis jetzt noch viel fehlt 15
).

Vergleicht man aber die ubrigen aclit Formen der Personalendun-

gen des Prtisens, welche in ihren letzterreichbaren Ges taken kein anlau-

tendes a zeigen, so wird man sehr zweifelhaft dariiber, ob es ursprung-

lich ein wesentlicher Theil des Affixes gewesen sei und gerath auf die

Vermuthuiiii, dass es entweder unmittelbar als Bindevokal eingedrunp n

12) vgl. 'Ueber einige Pluralbild. u. s. w.' in Bd. XIII, H. 44, bes. Abdr. S

13) ebds. S. 45 (9).
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sei 1+
) oder mittelbar von der erst en, der a-Conjuration her, derena aber

mir auch jetzt noch nur ein Bindevokal zu sein scheint 15
).

1st diese Vermuthung zulassig. dann konnte dem indogermanischen

Accentuationsprincip gemass, wonach der Accent ur.spriinglich nie auf

ein bedeutungsloses Wortelement fallen durfte, nicht das a accentuirt

werden, sondern wo das Affix den Accent bewahrte , musste er auf den

Vokal der Personalendung fallen, im Atmanep. speciell auf das e. Und
t

dass diess iin Sanskrit einst wirklich geschehen sei, dafiir spricht ganz

entscheidend der Umstand, dass in den Veden, die so viel archaistisches
A

bewahrt haben
, grade ira Atmanepada in den sogleich anzufiihrenden

Fornien diese Accentuation noch erhalten ist. Ehe wir diese aber mit-

theilen, wollen wir auf noch einen Punkt aufmerksam machen, welcher,

selbst wenn diese Accentuation nicht bewahrt ware , fiir ihre einstige

Existenz gesprochen haben wiirde, zugleich aber auch die Entstehung von ate

aus ante besrreiflich macht und unsre Erklarung von re aus rante nicht

wenig erleichtert und sichert.

Es wird namlich. in vielen Fallen, wo einer accentuirten Sylbe eine

mit einem Nasal anlautende Doppelconsonanz vorhergehen miisste, der

Nasal eingebusst; so wird z. B. man mit Affix td zu matd, man rait H

(lat. ment) zu mati (so in den Veden accentuirt und zvvar dem Ursprung

gemass 16
), bandh mit yd (Passiv) badhyd , ved. Pf. red. selbst bedh-us,

bedh-i-she, indem der Accent zuerst den Verlust des n herbeifuhrte und

dann in Folge davon zu der Analogie der Verba mit a zwischen zwei

einfachen Consonanten, von denen der anlautende in der Reduplication

keinen Stellvertreter erhalt, uberleitete; aus demselben Grund ward ur-

sprungliches *an-dhds zu adhds griech. tv&ev, *ambhd zu ubkd gr. &M°

lat. ambo und aa. in unerschopflicher Fiille.

14) vgl. Bopp, Vgl. Gr. §. 458 und §. 437.

15) meme kurze Sskr. Gr. S. 72 vgl. mit 86 Bern. 4 und 83.

16) aus *mati fem. von matd; wegen der Verkiirzung des i vgl. ved. rdtri ge-

•wohnlich rdtri, yuvati fur und neben ywcati und aa. Wegen der Bed. vgl. man den

Gebrauch des Ntrum. des Ptcp. Pf. Pass, als Abstract (Paw. III. 3. 114 und in der

Literatur ofti.
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Auf eben dieselbe Weise nun erklart sich, dass ante, in Folge der

ursprunglichen Accentuation auf dem e, in der zweiten Conjugation durch-

weg bekanntlich das n einbiisst, zu ate, mit r, rate wird. Davon giebt es,

soviel mir bekannt, in den Veden in Bezug auf das Prasens nur eine

(s. im IVten Abschnitt §. 29), in Bezug auf die sich daran schliessenden

Tempp. , Imperfect und Aorist, nur ganz wenige Ausnahmen, in denen

sich das organische n erhalten hat.

Die von mir bemcrkten Stellen , in denen sich die Accentuation

des e, naturlich z\igleich mit Einbusse des n, erhalten hat, sind mdk-att

Rv. IV. 8, 5. VII. 43, 27. VIII. 45, 1 (wo aber der Samav. I. 2. 1. 4.

9 und II. 5. 2. 21. 1 der herrschenden Kegel gemass indhdti accmtuirt;

Vas. S. dagegen VII. 32 stimmt mit Rigv.) ; tanv-att 1. 115, 2 (auch

Ath. V. wo XX. 107, 15) VI. 46, 12; 59, 7; pun-ate- Rv. IX. 70, 3

(Passiv); rin-aU (von rt zertiiessen, zerbrechen) V. 58, 6; rih-ate' VIII.

20, 21 (wo aber Samav. I. 5. 1. 2. 6 regelrecht rihdte liest)
;

endiicli

spxmv-ate VIII. 2, 5.

Aus dieser nach obigem einst wahrscheinlich sehr verbreittften Ac-

centuation erklart sich also sowohl der Verlust des n in org. *rante als

auch die Synkopirung von rate zu re.

Zu re, bemerke ich schon hier, verhalt sich die ved. Endung des

Imperf. ra (in a-duh-ra) fur rata, wie diese zu rate [a-ce-rata zu ce-rate).

6. Im Potential und Precativ Atman. und Passiv, — oder ge-

Potential allein: denn die Endungen des Atman. des Precativs

sind bekanntlich der Potential des Vb. as 'sein' — lautet die Endung

len Veden erscheint diese auch im Imperfect und Aorist. (vgL

im

ran; in den

IV. Abschnitt).

Um deren Entstehung zu erklaren, mussen wir zuerst festhalten,

dass weder durch Einiiuss von Lauten (Buchstaben) noch Accent her-

vortretende phonetische Erscheinungen durchgreifend sind; sie delmen

ihren Eintiuss uur nach und nach immer weiter aus, erringen eincrseits

eine ausgebreitetere Herrschaft in Sprachen, welche sich lange ohne Li-

teratur entwickelt haben, und werden andrerseits durch die Entwicklung

einer Literatur in ihrer weiteren Verbreitung mehr oder weniger ge-
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hemmt. So ist z. B. die Verwandlung eines a in einer Sylbe, welche

einer accentuirten vorhergeht, zu i ub \lauiig z. B. pit aus pa

'trinken' mit

sthi-yd und i

insbesondre im Prasensthema der Passiva B
dennoch unterbleibt sie z. B. in khyd : khyd-yd und

Es darf uns daher nicht in Verwunderung setzen, wenn trotz dem, dass

in der Endung des Prasens nie die voile Form rante erscheint, sich das

n dennoch im Imperfect erhalten hat. Ganz analog findet sich in den

Veden kr-anta

IV. 22. 4 mit

von kar (At*) Rv. I. 141, 3 und
t

von nu Rv.

wie die Regel gefordert Haben wurde

Wir erklaren demnach ran als eine Verstiimmelung von ranta, die

wesentlich auf dieselbe Weis den ist, wie Endung des Pras

Parasm. anti im Imperf. zu an ward, namlich durch Einfluss des accen-

tuirten Augments

Fur die Richtigkeit dieser Erklarung sind drei Umstande ent-

scheidend

:

1. Statt der regelmassigen Endung des Potentialis ran erscheint

ved. drtimal rata, namlich jushe-rata Rv. I. 136, 4 ; X. 65, 14; bhare-

X. 36, 9 und -yav VIII. 9. 8 Ebenso im Precativ

mam-d-rata X. 37, 5. Beide Formen ran und rata vereinigen sich

durch Zugrundelegung von ranta.

2 Statt des gewohnlichen Impf. von ff a-ge-rata erscheint ved

a-ce-ran Rv. I. 132. 1

3 Endlich erscheint ved 3 PI des Aorist.

Ill Atman. von vart [vrit) Rv. I. 164, 47; III. 32, 15. X. 18, 3

XII. 2, 22 ; 41, die voile Form a-va-viit-ranta Rv. IV, 24, 4 y

Was das Verhaltniss des Potent, (griech. Optativ) Atman.

V

zum

perf. betrifft, so d durch den Indicativ des Imperf. des in

lin-

den

Worterb yu) irrig en cucy

die Verwandlung des u in av erinnert an die Verwandlung von auslautenden i, u

reduplicirter Themen vor der Endung us in 3 Plur. Impf. Vollst. Gr. §. 799. 813.

18) Danach bitte ich Or. und Occ. III. 240 Z. 14
72 statt 27 zu lesen.

20
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Veden in der Bed. 'bittend angehen' 'bitten' 'wiinschen' erscheinenden

Frequentativs von i 'gehen' namlich i gebildet.

. 7. Schliesslich wollen wir die bis jetzt vorgekommenen Formen

dieser Endungen nach ihrer Verwandtschaft iibersichtlich zusammenstellen

:

unbelegt (vgl. aber§. 29). ranta ved. Atmanepada und III

te Atman. Pras. rata, ved. Impf. Attn, ran. Atm.

Atm. und Pass. Pf., und Pass.

;

und Passiv

ved. auch Pras. Potent, und Precat. Potent. u.Prec.

;

Atm. und Pass. ved. aw h

ra ved. Impf. Pass. Impf und

Aor. 1 und 3.

siv.

Alle diese Formen erscheinen also nur im Atmanep. und im Pas-

Im IVten Abschnitt werden wir noch einige kennen lernen; aber

auch deren Verwendung ist auf diese zwei Verbalarten beschrankt

IX Bisherige Vermuthung uber die Entstehung dieser En-

dungen und Widerlegung der dafur angefuhrten Grunde.

.8. Bopp hat zuerst 1834 in seiner 'Kritischen Grammatik der

Sanskrita-Sprache in kurzerer Fassung §. 272 **) Anm. 4' die Vermu-

thung aufgestellt, dass das anlautende r dieser Endungen fur organisches

8 stehe. Diese trfigt er auch in der Vgl. Gramm. §. 468 n. (1 Aufl. S.

674; 2. Aufl. Bd. II. S. 312) und §. 612 (1. Aufl. S. 852; 2. Aufl

Bd. II. S. 694) vor. An der erstern Stelle der Vgl. Gr. wird speciell

die Endung des Potential ran , z. B. in dadJran (von dd 'geben')
,

wie

schon §. 272 , Anm. 4 der kurzeren Sskr.-Grammatik ,
mit dem Gap in

dioolr\mv zusammengehalten , und zwar mit Hin/ufOguni^ der Worte

dem ein Medio-Passiv tiooitjoavm oder Stdortavro zukame'. An der zwei-

19) In der Vgl. Grammatik §. 612, 1. und 2. Ausg. und selbst in B

trefflicher Uebersetzung ist irrig 372 gedruckt

Histor .

-

philol Classe. XV. N
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Verb

ten Stelle der Vgl. Gr. heisst es: 'Wenn dem so ist' (namlich wenn

r 'erne Entartung' von s), 'so wiirde dieses r dem Verbum substantivum

angehoren und daran zu erinnern sein, dass auch im Griechischen dieses

gewissen Tempp. nur in der 3ten P. pi. sich sehen lasst, wah-

rend die tibrigen einfach sind [ididoaccp , tdoaav)\ Ist die Vermuthung

schon hier conditionell ausgesprochen, so wird ihre Unsicherheit in Be-

zug auf das re im Pf. in demselben §. 612 noch bestimmter durch die

;r diese Endung eineWorte hervorgehoben

:

zuverlassige Auskunft zu geben

Es ist kaum moglich tib

Und diese Mahnung Zweifel

in der That um so mehr angezeigt, da fur die Moglichkeit des Ueber-

gangs von s in r im Sanskrit nur eine Erscheinung verglichen war (nam-

lich der Uebergang von ursprunglich auslautendem 5 in f im Zusara-

menhang des Satzes), welche, wie wir weiterhin sehen werden , zu glei-

cher Annahm einem einfachen Worte, also z.B. zu dem Uebergang

von organischerem vid-sate in vid-rate nicht die geringste Berechtigung

gewahrt

9 Dennoch hatte diese Vermuthung

wegen der haunglichkeit des griech. accv, theils

formen durch Zsstzg. mit Formen des Vb. substantivum

dendes, dass nicht bloss Bopp daran festhielt

und unter diesen auch der Vf. dieser Abhandlung sie annahm

theils durch die Aehn-

q Bildung von Verbal-

— so viel Blen-

sondern auch andre

Doch

fiihlte dieser

nes Uebergan

dass sie entscheidenderer Analogien fur Annahme ei-

von bediirfe d daher der Stelle

sich ihr anschloss

d

auf die Regeln , nach denen urspriingliches s

1) auch in Zusammensetzungen , also innerhalb von Wortern

'vnn piner Luft-B. jyotir-anika 'dessen Antlitz Licht ist', jyotir-jarayu

htille umgeben', aus jyotis-, und vedisch gensitzend

und 2) selbst in einfachen Wortern , wenn das Affix ein mit tonender

Consonanten ausser y anlautendes ist (z. B. jyotirmaya 'aus Licht gebildet')

oder eine mit bh anlautende Casusendung (z. B. jyotirbhis Instr. Plur

Aufl. der Kurzeren Sskr.-Gr. 1863 §
2 §. 813, S. 366, n. 4.



1

UEB. D. ENTSTEH. U. VWD. D. IM SKE. M. r ANL. PERSONALENDUNGEN. 99

von jyotis). Diese Analogien schienen ihm damals, wo er die Geschichte

der Lautgesetze des Sskrit noch nicht hinlanglich erkannt hatte, bedeu-

tend genug, um vedisch a-sthi-ran (fur organischeres *a-sthi-ranta), 3. Plur.

Aor. von sthd 'stehn', gradezu mit dem regelmassigen a-sthi-shata

organischeres *a-sthi-santa) gleich setzen zu diirfen und so einen Fall

hinzustellen , in welchem dieser Uebergang unumst5sslich vorzuliegen

scheinen konnte.

. 10. In meiner Kurzen Sanskrit-Grammatik 1855. 8. 96 fa

ich noch emigres hinzu, welches fur die Annahme dieses Uebergangs

r>

o
sprechen schien. Allein ucishe Vaj. S. XII, 49, welches Mahidhara mit

ucire 3 Plur. Pf. Atm. von vac identiticirt , ist von diesem verkannt; es

ist undbedeutet die 2. Sing, und ist audi so von Sayawa zum Rigv. 22
) er-

klart, wo diese Stelle III. 22, 3 erscheint.

Ausserdem identificirte ich an derselben Stelle zendisch hu-ydres,

jam-ydres mit sskr. bhu-ydsus, gam-ydsus und da man damals (1855) die

sskr. Endungen mit r in einigen ahnlichen zendischen renectirt glauben

durfte, so schien mir der Nachweis von r fGr s im Zend, diesem getreu-

sten Gefahrten des Sskrit, einer der entscheidensten Grunde fur die Be-

rechtigung, denselben fur das r dieser Endungen auch im Sskr. annehmen

zu diirfen.

In der im XHIten Bde. dieser Abhandlungen veroffentlichten

Schrift 23
)
glaube ich nun nachgewiesen zu haben, dass diese Identifika-

tion nicht aufrecht erhalten werden kann. Da die ubrigen von Bopp

mund mir geltend gemachten Grunde fur die Entstehung von r aus s

diesen Endungen (namlich die in §. 8. 9 aufgefiihrten) ,
wie ich schon

damals erkannt hatte und in 8. 12—15 nachweisen werde, vdllig bedeu

tungslos sind , so nahm ich keinen Anstand in der angefuhrten Schrift

(S. 63, 64, bes. Abdr. 8. 29, 30) zu bemerken 'dass .... die Frage

uber die Entstehung dieses r, welche abgeschlossen zu sein schien, wie-

der eine offne wird'.

22) Bd. II, S. 743 der M. Miiller'schen Ausg., welcher 1854 erschien und mir

kurze Skr.-Gr. schrieb

23)

N2
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, 11. Adalb. Kuhn, welcher in seiner eingehenden Kritik von W.

Scherer's Werke 'zur Geschichte der deutschen Sprache' auch diese Frage

beruhrt, erkennt zwar an 24
), dass mit Zuriickweisung jener Identifici-

rung 'die bisherige Auffassung der indischen Endungen re und ran eine

wesentliche Stiitze verliert', glaubt sie aber dennoch festhalten zu kon-

nen, und zwar zunachst aus dem schon von Bopp geltend gemachtenGrunde

(vgl. §. 8), den wir in §. 12 in Betracht ziehen werden.

Ferner macht er geltend, dass bei dem Vb. substantivum, as, sich

noch ein im Sanskrit ganz isolirt stehender Uebergang findet, namlich

der des s in h in der Bildung der lten Sing. Atm. des ersten Futur

durch Zsstzg. des Nomin. sing. msc. eines Nomen agentis mit der lten

Sing. Pras. Atm. von as, z. B. ddtd-he 'ich werde geben' und auch, nicht

zu vergessen, in der Verbindung mit den Prafixen vi ati, vyati-he 'ich

fiberwiege' 25
).

Bei meiner Ansicht fiber die Entwickelung der Lautgesetze einer

Sprache werde ich der letzte sein, die Moglichkeit zu bestreiten, dass
-

sich eine phonetische Erscheinung nur in einem Falle geltend machen

konne. Aber es wird jeder zugestehen , dass dann Zweifel an der Be-

rechtigung dieser Annahme solange erlaubt sind, als sie nicht durch an-

dre Grunde gesichert ist.

Die Annahme des Uebergangs von s in h (in he) ist aber durch

Umstande gesichert, denen bei der von s in r in den fraglichen Endun-

gen nichts analoges entspricht. In vier der sechs zusammengesetzten

24) Bd. XVIII. S. 400.

Vb. as erklart

VII. 1, 51. Da Pan. selbst den Uebergang von s in A

)ildung aufstellt, — die er natiirlich gar nicht aus dem

nalendungen auffasst, also -take aus tds-e erklart, mit Uebergang von dessen s in h,

Vb

tiker Beispiele, desselben in as kannte. Ob das von

dem Schol. gegebne in den Schulen miindlich uberliefert war, wage ich nicht zu end-

scheiden-, doch ist es mir nicht unwahrscheinlich. Die Bed. habe ich nach dem

BhaWikavya hinzugefugt.



UEB. D. ENTSTEH. U. VWD. D. IM SKR. M. r ANL. PERSONALENDUNGEN. 101

Personalformen des Atman. , so wie in alien sechs des Parasmaip. jenes

Futur. und in acht des Pras. Atm., so wie in alien neun des Parasm. von

as erscheint, statt jenes h in 1 Sing. Atm., stets s; in der im Atman. der

Futura, und des Pras. von as ausgenommenen (namlich der 2. Plur. Atm.

dhve) ist es bekanntlich in Folge regelrechten Uebergangs in d vor dh

eingebusst. Es erscheint demnach in alien ubrigen Formen , in denen

es erscheinen kann, und es folgt daraus mit grosster Wahrseheinlichkeit,

dass wie diese zu Vb. as entschieden gehoren, so audi die Form he: also

dessen h eine , wenn auch sonst im Sskr. unregelmassige , Umwandlung

von s sei.

Ferner lasst sich zwar im Sanskrit selbst weiter kein Beispiel die-

ser Umwandlung nachweisen. Dagegen tritt sie aber in den, dem Sanskrit

nachst verwandten, indischen Mundarten , den prakritlschen Sprachen und

dem Pali in dem grossten Umfang hervor 26
), und bei dem grossen Kin-

fluss, welchen die indischen Mundarten auf die Bildung des Sskrit nach-

weislich schon seit verhaltnissmassig alter Zeit hatten ,
lasst sich

,
eben-

falls mit hoher Wahrscheinlichkeit, annehmen, dass er sich auch in die-

sem Falle geltend gemacht habe.

Aber weder der eine noch der andre dieser Umstande hat bei der

Annahme des Uebergangs von s in r sein Analogon. Der Form fe-rate

z. B. steht unter den ubrigen acht nicht eine einzige mit * statt dieses

r gegenfiber und ebenso wenig karni ein Uebergang von s in r in den

prakritischen Sprachen oder dem Pali nachgewiesen werden.

Ferner glaubt Kuhn griech. xsterm xtarat, xsCsto xikio ^radezu mit

sskr. ce-rate, ?e-rata parallelisiren zu konnen. Ich bezweifle aber sehr,

ob man berechtigt ist auf die Hypothese hill, dass sskr. r fur $ einge-

treten sei, den Ausfall eines einstigen a (also ursprunglicheres xt(-aaiah

xei-oero) hier anzunehmen; jene Formen entsprechen boi weitem eher

nach der allgemeinen Kegel gebildeten sskrit. Formen V.'/"'^ *W«<«>

26) vgl. Lassen, Institutiones ling. Pracr. 194. 219; Fr. Miiller Beitriige zur

Kenntniss der Pali-Spr. I. in den Sitzungsber. d. Wiener At hist.-phil. CI. 1867

Bd. LVH
?
bes. Abdr. S. 11.
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deren einstige Existenz man, nach Analogie alter fibrigen Verba, unbe-

denklich anzunehmen berechtigt ist. Allein selbst, wenn man annehmen
wollte

,
dass einst a hier gestanden hatte , so wurde die Gleichheit mit

dem sskr. r doch mit Sicherheit erst dann angenommen werden durfen,

wenn sich der Uebergang yon s in r in einfachen Wortern im Sanskrit

fiber alien Zweifel erheben lasst.

Aehnlich, aber noch viel unsichrer, ist es mit dem schliesslich von

Kuhn mit vid-rate verglichenen laaoi. Denn, wenn hier to fur piSa zu neh-

men ist, was in der That viel fur sich hat, so ist zunachst viel wahrschein-

licher, dass darin mit Fick 2
7) ein neues Verbalthema mit zugetretenera s

zu sehen sei 28)
(
er vergleicht lat. vis-ere, goth. ga-veisan, uD-veisa nhd.

weisen, weise), so dass das a zu dem Stamme gehort, als dass das a ein

Theil der Personalendung sei. Ferner spricht sowohl gegen diese Ver-

gleichung einer Personalendung aaat , als die von Bopp aufgestellte von

ecev mit den fraglichen sskr. Personalendungen der Umstand, dass diese

griech. Endungen active sind, wahrend die sskrit. Endungen nur dem

Atmanep. (Medium) oder Passiv angehoren (s. L §. 7 und den IVten

Abschnitt).

Nach allem diesen liegt die Hauptentscheidung fiber die Zulassig-

keit der bisherigen Auffassung in der Beantwortung der Frage, ob die

von Bopp und mir aufgefuhrten Falle (vgl. §. 8 und 9) eine Berechti-

gung geben, einen Uebergang von s *in r auch in den fraglichen Endun-

sen anzunehmen&

. 12. Bopp und Kuhn haben, wie bemerkt, nur die Vertretung

von urspriinglich wortauslautendem s durch r vor wortanlautenden tonenden

Buchstaben (d. h. Vokalen , Diphthongen , Halbvokalen , Nasalen und g

gh j jh d dh d dh b bh h) im Zusammenhansre des Satzes oder Halb-

verses geltend gemacht, dass z. B. statt des ursprunglichen s in agnis

vor nachfolgendem atra oder gacchati r erscheint: agnir atra, agw
gacchati.

Wtrbch. 2. Aufl. S. 399.

sehen.

28) Ich wurde darin ein Desiderativ ohne Reduplication vid-sa fur m-vid-*a
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Dabei haben sie aber nicht berucksichtigt:

dass zwischen den Lautgesetzen, welche in der Wortverbindung

herrschen und denen, welche innerhalb eines Wortes zur Geltung kom-

men, eine grosse Verschiedenheit besteht, so dass schon an und fur sich

aus dem, was dort erscheint, nicht geschlossen werden darf, dass es auch

hier vorkommen diirfe. So z. B. wird trivrit, wenn das folgende Wort

mit r anlautet, zu triviid, wahrend die Basis avavrit vor der Endunjj ran

unverandert bleibt.

und das ist das Wichtigste, dass bei dieser Vertretung r nicht

unmittelbar an die Stelle des urspriinglich auslautenden $ tritt, sondcm

an die des Visarga, in welchen f, da im Sskr. kein einzelnes Wort auf

diesen Buchstaben auslauten darf, sich umwandeln muss; in agnir utra

ist r nicht zunachst fur s in dem grammatischen agni* cingetreten . son-

dern fiir agni\\, wie jene grammatische Form als Wort lauten muss.

Dass diese Auifassung richtig ist, ergiebt sich

Daraus, dass auch in den dem Sskr. nachst verwandten Mundar-

1 Prakrit und Pali kein Wort auf s auslautet ; sskr. agnfti (fur gram-

matisch agnis) lautet im Pali aggi im Prakrit aggl, sskr. bhikshuh (gram-

matisch bhikshus) im Pali bhikkhu, sskr. bandhuh (fur bandhus) im Prakr.

bandhu. Die auf sskr. ah (grammatisch as) auslautenden Wdrter ver-

wandeln beide Auslaute durchweg in o, was im Sskr. nur vor fol^endem

anlautenden a und tonenden Consonanten geschieht.

Wenn man r unmittelbar aus s ableiten wollte , so musste man

eben so in Bezug auf andre Umwandlungen in der Wortverbindung ver-

fahren. Man diirfte z. B. faiun tvaft mama nicht aus der Form tvak mit

folgendem mama vermittelst der Regel, dass die auslautenden dumpfen

Consonanten sich vor folgenden anlautenden Nasalen in den Nasal ihrer

Classe verwandeln, erklaren, sondern musste die Form zu Grunde leg*

aus welcher tvak, urn Wort zu werden , hervorgegangen ist, namlich ^»Z!

tvac und aus ihr unmittelbar den Uebergang von icin t n deduciren

was vollig unmSglich ist-

c) Am schlagendsten wird aber der Satz, dass die Umwandlungen

»
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welche urspriinglich auslautendes s in der Wortverbindung erleidet, auf

dessen Verwandlung in Visarga beruhen, dadurch erwiesen

a) Dass diese Umwandlungen im classischen Sskr. , mit wenigen

unerheblichen Ausnahmen, vollig identisch sind mit denen, welche ur-

sprunglich auslautendes r erleidet; der Grund liegt augenscheinlich da-

rin, dass dieses so wenig als s ein einzelnes Wort auslauten darf, son-

dern
,

grade wie dieses , ebenfalls in Visarga iibergeht. Selbst wo die

Verwandlung von Visarga vor anlautenden Buchstaben entschieden dar-

auf beruht, dass man noch seine Entstehung aus urspriinglichem s fuhlte,

z. B. die in $ vor c ch, in sh vor t th und in s vor t th, nehmen auch die

auf urspriingliches r daran Theil (z. B. svah fur grammatisch svar wird

vor ca ebenso gut svag Rv. III. 31, 19, wie gajah fur grammatisch gajas

davor zu gajag wird) und man muss sagen , dass zu der Zeit , als die

phonetischen Gesetze sich fixirten, die Worter auf Visarga fur urspriing-

liches r ganz in die Analogie derer auf s hineingerissen waren; wesent-

lich konnte diess nur in Folge davon geschehen, dass in beiden Classen

von Wortern der Auslaut zu Visarga geworden war; unterstiitzt wurde

es wahrscheinlich dadurch, dass die Worter auf grammatisches r im Ver-

haltniss zu denen auf s eine fast verschwindende Minoritat bilden.

Durch die, wenn gleich wenigen, in den Veden vorkommenden

Falle, in denen sowohl urspriingliches s als r spurlos verschwunden

sind, z. B. svadhitiva fur svadhitih iva, was nach der Rearel °tir-iva hatte

werden mussen (Rv. V. 7, 8), bhdmvd fur bhilmih. d IX. 61, 10, was

ebenfalls bkumir d hatte werden mussen und, trotzdem dass dasMetrum

bhumi d zu lesen gebietet, nicht in jene regelrechte Form gebracht ist;

ferner der vedische Nomin. sing, ugand (nicht ufands) , welcher auch fur

die klassische Sprache vorgesehrieben ist, hier aber oft der Form ugards,

welche der allgemeinen Regel entspricht, Platz machte 29
); in diesen Fallen

bildete s den grammat. Auslaut; in ahshd induh dagegenRv. IX. 98,3, sowie

29) Ich nehme so auch Rv. I. 127, 3 dhanvasdhd fur dhanmsdhds (s. Sama

(unter

) in UebereinstimmuDg mit Sayana; doch scheint das Petersb. Wtbch
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aha eva VI. 48, 17 ist er r. Einige aa. hieher gehorige Falle vvie Wri-

ter sa (fur welches die Grammatik sas als grammatische Form aufstellt)

ubergehe ich absichtlich.

Innerhalb eines einfachen Wortes kann aber Visarga fi o

s nur vor der Locativendung su erscheinen. Es ist also in den Fallen

wie vid-rate u. s. w. an eine Entstehung des r aus s, nach Analogie der

in der Wortverbindung, auch nicht im Entferntesten zu denken.

Freilich zeigen sich bisweilen, insbesondre in den Veden, Ausnah-

men von den Regeln , welche fur die Umwandlung von ursprtinglichem

s gelten. Diese beruhen in der That auf dem noch nicht, wie im Pali,

ganz erstorbenen Gefuhl des einstigen Auslauts. Allein sie zeigen sich

nur in der Bewahrung des s z. B. pibhas pati (Rv. I. 34, 6) ,
oder Ein-

tritt eines andern Sibilanten dafur, wahrend die allgemeine Regel, welche

Visarga erfordert, nicht in einer Weise durchbrochen wird, die zur Un-

terstatzung der Annahme eines unmittelbaren Uebergangs von s in r in

einem einfachen Worte dienen konnte. Sie schliessen sich also nur den

in 2, c, a angedeuteten Fallen an, und zeigen, was sich ja eigentlich von

teht, dass das vollstandige Vergessen der ursprungliche

laute s und r , wie es uns in den indischen Mundarten entgegentritt,

sich im Sanskrit nach und nach vorbereitete.

13. Wichtiger war die Vergleichung des r fur ursprungliches

Zusammensetzungen, also innerhalb von Wortern. Aber auch diese

beruht auf einer irrigen Auffassung.

Die Composita folgen namlich bei Verbindung ihrer Glieder den

Regeln der Wortverbindung und demgemass erscheint in ihnen fGr ur-

sprungliches $ vor tonenden Lauten ebenfalls r. Allein die consonan-

tisch auslautenden Themen konnen

haupt nie auf einen Consonanten auslauten, welcher nicht wortschluss-

fahig ware, so dass man erkennt, dass das Sprachbewusstsein derartige

Glieder nicht in ihrer grammatischen Form fiihlte, sondern in derjeni-

gen welche diese annehmen mfisste, urn als Wort gelten zu konnen, in

einer Form . die was auch vielleicht nicht ohne Einfluss auf die Ent-

Histor . • phihl Classe. XV.

Glieder sind, liber
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wickelung dieser Richtung war, nicht selten mit der des Nomin. sino-
6

identisch ist. So z. B. entsteht aus dem grammatischen Thema ?cra tmc

zusammengesetzt mit mala, grade wie im Satze (vgl. §. 11), fsr? tvan;

also tvahmala 'Haare am Korper', welches (wie in §. 11) zunachst nicht

auf tvac, sondern auf tvak beruht. In Uebereinstimmung damit werden

auch vordere Glieder auf ursprungliches s oder r als auf Visarga aus-

lautend behandelt und dieser nach denselben Regeln umgewandelt, wie

in der Wortverbindung, z. B. jyotis wird behandelt als ob es jyotib. ware,

z. B. jyotih-cdstra 'Sternkunde', wie jyotih fatruh, jyotig-cakra 'Zodiakus',

wie jyotic ca ; das Thema punar 'wiederum' wird punah-samgama 'Wieder-

zusammenkunft', wie punah samg°\ punaf-citi 'Wiederschichtung', wie pu-

nag citah.

Einige Abweichungen , wie z. B. avdr mahdh. (Rigv. I. 133, 6 vgl.

Rv.-Pratic. I. 32, 97) statt avo, wie die Regel fur ursprungliches as ge-

fordert haben wiirde, sind von keinem Belang, da sie nicht dem allge-

meinen Princip widersprechen ; hier z. B. ist die allgemeine Regel be-

folgt, wonach Visarga vor alien tonenden Buchstaben zu r wird, nicht

aber die Ausnahme, wonach so entstandenes ar (fur ursprungliches as)

sich in o (aus au) verwandelt.

Wichtiger dagegen sind die, insbesondre in den Veden vorkom-

menden, Ausnahmen, welche mit jenem Princip in Widerspruch stehen,

indem sie die Glieder einer Zusammensetzung ganz oder theilweis nicht

wie Worter eines Satzes, sondern wie die Elemente eines einfachen Wor-

tes behandeln.

So z. B. wird dhur 4Joch', zsgstzt. mit sad 4sitzen\ welches nach

den Regeln des sogenannten classischen Sskrit. dhuh-sad (in Ueberein-

stimmung mit der Wortgestalt dhuh) mit Assimilirung dhus-sad hatte

werden mussen, zu dMrshad, ganz in Uebereinstimmung mit der Gestalt,

die dhur im Locativ PL vor dessen Endung annimmt, namlich dMrshu-

Ferner wird jyotis zsgstzt. mit stoma , welches dem allgemeinen Princip

gemass jyotih-stoma oder jyotis-stoma oder jyoti-stoma werden musste, zu

jyotishtoma, nach Analogie des Instrumental von jyotis, namlich jyotisM

und z. B. des Ptcp. Pf. Pass, pshta aus as mit Affix ta von Vb. cds.
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Eine theilweise Behandlung, wie im einfachen Worte bietet z. B. catur

'vier' dar, wenn es in der Zsstzg. mit stoma zu catushtoma wird; hier

liegt nach der allgemeinen Regel catuh, mit Visarga fur auslautendes r,

zu Grunde; damit hatte die Zsstzg. eigentlich zu catuh-stoma, <<itus-stoma

oder catu-stoma werden mussen. In der Form catushtoma dagegea ist,

wie im einfachen Worte, nach einer Regel, die jedoch auch in aa.

Zsstzgen. hervortritt, durch Einfluss des vorhergehenden u das in catu-

stoma folgende $ zu sh geworden und diesem dann das folgende / inso-

weit assimilirt, dass es lingual ward, grade wie z. B. stu in derPfrednpl.

zu shtu in tushtu wird.

Eines der interessantesten Beispiele ist aber das vedische Wort

ducchund 'Unheil', in welchem cch wesentlich eben so entstanden ist, wie

cch in den Prasensthemen , ursprunglichen Inchoativen auf aha, wie

gaccha= paoxo 'gehen' riccha = %o (fur eQ-axo) 'gehen' und aa. In diesen

ist bekanntlich sk die Grundlage; das k ist durch Einfluss des $ aspi-

rirt, kh dann, wie Gutturale so oft, zu dem entsprechenden Palatal

ch geworden, welchem sich der Zischlaut darauf assimilirte, so dass cch

entstand; dieses Stadium des Uebergangs erscheint noch in vedischen

Schriften und in indischen Mundarten 50). Daraus ist erst die gewohn-

liche Form cch entstanden ; auf welche Weise kann ich ohne eine ganze

Abhandlung einzuschieben, hier nicht nachweisen 5l
); doch will ich bei-

laufig erwahnen, dass sie in den indischen Mundarten ihre Analogie hat *2
).

Ducchund nun ist zsgstzt aus dus (=s dvg) und cuna 'Heil' 33
); die Zu-

samm ard zuerst in Uebereinstimmung

Regel durch Assimilation *duc-cund, dann ging das zweite p, wie hinter

dumpfen so oft, in ch uber; so ware *ducchund entstanden, welches dann

gaccha, zu duohund ward

III

31) Ich hoffe diese Erganzung bald in einem Aufsatz 'uber die sanskntischen

nten und deren Lautgcsetze' zu liefern.

32) Lassen Inst. 1. Pr. 259, Trurapp 'da* Sindhi u. s. w.' in ZDMG. XV. 743.

33) vgl. die Stellen bei M. Miiller in Lectures on the sc. of Lang. II. 479;

.*_ u Im ua* «!«« pr von dem Vb. cot, 'wachsen. gedeihen' stammt.

1
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Ich konnte die Beispiele dieser Catesrorie noch mehr haufen

allein auch so schon werden sie genugen , um die Vermuthung zu stfl-

tzen, dass einst, wie natiirlich, die Zusammensetzungen , deren es in al-

ter Zeit nicht so viele gab, wie spater, den Lautgesetzen der einfachen

Worter im Sskr. folgten und erst in spateren Zeiten , wo das Sprachbe-

wusstsein, bei der immer mehr steigenden Neigung zur Composition, das

Verstandniss der einzelnen Glieder zu bewahren strebte , in den am

leichtesten zu verkennenden Themen, consonantisch auslautenden, gross-

tentheils, keinesweges aber immer, die Wortform an die Stelle der

grammatischen trat.

1st diese Vermuthung richtig — und mir scheint, dass sie wenig-

stens hohe Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen darf — dann ist der

Uebergang von urspriinglichem s in r in Zsstzgen. fur die alte Zeit, in

denen sich die fraglichen Personalendungen bildeten, kaum glaublich,

konnte also auch keine Analogie fur die Entstehung ihres r aus s ab-

geben.

. 14. Eine viel wichtigere Analogie fur die Annahme jenes Ueber-

gangs von s in r bildete natiirlich die Erscheinung desselben in den

Bildungen durch sekundare Affixe, also in einfachen Wortern ,
z. B. in

dem erwahnten jyotirmaya aus jyotis mit dem sekundaren Affix maya.

Die allgemeine Kegel lautet , dass vor consonantisch , ausser nut y

anlautenden sekundaren Affixen der Auslaut der Basis, wie in der Wort-

verbindung oder Zusammensetzung , behandelt wird und so findet sich

denn auch z. B. manomaya aus manas mit maya grade wie es im Satz

l

B. vor mama zu mano wird, tva'nmaya von tvac grade mafna

Allein far alle vokalisch und mit y anlautenden Affixe dieser Ca-

tegorie gilt die Kegel, dass vor ihnen die Basis wie vor primaren, o^er

vokalisch anlautenden Casus-Afnxen behandelt wird z. B. manas mit «

wird mdnasa, jyotis mit a wird nicht jyotira nach Analogie der Wortver-

bindung und Composition, sondern jyotisha , wie z. B. im Genitiv jp*'

shas, cakshus mit ya nicht cakshurya sondern cakshushya.

Gramm. §. 104, Ausn. 1, S
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Die durch vokalisch, oder mit y anlautende, Suffixe gebildeten se-

kundaren Themen bilden aber so sehr die Majoritat, dass man schon

darum als allgemeine Kegel den Satz aufstellen durfte , dass in den se-

kundaren Themen dieselben Lautregeln gelten, wie in den ubrigen ein-

fachen Wortern und die consonantisch, ausser xmty, anlautenden Affixe

nur eine Ausnahme constituiren.

Der Satz erhalt aber eine noch grossere Berechti^ung dadurch, dass

es von dieser Ausnahme wieder eine ganze Menge sowohl categorischer

als sporadisch erscheinender Ausnahmen giebt , welche wiederum jenem

allgemeinen Satz folgen.

So sind grade die Basen auf s vor den Aftixen mant, rant, vin, vala

ausgenommen; das a wird davor nicht zu r und mit vorhergrhendem a

zu o, sondern bleibt hinter a unverandert und wird hinter aa. Vokk.

nur zu dem verwandten Sibilanten sh z. B. jyotish-want von jyotis, tejas-

vant von tejas 'Glanz\ Die Ableitungen durch diese Suffixe umfassen

aber eine so grosse Anzahl, dass dadurch die Majoritat der sekundaren

Bildungen, welche den Regeln der primaren folgen, in einem nicht ge-

g Grade gesteigert wird. Eine einzeln stehende Ausnahm

nem rein

drerseits vedisch ayas-maya statt des nach der Regel gebildeten gewohn-

lichen (d. h. spateren) ayomaya 'eisern'. Beachtenswerth ist hier, dass

uns die altesten Urkunden des Sskr. die Bildung nach der Regel der

primaren Worter erhalten haben. Ein ahnliches Verhaltniss tritt in ei-

vedischen Wort ein. Wir finden namlich Rigv. X. 178,1

sahd'vdnam vom Thema sahd'van, welches auch Rigv. III. 49, 3; VI. 14, 5

und 18, 2 erscheint; die erste Stelle (X. 178, 1) findet sich auch im

Samav. I. 4. 1. 5. 1, aber da lautet das Wort sahovdnam. Ausserdem

erscheint sahd'vant Rv. I. 175, 3 («* SAmav. II. 6. 2. 20. S) in saM'vdn,

wonach auch sahd'vd* von Indra in I. 175, 2 (= Samav ib. 2.) als m-

hd'vdn zu fassen, nicht etwa fur sahd'vd mit euphonischera Nasal zur Ver-

meidung des Hiatus zu nehmen ist. Ferner mit abweichendem Accent

sdhdvant in sdhdvdh jetd Rv. IX. 90, 3 = Samav. II. C. 2. 11. 2. (wo

der Rv.-Pada das d vor dem v bewahrt, wahrend er es in den ubrigen

Stellen verkurzt). Sowohl sahovdn des Sv., als sahd'van des Rv. und das
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in diesen beiden Veden erscheinende sakd'vant und sdhdvant, so wie

hasvant, welches Rv» VIII. 91, 7 (= S&mav. I. 1. 1. 3. 1 = u 3

20. 1) und X, 103, 5 (= Samav. II. 9. 3. 2. 2) vorkommt, haben die

selbe Bedeutung 'machtig und sind unzweifelhaft urspriinglich identisch-

sdhas-vant ist die regelmassige Bildung; daraus ist durch den in den

Veden haufig nachweisbaren Eintritt von d fur as 35
) sdhdvant geworden.

ver-
Nachdeni durch diese Umwandlung das etymologische Verhaltniss

dunkelt war, loste sich die Form von ihrer Grundform im Sprachbe

istsein ab und erlitt in Folge davon die Accentversetzung zu sahlwu

vant. Daraus entstand durch die bekannte Verstummelung (vgl. ma

ghavan aus und neben maghavant 56
), atishthdvan aus und neben atishthd

vant 56
), righdvan in Rv. IV. 24, 8 neben righdvant^)) sakd'van. Auf

demselben sakasvant beruht auch das sahovan des Samav. Wie in saM-

van ist das Thema verstummelt ; dann aber ist ganz in Uebereinstimmung

mit den Regeln der classischen Grammatik (die wir im Samav. auch

beim Accent befolgt sahen §.4 und 5) as in verwandelt und der Accent

versetzt. Wie hier diese Umwandlung von as in augenscheinlich spat

ist, so sehen wir sie, sogar gegen die grammatische Kegel, in tamovant

im Ramdyawa und in tejovant in aa. spateren Schriften , naturlich neben

den richtigen tamasvant tejasvant, erscheinen.

Wir werden also auch in Bezug auf die sekundaren Bildungen mit

hoher Wahrscheinlichkeit die Vermuthung aufstellen durfen, dass die

iibrigens in sehr beschranktem Maasse auftretende — Behandlung

derselben nach den phonetischen Regeln der Wortverbindung und Com-

position sich verhaltnissmassig spat geltend machte , wahrscheinlich Ter-

mittelst der vielen Bildungen der Art, welche urspriinglich Zusammen-

setzungen waren, aber nicht mehr als solche gefuhlt wurden ; vgl. z. B.

die zu den sekundaren Affixen gerechneten kata, katya, kalpa, ktitdra

kriteas, kkan&a, goyuga, jdtlya, taila, paia, pd?a, mdtra und aa. unter de-

35) a. Bollensen in ZDMG. XXII
36) s. Petersb. Wtbch.

%
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nen aber auch wieder mehrere sind, vor welchen grade Themen auf s

den Regeln der Wortverbindung nicht folgen 37
).

Man kann demnach auch beziiglich der sekundaren Bildungen ver-

muthen, dass in ihnen die Umwandlung von s in r einst gar nicht exi-

stirte. Auf keinenFall bieten sie eine Analogie fur die Entstehung des r

in rate u. s. w. aus s, da hier hinter r ein Vocal, speciell ein a, folgt uiul

vor vokalisch anlautenden sekundiiren Afiixen s nie zu r wird, aus ma-

nas, wie wir sahen, das sekundiire mdnasa entstand, nicht aber nitinara.

15. Endlich werden, wie die inclischen Grammatiker lelm u. die

consonantisch auslautenden Themen vor den Casusendungen, welche mit

bh anlauten, so wie vor der Endung des Locativ PI. su, wie in der Wort-

verbindung behandelt, demnach hier auslautendes s vor bh zu r, as zu o.

Allein diese Regel ist nur aus praktischen Griinden so weitschich-

tig gefasst; in Wahrheit sind die Veranderungen der Auslaute, welche

hier eintreten, mit den beim Anschluss primarer und Verbalafftxe vor-

kommenden bis auf wenige Ausnahmen identisch : die allgemeine Regel

ist hier wie dort, 1) vor bh und s konnen keine Aspirata stehcn ; sie, so wie

die dum pfetenuis, mussen sich vor bh in die entsprechende nicht aspi-

« rirte tonende verwandeln ; vor a dagegen , in Verein mit der tonenden

tenuis, in die nicht aspirirte dumpfe; 2) kann c, ch, j jh y (, urspruiig-

liches sh, ksh und h vor ihnen nicht bewalirt werden; vor bh werden

auch diese so umgewandelt, wie sie in primaren und Verbalaffixen vor

tonenden Consonanten zu verwandeln sind; vor su dagegen werden nur

und h da-

5C5

j und jh nach derselben Analogie behandelt ; cht p, sh, ksh und

;n erleiden dieselbe Umwandlung, wie im Nomin. sing. d. h. dieje-

nige, welche auch im Verbum eintritt, wenu kein Affix angeschlos^en

wird, wahrend sie vor Verbalaffixen, welche mit s anlauten, zu k wer-

den. Doch giebt es auch hier in den Veden eine Ausnahme; vif, wel-

ches der Regel gemass im Nomin. sing, vit bildet (z. B. Rigv. L 72, 8.

VII. 56, 5) und demgemass im I.ocat. plur. in der classischen >prache

regelrecht vitsu, hat statt dessen, nach Analogie der Verbaibildungen

37) Vollst Gr. S. 59.
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vikshuBx. I. 45, 6 == Vaj. S. 15, 31; Rv. I. 58, 3; Atharv.- V. IX, 5, 19.

Wir konnen daraus entnehmen, dass diese Kegel urspriinglich keines-

wegs durchgreifende Geltung hatte.

Die wichtigste Abweichung von den Regeln, welche vor primaren

und Verbalaffixen gelten, betrifft die erwahnte Verwandlung vonThema-

auslautendem s vor bh in r. Denn nach jenen hatte es zu d werden

mussen 38
), welches vor verbalem dh haufig eingebiisst worden zu sein

scheint, z. B. cakds 'glanzen' mit dhi 2. sing. Imperat. Parasmaip. wird

cakddhi 39
) nach andern auch cakdd-dhi +°) ; dagesren von ds 'sitzen' mit©~e>

dhvam 2 Plur. Imperat. Atra. dddhvam Atharv.- V. IV. 14, 2. Ebenso

von masj 'untertauchen' — welches der wunderbare grammatische Geist

der Inder wahrscheinlich aus den gleich zu erwahnenden, schon von ih-

nen erkannten, Etymologien, vielleicht auch anderen, erschloss, obgleich

in den Verbalformen nie dieses durch das entsprechende lateinische merg-

uber alien Zweifel erhoben s erscheint — zunachst mit Wiederkehr des

ursprtinglichen g fur ,; und Umwandlung von s in d madgu 41
)

bestimmter Fisch 2) ein Taucher'; diesem Worte entspricht also — wenn

wir es uns ohne diesen phonetischen Uebergang in der grdsprachlichen

Form masgu vorstellen, — genau das lateinische mergu-s, so wie althd.

merrkh +2
). Ferner gehort zu diesem Vb., wie ebenfalls schon die indi-

schen Grammatiker sahen 45
) und auch Fick erkannt hat 4+

), sskr. majjan

'Mark' fur masg-an dann *madgan, welches durch die so haufige Ver-

wandlung des Gutturals in den Palatal, *madjan und durch die auch

in der Wortverbindung eintretende Assimilation des Dentals majjan ward;

Warum

\ wird sich in der n. 31 erwahnten Arbeit zeigi

39) nach Patanj. zu Pan. VIII. 2, 25.

40) nach der Siddh. K. und Vop. Vollst. Gr. §

(z. B. vassydmi zu M*

41) Unadi-Aff. I. 7 Aufrecht (5 Bohtl.)

42) Graff Ahd. Sprschtz. II. 845. Di

4

Identification fehlt in Fick's Indo-

germ. Wtbch

43) Unadi-Aff. I. 157 Aufr. (158 Bohtl.)

44) Indogerm. "Wtbch.

•
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durch dieselben Uebergange ist auch das Vb. selbst — grdsprchl. masg

vermittelst *madg *madj zu seiner herrschend gewordenen Form majj

gelangt.

Nach dieser Analogie hatte von Themen auf as vor bh nicht o

mano-bhis, wie in der Wortverbindung mono bhavati , sondern ad, von

Themen auf ds nicht d [md-bhydm 45
) wie z. B. durmand bluwati (fur gram-

matisch durmands), sondern dd entstehen mussen.

Und in der That finden wir in den Veden von ushas MorgenrSthe

und mds 'Monat', dieser Forderung gemass, statt des auslautenden s

nicht jene in der classischen Sprache geltenden Veranderungen, sondern

d. Danach nehme ich die Erklarung dieser Formen, welclie ich in der

Vollst. Gr. 1852, S. 304, n. 1 (vgl. Kurze Gramm. 1855, S. 311. n. 2

aufstellte, wo ich in diesem d einen Rest der Entstehung von mds aus

mdnt, ushas aus ushant erblicken zu durfen glaubte, wieder zuruck; das

Suffix as hat sich schon viel zu fruh (schon entschieden lange vor der

Trennung der indogermanischen Sprachen) von seiner Grundlage ant ge-

trennt, als dass es wahrscheinlich ware, dass sich in einer, im Verhalt-

niss dazu so spaten Zeit eine derartige Spur noch hatte erhalten kSnnen.

Dieselbe Umwandlung von s in d vor bh tritt nach V&rt. zu Pan. VII.

4, 48 auch in svavas (su-avas) und sva-tavas in den Veden ein, wie denn

auch sva-tavadbhyas schon in der Vaj. S. 24, 16 belegt ist, wahrend das

Catap. Br. die gewohnliche Form svatavobhyas hat (II. 5. 1. 14) 46
). Auch

diese Formen habe ich in der 'Kurzen Sskr.-Gr.' a. a. O. aus der Grund-

form auf nt deuten zu durfen geglaubt 4?
) und dafur konnte der vedische

Nominativ sing, svavdn , svatavdn zu sprechen scheinen ;
doch wurde die-

ser anomal sein (er musste auf dn auslauten). Ich mochte daher jetzt

auch hier d nur als phonetischen Vertreter von s fassen nnd den Nomi-

nat auf vdn daraus erklaren , dass die Formen auf Ovadbhydm, °vadbhis.

°vadbhyas, die gewiss einst oft im Sprachbewtiwti

45» Siddh. K. 24» (Querfol.) Calc. 1811.

46) vgl. Aufr. in ZDMG. Xffl. 1859, 499—501

47) ebeDSo Aufrecht a. a. 0.

Histor . -philol Classe. XV. P

*
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auf die Analogie der Themen auf suftixales vant iiberleiteten und da-

durch den fur diese regelrechten Nominat. sing, auf vdn herbeifiihrten.

Auf jeden Fall zeigen diese Ausnahnien , dass auch bei den The-

men auf s die Behandlung nach den Regeln der Wortverbindung in al-

Zeit nicht durchgedruno o war dass die Vermuthung nahe
b

dass, wie bei mehreren sekundaren, so auch in diesen Casus-Bildungen,

diese fur ein einfaches Wort so unnaturliche Behandlung sich erst verhaltniss

massig spat geltend machte; wahrscheinlich nicht ohne Einfluss dessen, was

in ahnlicher Weise in Bezug auf die sekundaren Bildungen geschehen war.

Es ist also auch hier keineswegs unwahrscheinlich , dass in alterer Zeit

speciell in der, in welcher sich die fraglichen Personalendungen auf rate

bild der Uebergang von thematischen is,+ns, os in ir, ttr, or vor

den mit bh anlautenden Casus noch gar nicht

er damals schon hatte , wurde doch k

tirte ; aber selbst wenn

;ine Berechtigung dar-

bieten, desshalb auch das r vor einem einer ganz verschiedenen Lautclasse

angehorenden Laute, dem a in rate, fur einen Vertreter von urspriing-

lichem s zu nehmen.

. 16. Die bisher (von §. 9 an) gegen die Erklarung des iraglichen

r aus ursprunglichem s vorgebrachten Bemerkungen haben die Unhalt-

barkeit der dafttr geltend gemachten Grunde im Einzelnen nachzuweisen

gesucht. Es giebt aber auch ein noch bedeutenderes Moment, welches

gegen diese Erklarung iiberhaupt spricht. In alien den Lautverbindun-

gen denen diese mit r anlautenden Personalendungen vorkommen,

erscheint s selbst und dessen regelrechter Vertreter sh so oft, dass sich

gar kein Grund absehen lasst, warum die im einfachen Worte unter

cleichen Bedingungen nie erscheinende Umwandlung in r grade hier
to

hatte eintreten sollen, oder auch nur konnen; vid mit sate z. B. hatte

vivid mit se vivitse (Rv. I. 32 wird, *vitsate werden miissen

so Lautgruppe ts gebildet, die im Sskr. iiberaus beliebt

sate, nach Analogie von ceshe (Rv. X. 18, 8) aus ce mit

und

mit

Und vielen

nach Ana-aa., zu *ceshate\ vedisch adiicran, wenn fur a-dric mit san ,

logie von dadxikshe aus dadxic mit se und vielen aa., zu *adrikshan ved

»
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abudhran, wenn fur a-budh rait san, nach Analogie von abhutsi aus a-

budh-si und vielen aa., zu *abhutsan.

, 17. Wir glauben damit gezeigt zuhaben, dass fur die lusherige

Erklarung dieser Personalendungen kein haltbarer Grund geltend ge-

macht ist, somit die Frage tiber die Auffassung derselben in der That

eine offne geworden ist. Denn selbst diejenigen, welche olme lieruck-

sichtigung der von diesem Fall ganz verschiedenen Umstande, unter de-

nen r fur ursprtingliches s erscheint, die einfache Thatsache, dass r

statt eines ursprttnglichen s erscheine , fur die bisherige Auffassung ver-

wenden mochten, werden doch zugestehen, dass eine Erklarung, welche

ohne eine derartige Hypothese, das r als ursprunglic-h nach/.uweisen ver-

maff weitem grossere Wahrscheinlichkeit liir rich hat,
j

auf vollstandige Gewissheit Anspruch raachen darf. Eine solche werden

wir nun im folgenden Abschnitt auszufuhren versuchen.

III. Entstehung der mit r anlautenden Personalendungen.

18. Es ist §.11 darauf aufmerksam gemacht, dass diese En-

dungen nur im Atmanepada und Passiv verwendet erscheinen.

Im Sanskrit herrscht nun in alien uns bekannten Phasen seiner

Existenz ein haufig vorkommender Sprachgebrauch ,
dera gemass passi-

vische und auf dera Passivum reflexivum beruhende mediale
,
oder neu-

trale Wendungen ausgedruckt werden konnen durch Verbindung eines

der Verba , welche 'gehn' bedeuten , mit dem Accusativ eines Abstract,

dera passivisch oder neutral zu fassenden Verbum oder N
welches

begrifflich verwandt ist. Diese Art das Passiv auszudrucken hat be-

kanntlich viele Analogien auch in andern Sprachen des indogerraani-

schen Stammes , selbst noch in unserm 'verloren gehen' statt 'verlorcn

werden', und giebt sich dadurch als eine in diesem Sprachstamm tief

begrundete Auffassung dieser Categorie kund. So heisst im Sskr. I 'gdm'

in Verbindung mit vagam 'Gewalt' wortlich 'in Gewalt gehn
,

gerathen'

vergewaltigt werden'; gam "gehen' mit n&cam Vernichtung'
:

vernich-

P2
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tet werden', mit safnkhydnam 'Zahlung' : 'gezahlt werden', mit fdntm 'Lei-

denschaftlosigkeit
,
Ruhe': 'beruhigt werden': yd 'gehen' mit samparkam

'Verbindung'
:
'verbunden werden', mit dveshyatdm 'Zustand eines zu Has-

senden' neutral 'verhasst werden' ; eben so i mit tfdratdm 'Zustand eines

Cudra': 'em Cudra werden', mit fosham 'Trockenheit' : 'trocken werden'.

Ebenso in den Veden, z. B. Rv. III. 54, 18:

yuyota no anapaty&'ni gantoA

t

wortlich: 'bewahret (schiitzet) uns vor dem Gerathen (ydntoh) in Kin-

derlosigkeiten d. h. 'schiitzet uns, dass wir nicht kinderlos werden'. Der
Plural des Abstracts erscheint hier , weil es sich auf mehrere bezieht.

Doch pflegt sonst auch da der Sing, gebraucht zu werden. Beilaufig

bemerkt, zeigt diese, wie auch aa. Stellen des Rigv., wie yu 'fern hal-

ted vermittelst 'bewahren, schutzen', zu der im latein. juvare hervortre-

tenden Bed. gelangte 48
).

Eben so Ath.-V. VI. 32, 3 upa yantu mrityum 'sie mogen in den

Tod gerathen' (subeant mortem) = 'sie mogen getSdtet werden'.

Eben so endlich Rv. IV. 1, 5 vthi mrilikdm: 'gehe in Barmherzig-

keit' = 'werde (sei) barmherzi&
19. Auf dieser gewissermassen materiellen Bezeichmmg passivi-

scher, passiv-reflexiver und neutraler Anschauungen beruht bekanntlich

nicht nur die neu entwickelte Bezeichnung der grammatischen Categorie

des Passivs im Bengalischen
, sondern auch schon die Biidung der vier

ersten Verbalformen des Passivs im Sanskrit «), welche durch Zusam-

mensetzung des in ein Passiv zu verwandelnden Verbum mit t, nach

der «-Conjugation
, eig. i-a (vom sskr. Standpunkt aus i nach der 6ten

Conj.-Cl.) zu Stande kommt $% z. B. 'du wirst sesehen' durch dx^ya-se

739.

48) vgl. Fick Indogerman. Wtbch. 2. Aufl. S. 161.
49) vgl. Haughton zum Manavadharmacastra I. p. 329 und Bopp, Vgl. Gr.

schieden.

50) Bopp am angefiih

wird

ensetzung mit yd ent-

stehenden verwandten

wenn gleich nicht als Categorie des Passivs (vgl. sogleich

'-
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(fiir organisches dark mit ia-sai) wSrtlich 'du gerathst (fur dich) in das

Sehen'.

Mit dieser Passivform hangen aber die Verba der sskr. 4ten Conj.-

Cl. zusammen , welche ihr Prasens (Special)-Thema ebenfalls durch ya

(fiir ia) bilden 51
) und diese Bildung wird haufig in den verwandten Npra-

chen reflectirt, z. B. selbst das sskr. Passiv ar-ya von or (rt) in lat. or-

io-r und das eigentliche Passivthema mri-ya (fiir organischeres mar-ya) $2
)

in mor-io-r, so dass daraus folgt, dass diese Bildung im Wesc -utlic-lu-n

schon in der indogermanischen Grundsprache vorhanden war.

, 20. Sehen wir nun , dass seit so uralter Zeit l>is zu der im

Verhaltniss dazu so jungen Bezeichnung des Passivs im Bcngalischen

die AufFassung desselben, so wie der damit verwandten Categorien als

'ein Eingehen, Gerathen in . .
.' vorherrschend war, so diirfen wir wohl

unbedenklich die Vermuthung hegen, dass, wie i, einst auch ein andres

gehn' bed. Vb. zum Ausdruck dieser Wendungen benutzt und in den

anlautenden Personalendunsren Reste desselben erhalten sein mochten.
&

Als ein solches Verbum bietet sich aber dann, wie von selbst, durch

Laut und Bedeutung ar (von den indischen Grammatikern ri geschrie-

ben) dar.

21. Was zunachst die Bed. betrifft, so wird in dem alten vedi-

sehen Glossar, dem Naigha/rtuka, sowohl als in den indischen Wurzel-

gespiegelt, ist also eine sehr alte, wahrend yd erst eine spatere Entwickelong aus •

durch

zugetretenes d. Ausserdem lasst sich die Kiirze des a in der Passivform (z. 15. dtiish-

yase u. s. w.) nicht erklaren, wenn man yd als Bildungselement annimmt. Endlich

kann man fiir die meisten Fiille, wo die einen der indogermanischen Sprachen ya.

andern ia widerspiegeln ( «kr. mri-ya-), mit Si-

cherheit nachweisen , dass ia die organischere Form ist ; ich verweise dartiber

Potential
eine spater zu veroffentlichende Darstellung der Lehre vom

Futurum, welche in dieser und aa. Bezjehungen yon der bisherigen Auffasgung ab-

weichen wird.

51) vgl. Vollst. Gr. 1852, S. 74 und Kze. Sskr.-Gr. 1855, S. 80.

ko\ v„] nr und Occ. III. S. 36 und schon Samav. Gl. 1848 unter mrt.
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das Vb

Das

verzeichnissen 'gehen' als solche aufgefiihrt und diese tritt, wo
ohne Prafix (Proposition) erscheint, auch am haungsten hervor
Petersb. Wtbch. stellt zwar an die Spitze die Bed. 'sich erheben
streben'. Allein ob gleich es nicht unmoglich ware, dass aus der Bed! "ge-
hen', vermittelst der Bedd. 'sich in Bewegung setzen' 'anfangen sich zu
bewegen' auch die 'sich erheben' hervortrat, so sehe ich doch keinenGrund
welcher in Bezug auf das Sskrit fur diese Annahme sprache. In den
beiden Stellen, welche das Petersb. Wtbch. fur diese Bed. anfiihrt,

scheint sie mir nicht nur unnothig sondern sogar unangemessen.
~. 22. Die erste Stelle findet sich Rv. I. 165, 4, wo Indra sagt:

ciishma iyarti prabhrito me adriA.

Das Verbum ar ist hier nach der reduplicirenden Conj.-Cl. (der

3ten) nectirt. Diese steht, wie schon friiher bemerkt55)
? in innigster

Beziehung mit den, ebenfalls durch Reduplication gebildeten, Frequenta-
tiven oder Intensiven. Uebersetzen wir nach dieser Verwandtschaft,
so wurde die Stelle ganz passend auf Deutsch lauten:

'Machtig 54) eilet, wenn ich ihn schleudre 55) , mein Donnerkeil'.

Ja, wenn wir die Kegel berucksichtigen
, welche die indische Gramma-

tik fur alle Frequentative aufstellt, welche von Verben stammen, die

'gehn' bezeichnen, namlich dass sie in 'Krummungen gehen' 56) bedeu-

ten
,

speciell sich «wie eine Schlange bewegen' vgl. M. Bh&r. V. 707,

konnte man vielleicht selbst die sich schlangelnde Bewegung des Bli

tzes darin angedeutetsehen. Wollen wir diese etymologische Auffassungvor
iyarti nicht wagen 57), so genugt auch die gewohnHche Bed. 'bewegt sich',

Auf keinen Fall aber passt die Uebersetzung durch 'erhebt sich' oder

I

53) Kze. Sskrit.-Gr. S. 81.

54) wortlich 'als ein machtiger5

.

55) wortlich 'geschleudert', aber die parataktischen Wendungen
wie diess auch die indischen Grammatiker und
zu fassen.

gewohnlich

57) vgl. jedoch §. 23.

§. 165 Ausn. 1.
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•strebt auf, wie das Petersb. Wtbch. will, da der Blitz ja, im Allgemei-

nen, nicht aufwarts sondern abwarts fahrt.

Die andre Stelle, Rv. VI. 2, 6 konnte zwar nach dem Petersb.

Wtbch. gefasst werden, aber die Auffassung ist auf jeden Fall nicht no-

ting und bei naherem Zusehen erweist sich audi hier die traditionelle

als die richtigere.

Die Stelle lautet:

tveshas te dhuma riwvati divi shan chukra atata//

und ist zu tibersetzen : 'Schrecklich' (wortlich 'als ein Schrecklicher) wal-

let' (eigentlich 'bewegt sich) dein,' (niimlich des Agni, des Feuers) 'Kauch

am Himmel leuchtend hingestreckt' (wortlich 'am Himmel seiend als ein

leuchtender hingestreckt'). Da der Rauch schon als ein 'am Himmel

hingestreckt seiender' bezeichnet wird, so kann er natiirlich nicht zu-

gleich als ein 'sich erhebender* dargestellt werden. Ich glaube fast, dassb v.^vv,**v ^v,*~x,... *w* &

das Petersb. Wtbch. zu seiner Auffassung dadurch bewogen wurde, dass

es divi zu rinvati zog 'erhebt sich zum Himmer. Dagegen spricht aber

schon, wenn auch nicht ganz entscheidend, doch mit hoher Wahrschein-

lichkeit der Umstand, dass die Casur vor divi fallt; denn im Allgemei-

nen greift kein Wort aus einem Verstheil liber die Casur in den andern

hin(iber. Auch wiirde diw']dann, als determinirendes Element von rinvati,

der allgemeinen Kegel gemass, vor diesem stehen nicht dahinter. Wie

wir die Stelle fassen, steht es richtig vor dem dadurch determinirten son

'am Himmel seiend' grade wie auch das determinirende fukrdh vor dem

dadurch determinirten d'tatah 'als ein leuchtender hingestreckt'.

, 23. Wie alle ubrigen Verba, welche 'gehen' bedeuten, steht

auch bei ar (n) der Ort oder Gegenstand , wohin gegangen wird, im

Accusativ und es entstehen dadurch W< udungen, in denen Bedeutungen

wie -erreichen' und ahnliche hervortreten, in welchen der subjective Cha-

rakter des Verbum in einen objectiven, transitiven mm hlagt.

Ausserdem aber nimmt es auch wie viele andre Verba eine Art

causaler Bed. an 'in Bewegung setzen', so insbesondre in der Flexion

nach der 5ten Conjug.-Classe, ri-nu (fur *ar-nu = Sq-w) und in der
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nach der dritten i-y-ri (fur *i-ar). Dass sich diese Conjugationsclasse

in der That an die Frequentativa schliesst, wie oben (§. 22) bemerkt

zeigt hier speciell der griech. Reflex dieser Form, und die ihr analogen

Bildungen.

Im Griechischen entspricht namlich iaXXo, welches von der sanskri-

tischen Grundform i-ar nur dadurch abweicht, dass es sich nicht, wie

diese, an das bloss durch Reduplication gebildete Frequentativ schliesst,

sondern an das, welches im Sskrit, ausser der Reduplication, das Affix ya

)
ankniipft; es steht namlich fur iceXio mit X fur r und Assimila-

tion des i an X, wie in (xaXXov fur ficcX-iov von fidXa. Ganz eben so

erscheint gegenfiber von sskr. sid, fur sisad, reduplicirtes Thema von

sad, griech. *£o aus IS-io (wie z. B. iAm£o aus iXnid-io, Denominativ).

Eben so xixalvm aus ii-rav-ica, wo jedoch das Sskr. von dem entsprechen-

den tan kein reduplicirtes Prasensthema bildet. In diesen Formen weicht

das Griechische von der sskr. Regel der verwandten Intensivformen nur

darin ab, dass wahrend im Sskr. die active Bed. durch die Form des
A

Atmanep. (die mediale) ausgedruckt wird, im Griechischen die eigentliche

Activform (= sskr. Parasmaip.) eingetreten ist. Der Grund ist derselbe,

welcher auch beim Uebertritt des Passivs in das Parasmaip. in vielen

Formen der4ten sskrit. Conjug.-CI. gewaltet hat 58
). Letztres war im Sskr.

und so auch im Griech. das Activ durch die grosse Majoritat derFalle, wo

das Handeln (Activ) durch die Form des Activ xai' egox^* (des Parasmaip.)

bezeichnet ward, als herrschender und regelmassiger Ausdruck desHandelns

im Sprachbewusstsein zur Geltung gebracht und drangte sich mehr und mehr

an die Stelle der medialen Form , die es ja auch nach und nach ganz

ausrottete. Bewahrt ist die mediale in dem ebenfalls hieher gehorigen

Xi-Xm-Ofjiai fur Ai-Xcto-iopat , welches abgesehen von dem Reduplications-

vokal ganz einem sskr. #la-las-ye (fur lalas-y(am)e) entspricht, das aus

Id-las in Id-las-a regelrecht hervortreten wiirde.

. 24. Wie die tibrigen Verba , welche 'gehn' bedeuten , in Ver-

bindung mit dem Accusativ eines Abstracts zum Ausdruck passiver und

58) Kze Sskr.-Gr. S. 80.
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neutraler Wendungen dienen (§. 18), so auch ar, so dass es auch hier-

durch seine Befahigung kund giebt, so gut wie i eine entsprechende

flexivische Form zu bilden ; man vgl. z. B. mit gldnim 'in Erschlatfung

gehen' = 'erschlafft , schlaff, werden', mit yuddharantjatam in den Zu-

stand eines Kampfplatzes gehn' = 'ein Kampfplatz werden' (Peteisb.

Wtbch. unter arch Bed. 3 und ar).

, 25. Wenden wir uns jetzt zur Vermittlung der Lautlorm der

mit r beginnenden Enduugen mit dem Verbum ar. AN ir haben bezflg-

lich jener im ersten Abschnitt nur zwei Grundformen *ranH und rant*

kennen gelernt; auf diese reducirteu sich alle Bingen dort besprochenm.

Es wird auch fur die Vermittlung genugen sich auf diese zu beschrim-

ken, da die im IVten Abschnitt zu besprechenden noch nicht erwahn-

ten vedischen Formen sich mit Leichtigkeit nach deren Analogie erkla-

ren lassen werden.

. 26. Das Verbum ar bildet sein Prasensthema nach der 5ten

Conjugations-Cl. (n'-nw = &q-vv und 6q-vv) , nach der 3ten {iyar = inX

in iaXXm) und verwendet als solches eine Inchoativform [xi-aha fur
'

or-ska

= $q-Xo ffir $q-gxo in tQ-xo/uat). Diese Bildungen sind belegt. Ferner

erwahnt das indische Wurzelverzeichniss eine Bildung nach der 9ten

Conj.-CL ri-Jid und diese haben auch zwei Handschriften der einen Re-

cension des Vedenglossars Naighanruka (II. 14), wo aber die dritte C.

(bei Roth) rindti schreibt, welches zu ri, im Petersb. Wtbch. ri, gehoreu

wurde. Ausserdem erscheint in denselben beiden Handschriften und

einer Berliner des Naigh. (a. a. (). vgl. auch Roth's Ausgab'e S. VI) ein

Prasensthema linar in der Form rinarti (3 si. Pras. Parasm. wo aber

dieselbe dritte rinatti liest. Dem Peterslmrger Wdrterbueh scheint letz-

tre Form die richtigere zu sein und wird von ihm als zu aril gehorig

betrachtet •*). Dafur kann man geltend maclnn 1) dass im Naigh. an

derselben Stelle, aber in der andern Recension, ardati mit der Bed.

'gehen' aufgefuhrt wird; 2) dass die Recension, w.-lche II 14 mxarti und

r/natf/ auffuhrt , auch II. 19 unter den Wdrtern mit der Bed. 'todten'

59) vgl. daselbst unter ar.

Histor.-philol. Classe. XV. U
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rinatti, aber hier in alien drei Roth schen Handschriften (wie die Berliner

der zweiten Rec. liest, ist von Roth p. VI nicht ausdrucklich mitgetheilt)

ubereinstimmend hat Belegt ist bis jetzt weder rinarti, noch

dass die Frage, welche Le II. 14 die richtige sei, noch keines-

werden kann. So wahrschein-weges fur ganz abgeschlossen betrachtet

lich auch die Annahme des Petersburger Worterbuchs ist, so lasst ski

doeh auch manches dagegen bemerken. Ich will, da die Frage doch

noch keiner vollstandigen Entscheidung iahig ist, nur auf zwei Punkte

aufmerksam machen: 1) in den Handschriften wird haufig die Schreib-

weise angewendet, wonach jeder Consonant, wenn er einem r unmittel-

bar Mgt, verdoppelt werden darf 6°) ; so raochte in manchen Handschrif-
_ M

ten vnrm xinartti geschrieben sein ; dann wird aber diese Form der Form

^tufw rinatti so ahnlich dass Verwechslung beider leicht moglich

aber die hochste Wahrscheinlichkeit ist dann, dass von einem, Abschreiber

eher das uberstehende libersehen, als gesetzt sei dann

mit andern Worten, die doctior 1 Eine Verdoppelung von ur-

glichem ar durch xi zumal mit Einschiebung eines Nasals, also

vollstandig analoge Form fur rmar findet sich freilich Allein

unachst die Reduplication betrifft findet sich Uebertritt des /-Ele

m durchweg in den der 3ten Conj.-Cl. so nah verwandten, Fre

quentativen, in denen ar (*obald es dem ri der indischen Grammatiker

enteprieht

recht als

das hier bei dem Verbum ar

oder oder in der Redupl

der Fall ist) regel-

rscheint; dem ana-

og kommt in den Veden mit / fiir als Intensiv des Verbum
vor und wird fur die classische Sprach

tivform) ardr-ya von den Grammatiker]

griech. Form des reduplicii

welche oq-wq als Basis hat

mit Suffix ya (2te Frequenta

aufgestellt 61
)

,

wozu man die

Pf. von dem entsprechen dp vergleiche

Wir finden nun im Prasensthem

tuationen: nach den allgemeinen Regeln fallt in zu

reduplicirter Verba drei

tarkenden For-

60) Vollst. Grammat. §. 19, 2. Pan. VIU. 4, 46.
61) ygl. Petersb. Wtbch
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men (sing. Pras. und Imperf. , wenn letzteres augmentlos, -des Parasm.,

den ersten Personen des Imperativs Parasm. und Atmanep. und der

3ten Person Sing. Imperat. Parasm. auf tu) der Accent auf die erste

Sylbe der Reduplication ; allein davon giebt es mehrere Ausnahmen . in

welchen statt dessen der Vokal des Stammes accentuirt wird und so-

wohl die Schwachungen, welche in der Reduplication der 3ten Conjug.-

Cl. eintreten, als die Verstarkung der Stammsylbe und die Analogie der

2ten Conj.-Cl. machen es fast unzweifelhaft , d;iss diesee die urspriiug-

lichere Accentuation war, welche erst einer spatereu Neigung, die Re-

duplicationssylbe zu accentuiren wich, die sich in den Vedcn auch in

vielen Fallen geltend macht, von denen die indische Grammatik kerne

Notiz nimmt. In den nicht zu verstaxkenden Formen iiillt der Accent,

wenn das Affix mit einem Consonanten beginnt. auf die erste oder ein-

zige Sylbe von diesem; lautet es aber mit einem Vokal an, wiederum

auf die erste Sylbe der Reduplication; aber auch hier ist wegen der

Analogie der ganzen zweiten Conjugation kaum zu bezweifeln, dass einst

der Accent, wie in den (ibrigen nicht zu verstarkenden Forrnen, auf die

erste Sylbe des Affixes fiel. Sind diese Annahmen richtig, so stand die

Reduplication theils unmittelbar, theils an der zweiten oder dritten Stelle

vor der accentuirten Sylbe und war in Folge davon den in solcher Stei-

lung im Sanskrit so haufig eintretenden Schwachungen ausgesetzt; ar

insbesondre ward davon iiberaus haufig ergriffen und zu einem Lautt

welcher , als das Sskrit sich phonetisch fixirt hatte , durch n au ;e-

druckt ward 62
).

Was nun das n betrifFt, so ist die Einschiebung eines N«m1s zwi-

schen Vokalen zur Vermeidung des Hiatug im ^anskrit gar nicht «elten.

So zunachst grade vor dem ar, welchen dem r* der indischen Gramma-

tiker entspricht, in der Bildung des Pf. redrvon V^rben. welche mit ri

anlauten; ardh, bei den indischen Grammatikern xidh, z- B. wurde nach

der Reduplicationsregel des Pi. , welche als Reprasentanten von ar = ri

ein a vorschreibt (vgl. z. B. von bhar =* bhx> redupl. bu-bhar, ba^l

62) vgl. Or. und Occ. III. 32 ff.

i Q2
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eigentlich a-ardk a-xidh werden (vgl. von ish eigentlich i-ish, wie iyesh

in den zu verstarkenden, ish in den nicht zu verstarkenden Formen

zeigt); anstatt aber, wo ardh bleibt, d. h. in den sonst zu verstarken-

den Formen, die beiden a zusammenzuziehen, (wie z. B. in dn aus a-an

vom Vb. an) und wo es zu xidh geschwacht ward, d. h. in den sonst

nicht zu verstarkenden Formen axidh zu erhalten (vgl. aximn im Petersb.

Wtbch), tritt in beiden Fallen dn vor, so dass dn-ardh, dn-xidh entsteht.

Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch, wenn ein Vb. mit einem a anlau-

tet, dem eine Consonantengruppe folgt, z. B. anj bildet statt a-anj dn-

anj. Dass hier der Nasal zur Vermeidung des Hiatus zwischen gescho-

ben sei, kann um so weniger bezweifelt werden, da wir in den Veden

auch Einschiebung eines Nasals (des anunasika) zur Vermeidung des

»

Hiatus zwischen dem vokalischen Auslaut und Anlaut von Wortern fin-

den 63
); auch in andern grammatischen Formen, ausser der erwahnten

Reduplication, wie z. B. der Declination der auf a, i, w, xi auslautenden

Themen, insbesondere der Neutra (z. B. sing. Locat. Ntr. mxidu-n-i msc.

mxidau fur *mxidav-i, ntr. ddtxi-n-i msc. ddtar-i) ist sie anzuerkennen, und

erhalt eine entscheidende Bestatigung durch ihre die Granzen des Sanskrit

ubersehreitende Ausdehnung im Pali und den Prakritsprachen. Wah-

rend sie z. B. im Sskr. im Mscul. der Themen auf i nur im Instr. sing.

und Gen. Plur. eintritt, erscheint sie im Pali auch im Genit.-Dat und

Locativ Sing., im Prakrit im Genit.-Dat. Sing, und Nom.-Vok. Plur-

. z. B. sskr. Sing. Inst, agni-n-d, im Pali aggi-n-d, Prakrit aggi-n-d]

Gen. Plur. Sskr. agni-n-dm, Pali aggi-n-a, Prakr. aggi-n-am; Gen. Sing.

Ssk. agnes. Pali aggi-n-o, Prakr. aggi-n-o; Loc. Sing. Ssk. agnau, P& 1

aggi-n-i; Nomin.-Vok. Plur. Ssk. agnay-as , Prakr. aggi-n-o; Ace. Plur.

Ssk. agnin, Prakr. aggi-n-o). Man vergleiche auch die Einschiebung des

Nasals vor dem Femininalexponenten sskr. i z. B. in Prakrit bhaiti-n-l oder

bhatt\-n4 fur sskr. bhartr-1 6
*), im Pali bhikku-n-% &)> vom sskr. msc. bhik-

63) vgl. Rigveda-Praticakhya II. 30—32.
64) Lassen, Inst. 1. Pracr. p. 292.

65) Storck, Grammaticae Palicae Specimen II. 1862. p. 28.
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shu; das im Sskrit in buddhistischen Schriften erscheinende bhikshu-ni

ist, wie schon im Petersb. Wtbch. bemerkt, eine aus dem Pali in das

Sanskrit zuriickgefuhrte Form. Doch es wurde hier zu weit fuhren,

wollte ich den Beweis dafur, dass dieses n eine bloss phonetische Ein-

schiebung sei, jetzt erschopfend geben. Was die Delmung d< ts a vor

dem eingeschobenen n betrifft, so vergleiche man zunachst die im Gen.

Plur. z. B. von gata, gatd-n-dm, und im Nom.-Yoc.-Acc. pi. des KtR
z. B. gatd-n-i.

Wir sehen also, dass wenn gleich rinar als Reduplication von or

(r?) in seiner. Totalitat keine Analogie in dem bisher bekannten Sskr. findet,

doch die beiden auffallenden Elemente je einzeln sich aus analogen Er-

scheinungen erklaren lassen.

Wir warden sagen dieses Prasensthema von or ist in einer denFrequen-

tativen analogen Weise reduplicirt. Diese Reduplication hat sich durchEin-

fluss des Accentes geschwacht und zwar so, dass ein Hiatus zwischen dem

Reduplicationsauslaut und dem Stammanlaut erschien. Dieser wurde

durch Einschiebung eines Nasals iiberbriickt, so dass das Them a zu der

Zeit, wo sich die Phonetik des Sskrit fixirt hatte, xi-i\-ar (ri-n-r/j klang.

Ich wage zwar nicht diese Uebergange genauer zu bestimmen, doch

konnte ihr Anfangspunkt recht gut die regelmassige Frequentativform

ari-ar gewesen sein; sie ward zu ari-»-ar und, mit Uebergang von ari

zu xi (vgl. Or. und Occ. III. S. 26. §. 20 ff.), zu ri-n-ar.

. 27. Aus den im vorigen §. aufgefuhrten Prasensthemen liisst

sich eine dritte Person Plur. Pras. Atm. rante, welche die Grundlage

der mit r anlautenden Personalendungen bilden wurde, nicht ableiten

Allein es ist bekannt, dass in den Veden mehrere Verba ihr Prasens

aus dem generellen Verbalthema, nach der sogenannten 2ten Gonj.-CL,

bilden, fur welche die Grammatiker diese Formation nicht angeben, so

z. B. erscheint in den Veden von ardh (ridh) Pras. Atm. 3 Du. ridhdte;

von kar (kit) Pras. Par. 2 Sing, karshi, 2 Plur. kritha u. t. w., von gum

3 Sing. Pras. Par. ganti, 2 Plur, gatha. von ddc 3 Sing. Par. ddshii, von

raj ebenso rdshti 66
), von hve in der Form hu, 1. Sing. Atm. have (Rv. I.

66) die Belege im Petersb. Wtbch.

\
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17, 9), 1. Plur. hilmahe (Rv. L 10, 10; 89, 3). Es ist aber auch ferner

hochst wahrscheinlich , dass urspriinglich diese Conjugation die einzige

war, also wenigstens die altesten Verba zuerst nur nach ihr tlectirt wur-

den. Danach ware die Vermuthung berechtigt, dass ar (ri\ einst eben-

falls nach ihr flectirt ward, also . wie z. B. von kar in 3 Plur. Imper-

fect Atmanep. kranta erscheint, welches ein *krante in 3 Plur. Pras.

vorauszusetzen nothigt, so auch von ar (xi) im Pras. rante, im Impf.

ranta gebildet ward, also grade die Formen, welche wir als die Grund-

lagen der mit r anlautenden Endungen erkannt haben (s.

Wenn diese Endungen sich auch in den verwandten Sprachen wie-

derspiegelten, dann wiirde selbst eine auf blosse Vermuthung gestiitzte,

in der wirklichen Sprache nicht nachweisbare 3 Plur. Pras. Atm. von

ar in der Gestalt rante keine Anfechtung zu befiirchten haben. Allem

kerne einzige der verwandten Sprachen — ausser dem Zend, und selbst

dieses mit voller Sicherheit nur in einer Form (§. 49) — zeigt eine

Spur dieser Endungen, so dass wir daraus folgern miissen, dass sie dem

Arischen Zweig speciell eigen seien, also einer verhaltnissmassig spaten

Zeit ihre Entstehung verdanken. Aber fur so spat entstandene Formen

Analogien geltend zu machen, welchen man mit hoher Wahrscheinlich-

keit nur fur sehr alte Zeiten eine unbeschrankte oder wenigstens weit-

greifende Geltung zuschreiben darf , hat immer etwas hochst bedenkli-

ches. Ich wurde daher schwerlich gewagt haben , meine Erklarung die-

ser Endungen mit Zuversicht vorzutragen, wenn ich nicht Qberzeugt

ware, die Verbalformen, aus denen diese Endungen hervorgegangen sind,

in der wirklichen Sprache nachweisen zu konnen.

, 28. Beide Formen erscheinen namlich in den Veden und

entsteht einzig die Frage, ob wir sie als Prasens und Imperfect von

betrachten durfen, oder zu einem andern Verbum zu stellen ha-

ben. Die Erhaltung des n in der dritten Pluralis widerspricht zwar den

Gesetzen des classischen Sanskrit, allein es gehort, wie schon oben be-

merkt, der organischeren Gestalt dieser Personalendungen an, und es dart

nicht uberraachen, dass in den Veden, wo so viel alterthumliches be-

wahrt ist, auch hier die organise-here Form erhalten sei; ausserdem er-
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scheint in den Veden ganz analog kranta (von four), wo ebenfalls die

Regel des classischen Sskrit krata gefordert haben wurde, welches da-

neben vorkommt (vgl. auch nonuvanta Rigv. IV. 22, 4.) Von formeller

Seite steht also nichts entgegen, diese Formen zu ar (ri) zu ziehen. Die

Entscheidung liegt in der Bedeutung; betrachten wir demnach die Stel-

len, in denen diese Formen vorkommen.

Rigveda I. 61, 11 = Ath.-V. XX. 35, 11 heisst es

asyed u tvesh&s& ranta sindhava//

S&yana glossirt ranta durch ramanta und erklart es als vedisches Imper-

fect von ram mit Einbusse des Classenvokals und des Auslauts des Ver-

bum, grade wie schon Yaska in der sogleich anzufuhrenden Stelle. Ich

zweine, ob man eine Synkopirung dieser Art mit Sirherheit in den Ve-

den nachweisen kann; auf keinen Fall kann sie mit Wahrscheinlkhkeit

angenommen werden, wo sich ein einfacher Sinn ohne einen solchcn

Nothbehelf ergiebt. Und dieses ist der Fall, wenn man ranta zu ar

zieht. Dieses ist schon von Westergaard (in seinen Radices linguae San-

scritae unter ri) geschehen; eben so in Bezug auf die gleich zu erwahnende

Stelle VII. 36, 3 von mir im Glossar zum Samaveda 8. 158 67
) ; beiden

hat sich auch Roth zum Nirukta XII. 43 angeschlossen. Wenn kh

trotz dem in meiner Uebersetzung der zuerst angefuhrten Stelle im Or.

und Occ. I. 584 zu der traditionelien Auffassung zuriickgekehrt bin , so

lag der Grund, wie ich offen gestehen will, einzig darin, dass ich diese

Auffassung von ranta nicht in dem Petersburger Wtbch. unter ar fand.

Roth, einer der tief'sten Kenner der Veden, gilt mir fur eine Autoritat,

von der ich mich zwar nicht selten genothigt sehe abzuweichen, aber

nie ohne, wie wenigstens mir scheint, die triftigsten Grtinde.

Da ranta nicht unter ar aufgefuhrt war, schicn mir Roth dieser Auf-

fassung entgegen zu sein und, da dann nur die traditionelle aus ram

oder dem verwandten ran (ran), also ranta fur ramanta. oder eher, we-

gen des unmittelbar vorhergehenden Gleichklangs, nmanta fcbng zu blei-

67) vgl. auch Vollst. Gr. §. 800, VI, wo ich desshalb rt zu den Verben ge-

hahe. welnhe in den Veden auch der 2ten Cou.j.-Cl. folgen.

•
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ben schien, glaubte ich. dass er fur diese, welche einen keinesweges ganz

abzuweisenden Sinn gewahrt, entscheidende Momente geltend machen

werde. Seitdem ist nun auch das Heft des Petersb. Wtbchs erschienen,

in welchem ran und ram behandelt werden. Aber auch hier fehlen die

Formen ranta und rante und ich wenigstens habe bis jetzt nicht heraus-

bringen konnen , wohin sie die Verfasser gesetzt haben 68
). Ich kehre

daher zu meiner fruheren Ansicht zuriick und ubersetze jetzt, in Ueber-
-

einstimmung mit der in den Veden herrschenden Vorstellung, wonach

Vritra den Regen zuruckhalt und Indre ihn durch Vritra's Todtung be-

freit, die angeftihrte Stelle (I. 61, 11)

'Durch dessen Kraft allein setzten sich die Strome in Bewegung'.
-

Die zweite Stelle findet sich Rigv. VII. 39, 3 (auch im Kirukta

XII. 43) und lautet jmaya dtra vdsavo ranta devd'h. Yaska erklart ranta

durch aramanta, Sayawa durch ramayantdm \ allein die Uebersetzung

'die Bahn durchwandelnd setzten sich in Bewegung (machten sich

hieher auf) die guten Gotter',
*

passt viel besser, zumal wenn man mit Yaska im folgenden Viertelvers

marjayanta 'sie streichen' medial, im Sinne von gamayanta (vgl. Naigh. II.

14 wo marj (mxij) die Bed. 'gehn' gegeben wird) nimmt und hier wdv

antdrikshe marjayanta pubhrah. iibersetzt:

'es gleiten hin die Strahlenden im weiten Aether';

daran schliesst sich dann ganz angemessen der zweite Halbvers

arv&'k patha urujrayaA krimidhvaw crot^, dtitasya jagmusho no asya

'lenkt her zu uns, Weitschreitende ! eure Pfade; hort unsern Boten.

der zu euch gewandelt!' — so dass der ganze Vers schildert, wie auf

den Ruf des Agni, des zum Himmel wallenden Opfers ,
welches gewis-

sermassen die Gotter zum Genuss ruft, diese sich erheben, durch den

Himmel gleiten und zu den Opfern kommen.
Die dritte Stelle findet sich Rv. VII. 36. 3 und ist fur uns die

68) Beilaufig bemerke ich, dass ni ar in der Bed. 'unterlieeen' Rv. IV. 1^ 9

Wtbch

A
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wichtigste. Deim ranta kann auch als Aorist der lten Form gefasst

werden, und entscheidet demnach nicht dafur, dass ar (ri) nach der 2ten

Conj.-Cl. flectirt ward. Hier begegnet uns aber das Prasens rante, wel-

ches jeden Zweifel daruber entfernt ; zugleich ist in ihr die traditionelle

Erklarung, welche man in jenen beiden Stellen noch aufrecht halten

konnte, kaum zulassig. Die Stelle lautet:

a v&'tasya dhrajato ranta itya'A (ranta phonetisch fur rante). Zwar

wird auch hier von Sayawa d rante durch

aber unzweifelhaft zu iibersetzen:

to
es ist

* Heran kommen des eilenden Windes Gange

'

d. h. Windstosse kiindigen den nahenden Regen an.

Hiermit glauben wir unsre Erklarung der im ersten Abschnitt auf-

gefuhrten Personalendungen als 3 Plur. des Prasens und Imperfects At-

manepadi von ar erwiesen zu haben. Sie sind angetreten wie Verbal-

formen von * zur Bildung des Passivs, von as zu der des Aoristes, der

Futura u. s. w. Wir haben im folgenden nur noch die Verwendung

und Umwandlung derselben in den Veden zu besprechen, wobei uns

zugleich noch eine neue Form entgegen treten wird.

IV. Verwendung der mit r anlautenden Personalendungen

in den Veden.

1. Prasens.

30. Schon im ersten Abschnitt ist bemerkt, dass die classische

Sprache in diesem Tempus nur in zwei Verben ci und vid die mit r an-

lautenden Endung bewahrt hat; das organische n ist eingebusst, also

$e-rate.

In den Veden erscheint diese Verwendung, ausser in cerate Ath.-

V. VIII. 6, 19, noch in mehreren Verben und zwar zunachst ebenfalls

^ der Gestalt rate in duh-rate (neben duh-ate Atmanep.) Rv. I. 164, 7

Histor .

-philol. Classe. XV. R
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Ath. V. VII. 73, 8 und IX. 10, 5), sowie I. 134, 6 und Ath.-V.

XVIII. 4, 29, von duk, 'melken, milchen'.

In dem erwahnten Verse (Rv. I. 134, 6) kommt neben duk

der oben (§. 3) erwahnten Ausstossung von at, duh-re, ebenfalls Atma-

nep. vor. Die Stelle lautet:

vicv& it te dhenavo duhra %iraro ghritam duhrata aciram,

Alle Kuhe milchen fur dich Milch, Butter milchen sie und Milch'.

Vergleiche noch Rv. VII. 101, 1 ; VIII. 9, 19 , Ath.-V. X. 10, 32 und

weiterhin §. 44.

Diese synkopirte Form erscheint im Prasens sehr oft, wahrend ich

fur die vollere Form nur cerate und duhrate bemerkt habe.

So fur ce-rate im Ath.-V. X. 3, 15 cere, fur vid-rate Rv. I. 87, 6

vidre.

Im Pf. redupl. knupft die classische Sprache bekanntlich die En-

dung re stets durch Bindevokal i an, wahrend sie in den Veden noch

sehr haufig ja vorwaltend unmittelbar antritt; wir durfen daraus mit

Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass der Gebrauch des Bindevokals sich

erst verhaltnissmassig spat geltend machte; diese Folgerung wurden wir

gem durch Betrachtung aller Falle, wo Bindevokale benutzt werden.

feststellen, wenn diess hier nicht zu weit fuhren wurde.
In den Veden erscheint nun die Anknupfung der synkopirten Form

re durch Bindevokal auch im Prasens und zwar in einer Weise, die

nicht bloss jene Annahme bestatigt, sondem auch noch eine andre Fol-

gerung zulasst. Sie findet namlich zunachst bei einigen Verben der

5ten Conj.-Cl. Statt, namlich bei cm 'horen' in cxinvire, Passiv, Rv. I. 1&<

8; V. 87, 3. VIII. 45, 4. VIII. 66 (M.M. 77), 1; X, 168, 4; mit t»

'bertihmt werden' IV. 8, 6. V&lakh. 6, 6 (bei M.M. VIII. 54, 6); bei

su 'pressen' in sunvire, Passiv, VII. 32, 4; IX. 65, 22; Val. 5 (VIII. 53).

3; ferner bei hi 4senden, treiben, fordern, erfreuen' in hinvire; da dieses

Verbum durch den schon in den Veden haufisen Antritt von a (Folge

der ubermachtig gewordenen lten oder -a-Conjugation , vgl. Vollst. Gr

-

801 if. insbes. 802), vor welchem das auslautende u des Prasensthem
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zu v wird, zu hinva geworden ist und desshalb von den indischen Gram-

matikern auch ein Verbum hinv aufgestellt wird, so konnte man zwei-

felhaft sein, ob hinvire zu hi II. 5 oder zu hinv I. 1 zu stellen sei; fur

erstres entscheidet aber der Accent Rv. IX. 65, 27; X. 28, 12, so wie

die Formen hinvdnd IX. 63, 7 und hinve" , fur hinuti mit der vedischen

Einbusse des t (vgl. §. 3) IX. 65, 11 , welche von hinv I. 1 abgeleitet

hinvire, hinvamdna, hinve lauten wiirden; an den iibrigen Stellen VIII.

15, 8; 43, 19; 90 (101), 6; IX 74, 8; X. 50, 3 erscheint hinvire unac-

centuirt.

Wahrend nun in Bezug auf fere neben ferate, vidri neben vidrdte,

duhre neben duhrdte keinem Zweifel unterworfen ist, dass die synkopirten

Formen unmittelbar aus den volleren entstanden
§
sind, diese ihre Vor-

aussetzung bilden , kann von crinvire, sunvire, hinvire' keinesweges analo-

ges behauptet werden. Denn von dem Prasenstheraa crinu z. B. wiirde

sich *$xmu-rdte gestaltet haben, welches nach Analogie des vedischen

Pfect. juMnri (Rv. I. 48, 14. VIII. 8, 6) und juhu-re (Rv. V. 19, 2) von

hve *rufen\ unmittelbar zu grinure hatte werden konnen , nicht aber zu

frinv-i-re. Wir haben vielmehr anzunehmen, dass zu der Zeit, als diese

Formen auf i-re im Prasens Atman. und Passivi gebildet wurden , re

von rate sich abgelost hatte, als Exponent der 3ten Plur. Atm. und

Pass, im Sprachbewusstsein lebte und nach Analogie andrer consonan-

tisch anlautender Endungen durch Bindevokal i angeschlossen wurde.

Dasselbe werden wir auch fur i-re im Pf. in Gegensatz zu re anzuneh-

men haben, ja selbst fur die ubrigen Formen, welche mit oder ohne i

angeschlossen werden (wie tha in 2 Si. Pf. red. Par., va in 1 Du. u.s.w.).

Wir sahen, dass hinvire trotz des von den indischen Grammatikern

aufgestellten Verbum hinv noch zu hi gehort. Zweifelhaft kann man

dagegen fiber pinvire sein; denn die indische Grammatik kennt kein

hieher passendes Verbum, welches nach der 5ten Conj.-Cl. flectirt wurde,

sondern nur pinv 'schwellen, strotzen'; allein mit diesem ist bedeutungs-

gleich pi oder pyd (s. das Petersb. Wtbch. unter pinv und/ri). Beachten

wir nun, dass vor dem Classencharakter der 9ten Conj.-Cl. (namlich w4,

ni, n), in Folge der auf diesen oder die Endung fallendenden Accentua-

R2
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tion, der Stammauslaut i mehrfach und yd im Verb, jyd zu i wird, (Vollst.

Gr. §. 805), so liegt die Vermuthung nahe, dass dieses auch in einem

oder dem andern Fall in der 5ten Conj.-Cl. habe geschehen konnen,

wo dieselbe Accentuation wie in der 9ten herrscht. Nun erscheint im

Zend des Prasensthema pi-nu (bei Justi unter pi) mit der Bed. 'sich

verbreiten' (Subjectiv) und 'ausbreiten'' (Objectiv) , welche aus der im

sskr. pi zu Grunde liegenden 'schwellen' durch die Vermittlung von 'zu-

nehmen' hervortritt. Das Prasensthema von sskr. pi wiirde nach der

eben gegebenen Analogie eben so lauten. Dieses aber konnte sich wie

hi-nu durch Antritt von a zu pinva erweitern, so dass sich, nachdem

das Prasensthema pi-nu, wie so manche andre, obsolet geworden war,

wie hinv neben hi so jpinv neben pi pyd als Verbalthema geltend raachte.

War pinvire Rest jener Flexion nach der 5ten, so wiirde es pinvire accen-

tuirt sein ; trat es dagegen aus pinv hervor , so war es pinvire accentuirt.

Leider erscheint es an der einzigen Stelle, aus welcher ich es notirt

habe (Valakh. 1. 2 = VIII. 49, 2 M.M.) ohne Accent; es hat die Bed.

'strotzend hervorbrechen' (Atmanep.).

Ware die letztre Fassung die richtige — und dafur konnte man

den haufigen Gebrauch von pinv nach I. 1 , so wie den sonstigen Man-

gel einer Spur der Flexion nach der 5ten C.-Cl. im Sskr. geltend

machen —
, so hatten wir hier das erste Beispiel einer 3Plur. Pr. Atm. ei-

nes Verbum der ersten Conj.-Cl. auf i-re. Furdiese ware noch viel weniger,

wie bei denen nach der 5ten, ein unmittelbarer Hervortritt dieser synko-

pirten Form aus einer zu Griftide liegenden vollen annehmbar. Denn

da die erste Conjugation das n der Endung nicht einbiisst, so wiirde die

Grundform pinva pinvire nicht hervortreten konnte

Wir haben also , mogen wir nun pinvire aus pi-nu oder pinv-a ableiten,

beiden Fallen, wie bei ehmen, dass die Endung
einer Zeit antrat, wo sie sich von ihrer Grundform im Sprachbe

sein schon abgelost hatte.

Dasselbe gilt auch fur den einzigen von mir bemerkten sichern Fall

einer Bildung durch ire aus einem Verbum der ersten Conj.-Cl., namlich
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arh, in pra-arh-ire fur arha-ante Atm. 'sich auszeichnen , Rv. X. 92, 11

leider auch unaccentuirt.

2. Imperative

,31. In der classischen Sprache erscheinen nur zwei Formen

;

von f# ge-ratdm und von vid vid-ratdm neben der regelmassigen Form

vid-atdm, beide 3 Plur. Atm. In den Veden kommen noch zwei For-

men von duh hinzu, namlich duh-rntdm Ath.-V. VII. 82, 6.

gAritam tiibhyam duhratam gavo agne,

'Butter sollen dir die Kiihe milchen, o Agni'; ferner ebds. VIII. 7, 12;

X. 9, 13 bis 24 und XII. 1, 16. In der letzten S telle steht es in Pas-

sivbedeutung, nicht, wie im Petersb. Wtbch. (unter sam-duh) angenom-

men wird, als Atmanep. in activer. Der Text hat nan lich

ta' nah prajaA sam duhratam samagrd'A

nicht wie im Wtbch. gedruckt ist praja'm; ich ubersetze 'alle diese Ge-

schopfe (welche im vorhergehenden Verse aufgezahlt werden: Sterbliche,

zweifussige, vierfussige und die funf Menschenclassen , vgl. Haug zum

Aitareya Brahmawa VIII. 23 , Bnd. 2. S. 527 und das Petersb. Wtbch

unter mdnava) mogen uns gespendet werden

Ferner erscheint mit Einbusse von at (§. 3): duh-rdm, Atmanepada

Ath.-V. III. 20, 9. VIII. 7, 27. XVIII. 4, 4. 5

3. Imperfect.

.32. In der classischen Sprache erscheint a-ce-rata von pf und

vid-rata neben a-vid-ata von rid. In den Veden findet sich keine

analoge Form. Dagegen mit Ausstossung von at (§. 3) a-duh-ra in den

Schol. zu Pawini VII. 1, 8 und 41 in zwei Vedenstellen, die noch nicht

nachgewiesen sind. Ferner mit ran (fur ranta vgl. §. 6) a-duh-ran

man.) Ath.-V. VIII. 10, 14 und a-ge-ran Rv. I. 132. 1. Vgl. noch vas

bei Aorist §. 34.
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33

Potential (Optativ).

Die Abstumpfung zu ran (§. 32) hat sich hier als

In den Vedmassige Form im Ssk. festgesetzt.

die vollere Form, jedoch mit Einbusse des

einstimmung mit den gewohnlichen

!g
m erscheint aber noch

d zwar ganz in Ueber-

Bildungsgesetzen , da der Potential

Atmanep. durch den Indicativ des Imperfects vom Frequentativ oder

Intensiv des Vb gehn' namlich gebildet wird, welches in den

Veden mit der Bed. 'anflehen, bitten' erscheint

hieher gehorige Formen notirt jush

X. 65, 14 und ebenso bkarerata vc

(fur jush

Bis jetzt sind zw<

ata) Rv. I. 136. 4

bhar (bhxi) ebds. X. 36, 9

Aorist der ersten Form.

34 Als Aoriste der Form d. h. der bloss durch Aug
ment und die Endungen des Imperfect gestalteten, diirfen wir wohl
bedenklich die folgenden betrachten, da sich.

sie kein Prasens nach der 2ten Conj.-Cl. nach
diess a-kxip-ran (Pass, von krap

; die Schwachung
ar,

6 bis jetzt fur

lasst Es sind

vie die von

den weiterhin zu gebenden Beispielen beruht auf der Accen-

III. 239 ff.)
tuation von ran, wenn nicht augmentirt, vgl. Or und
Rv. IV. 2. 18 Ath.-V. XVIII. 3, 23, wortlich 'sind gefleht worden 'er-

grabh

Rigv.

Pass

flehend' (Petersb. Worterb. unter urvatf) ; a-gribh^ran (Pass, von ved.

gewohnlichem grah) Rigv. V. 2, 4 ; a-jush^an (Atman. von jush)

ran von darg [diig) Ry . I. 191, 5 fPass.l; V. 3, U
5S-)

; 75, 6 [adxigrann ush° Pass.l :

I. 71, 1 drip-

I; VII. 6 7, 2 (Pass.);

; 78, 1 {adxigrann Hr° Pass

ddrigrann ud° Atmanep

v

) ; 78, 3 (Pa

Ferner a-pad

) ; 76, 2 (adxigrann am

Vaj. S. XVI, 7 [adxi-

rori pad Rv. VI. 20, 4

Imperfecti Parasmaip. von i, welcher
Farasm. bildet, namlich yarn u. s. w. fiir idm u. s. w.. auch der

im Parasmaip. im Gebrauch war : Ham in *iyam (bh
aa.), werde ich an einer andern

bhareyam und
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(Atmanep.) 70
); a-budh-ran von budh Rv. VII. 72, 3 ; 80, 1 (beidemal Atmanep.

vgl. z.B. VII. 8 1, 3) ; a-yuj-ran von yuj Rigv. 1. 169,2; III. 41,2= Ath.-V. XX.
23, 2 (beidemal Pass.); a-vxit-ran von vart (vrit) Rv. VIII. 81, 14 (At-

manep. oder Pass, reflex.); a-vas-ran Rv. IV. 2, 19 as Ath. V. XVII I.

3, 24 ; ich ziehe es zu vas 'aufleuchten' , dessen Prasenstliema lurha ist

nnd nehme ritam als Adverb. Es ist alsdann Atmanep. Gegen diese

Auffassung kann man einwenden, dass vas 'leuchten' bis jctzt als Atman.

nicht nachgewiesen ist. Nimmt man es mit Niya»a als eine 'Form von »v/.s-

'sich bekleiden , anziehen', dann wurde es, da vas der 2ten Conj.-Cl.

folgt, als Imperfect zu fassen sein. Zu meiner Auffassung bestimmte

mich die Beziehung des Vb. auf die MorgenrSthe, indem ich mich kei-

ner Stelle entsinne, wo vas in solcher Verbindung eine andre Bed. als

•aufleuchten' vom Aufgehen der Morgenrothe hat. Der Halbvers lautet

akarma te svapaso abhuma ritam avasrann usliaso vibhati'A.

Wortlich iibersetzt 'Wir haben dir geopfert, wir waren schQn das

Werk vollziehende ; kraftig haben aufgeleuchtet die aufgehenden Morgen-

rothen',

metrisch

:

'Geopfert ist, das Werk ist schon vollendet und machtig strahlt de§

Morgenrothes Aufgang'.

Ferner ni a-vic-ran von vig Rv. VIII. 27, 12 (Atmanep.). Beilaung

bemerke ich, dass Sayawa diese Form fur Parasmaip. 'durch Vertauschung

70) Commentar

bcrnerkenwerthvolles Zeugniss von Gelehrsamkeit und Tradition sehen, so will ich

dass er hier gegen Grammatik, Accentregeln und den Padatext apadran in allcr

Ruhe durch apddratan erklart und mit apaldyanta glossirt. Wieso adratan (Impl

'laufen') zu dran geworden sei, daruber verliert er kein Wort, bemerktvon dm
eben so wenig, dass bei seiner Erkliirung dM Wort dpa dran hatte accentuirt

et

?wI-j^ dpa-dran getheilt und nicbt in ein Wort Wl

haben wiirde.
Wtbch

gedruckt
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i

vyatyayend nimmt. Er weiss, dass vif mit ni nur Atmanep. sein soil,

weil so von Pacini I. 3, 17 gelehrt wird; dass aber die mit r anlauten-

den Personalendungen nur dem Atmanep. oder Passiv angehoren, ist ihm,

da Pacini die Vedensprache nur sehr ausnahmsweise beriicksichtigt, vol-

unbekannt. So wenig kannte dieser Mann, den man uns als infal-t?

lible Autoritat hinstellen will , die Sprache der Schriften , die er zu er-

klaren unternommen hat. Diess soil jedoch nur dazu dienen, den Nu-

tzen seines Commentars auf die richtigen Granzen zu beschranken , kei-

nesweges aber ihn abzuleugnen.

Ferner a-sxig-ran von sarj (srij) Rv. IX. 46, 1; 67, 17; 86, 4; 87,

5; 88, 6; 96, 22 (asxigrann akto); 97, 29; und 31 (asiiyran vdrdn),

Passiv.

Zweifelhaft bin ieh iiber a-sthi-ran von sthd und zwar wegen der

grade im Aorist der 4ten Form statt findenden Schwachung von & zu i

(in Folge des Accents in nicht augmentirten Formen) s. Pacini I. 2,

17 und meine Vollst. Gramm. 8. 847, 2, 2. Es scheint eine Nebeniorm

von asthi-shata zu sein, in welcher ran statt sata antrat. Dafur scheint

mir a-vdd-iran von vad 'sprechen' (mit Prafix sum, Atman.) zu entschei-

den, Ath.-V. XI. 4, 6, dessen d sich wohl nur aus der Dehnung von a

in Parasm. der 5ten Form erklaren lasst; diese ware gegen die Kegel

des classischen Sskrit hier auch in das Atman. gedrungen, so dass ava-

diran dem regelrechten avadishata entspricht »). Die Form asthiran er-

scheint Rigv. I. 80, 8; 94, 11; IX. 83, 2 (alle dreimal mit Prafix w,

Atmanep. vgl. Yin. I, 3, 22, Vollst. Gr. S. 790 Ausn 1 3) ; ferner Kv

I. 135, 1. (mit Praf. pra, Atmanep. vgl. P&w. Und Vollst. Gr. a. a. 0.);

dann Rv. X. 118, 2 (mit Prafix sum, Atmanep. vgl. Paw. und Vollst.

71) des

4ten Form Atman. Rigv. X. 49, 1 und 159, 1. Hier erscheint die Dehnung auch im

Atm. Potent, dieses Aorist (Precativ) sdkshiya Ath.-V. XIX. 32, 10, im Atm. ImPe-

rativ desselben sdkshm Rigv. HI. 37, 7 = Ath.-V. XX, 19, 7 und in dessen Con-

junctiv Parasmaip. sowohl sdkshdma Rigv. VII. 98, 4, als Atman. sakshe Ath.-V. %
27, 5, und sdkshate Rigv. X. 120, 6 = Ath.-V. V. 2, 7 (wo aber V. L.) und U-
107, 9 (wo wie Rigv.).

V
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Gr. a. a. O.); endlich Ath.-V. IV. 25, 7 (mit Prai.

I. 3, 26 und Vollst. Gr. a. a. O.)

itpa Atm., vgl. Paw.

Dagegen a-spiidh-ran von spardh Rigv. VI. 66, 11; VII. 56, 11

(Atmanep.) fasse ich wieder als erste Form des Aorist.

. 35. Mehrfach erscheinen , statt der im vorigen §. envalinten

Formen mit auslautendem n, solche lautende dx

ram asya Rigv. I. 50, 3 (Passiv: S'lyawa, der in seiner Unkenntniss der

Vedensprache diese Form fur 1 Singularis mit r vor der I ndung am

nimmt, welche die 3te Plur. vertrete, bemerkt, dass eine widre CakhA

die 3te Plur. adrigrann asya habe; so findet sich nftmlich in der Wie-

Ath.-V. XII L 2, 18; in der Vaj. S. VIII.derholung dieser Stelle im

40 dasreb^s wo sie ebenfall derholt wircL erscheint die Leseart d

Rigv. adricram); ferner Rv. X. 30, 13 (ddxicram dj/atfr. ebenfalls Passiv).

Ebenso so erscheint dbudhram u Rv. X. 35, 1 (Atmanep.).

Endlich asrigram Indra Rv. I. 9, 4 (Pass.); mit folgcndem indavah.

Rv.IX.7, 1; 12 62 26 : mit inda IX. 62, 7 Pass mit

folgendem dfavah. Rv. IX. 17, 1; 23, 1; 63, 4, ebenfalls 1

Wenn in den bisher angefuhrten Stellen m stets vor Vokalen

schien

,

findet sich in asrigram vd'jasdtai/ R IX. 13. 6 und

dsxigram vd're IX. 66, 11

Pada-Text imbedenklich,

Anusvara vor v, welches wir mit dem

lmassig, fiir Vertreter von m nehmen 72
).

Eben so Stellen im Samaveda geschrieben; dieser stimmt auch

in den ubrieren Stellen mit auslautendem m, so weit sie sich bei ihm

iinden 1. Wh Sy mit dem Rigv. (iberein.

39 Die Erscheinung des wird von mir,

wie schon Or. und Occ. III. 240 bemerkt, aus dem TJebergang von /

in s in dem aus ran ta verstiimmelten Diess f jedoch

einiger Ausfuhrung.

Ueber die im Sskrit zwar seltenen, aber sichercn I'alle des Ueber-

72) Das einzige Beispiel eines Anusvara fiir -n (ausser -an) vor c, welches ich

Samav. Einl. XXXIX notirt hatte, fallt jetzt weg, da Aufrecht's Text n hat.

ist Rv. X. 81, 2 geineint.

Es

Histor . -philol. Classe. XV. S
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gangs von t in s liabe ich in den Gottinger Gel. Anz. 1866. S. 286 ff. ge-

sprochen. Mit Unrecht habe ich da den von urspriinglichem anti, ver-

mittelst ant, in us (in mehreren Imperfecten und Aoristen, so wie tiber-

haupt im Potential und Precativ) noch aus dem Einfiuss des i hinter t

erklaren zu mussen geglaubt. Dagegen entscheidet der sogrleich zu er-

weisende von *rant in *rans wo dem t kein i folgt; auch die andern

dort angefuhrten Falle, wo s ohne Hulfe von i hervortritt. Schon da-

mals hatte ich diesen Einfluss nur fur die Entstehung des us aus anti

iin Pf. red. geltend machen durfen, wo z. B. dorisch nsyvxavn dem

sskr. babhilv-us gegenubersteht 73
). Jetzt aber bin ich uberzeugt , dass

er auch hier schwerlich anzuerkennen ist. Wie im Imperfect oder

Aorist (auf denen dann weiter us im Potential und Precativ beruht) das

ursprunglich auslautende i durch Einfluss des accentuirten Augments

eingebusst ward (* d-bodkant; dann, weil kein Wort auf nt auslauten darf,

bodhan, §. 32), so scheint mir auch im red. Pf. der Verlust des % durch

einstige Accentuation der Reduplicationssylbe herbeigefiihrt zu sein.

Denn von dieser , wenn sie gleich den Regeln der Grammatiker wider-

spricht, erscheinen in den Veden noch mehrere Beispiele, vgl. sisratm

in Or. und Occ. III. S. 224 und noch einige ebds. S. 225, n. Es

ist demnach in diesen Fallen das auslautende t durch Assibilation zu

s geworden, wie das auch in aa. Sprachen nicht selten der Fall ist,

z. B. im Griechischen (vgl. tog aus at) und Altpersischen der Keilinschrif-

ten (z. B. akhunaus fur grdsprchlich a-kar-naut, vedisch a-krl-not).

Was aber die Umwandlung von an, in ant zu u betrifft, so erscheint

sie, so wie die von am im Sanskrit, insbesondre wo das a in ihnen kei-

nen Accent hat, mehrfach, z. B. in ubhd = a^o, ambo ; in dm = griech-

avd beide fur grdsprchl. *dnam; utd fur anta ?% Und wenn wir mit

Recht die Einbusse des % aus dem accentuirten Augment und der ein-

stigen Accentuation der Reduplicationssylbe erklart haben, so durfen wir

73) vgl. 'TJeber einige Pluralbildungen u. s. w.' in Bd. XIU dieser Abhandlg

S. 50, bes. Abdr. S. 14.

74) vgl. Or. und Occ. II. 565. 568.
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dieselbe Erklarung auch fiir den Uebergang von an (in ant) in u geltend

machen.

Dass aber us, nachdem es durch den Mangel dea Accents entstan-

den war, seit dem, auch wenn es den Accent erhielt (z. B. babMvus
%

nachdem man nicht mehr, wie sisratus, auch bdblnirus accentuinn koimtr

verblieb, hat nichts auffallendes : fixirte Formen konnen nicht rflckgiingig

gemacht werden und derSatz: cessante causa cessat effectus, hat fiir die

Sprache keine Geltung.
m

. 37. Nachdem in rant das t zu s geworden war, mu ste, den im

Sanskrit geltenden Lautgesetzen gema.ss, auch das ihm vorhergeheude n

sich umwandeln.

Vor s werden namlich sowohl n als m in den einen oder den an-

dern der eigenthumlichen Nasale: Anusvara oder Anunasika umgewan-

delt, z. B. man mit Affix sya- wird vm mamsya- oder %m ma -sya- und

eben so bam mit sya- *sr kranisya- oder £m hra. sya-. Wir konne

raus entnehmen, dass diese eigenthumlichen Nasale in einem
[
mzanz glei

chen Verhaltniss zu m wie zu n stehen und durfcn daiiach vermuthen

dass, wenn sie unter bestimmten Umstiinden in n ubergehen, sie, wenig

stens einst, unter denselben auch zu m werden konnten.

In dem uns bekannten Sanskrit darf nun weder -^r ins noch — \

vs ein vorderes Glied einer Zusammensetzung auslauten, oder der un-

bedingte Auslaut eines Wortes sein; doth finden sich in Bezqg auf die

Zusammensetzung Ausnahmen , z. B. in Betreff des Themas pums (so

pums-kokila und aa.) und in der Verbindung der Worter kehrt nicht

selten

ren regelmassigen lautlichen Ver

Gruppe selbst zurfick

,gciui««.

Wenn kein Wort folgt , so wild der Auslaut ein eb »t und del

\
r

asal verwandelt sich in * Folgt aber ein mit t oder th anlautendes,

so bleibt der ursprungliche Auslaut fas oder -,; folgt c odei <h, t oder

th, so wird ihnen der Sibilant assimilirt, also mc oder *f im erstcn, m h

oder *,sh im zweiten Falle; ahnliches geschieht in den Veden bisweilen

auch vor p, so dass hier mh (eig. w«p) oder *h (*y) entsteht. wahrend

S2
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in der gewohnlichen Sprache hier so wie vor ph, k, kh derselbe Auslaut

wie im unbedingten Wortende erscheint.

Vor tonenden Buchstaben bleibt in der classischen Sprache eben-

falls n als Auslaut. In den Veden dagegen finden wir mehrfach auch

hier die Umwandlungen, welche die Auslautgruppe voraussetzen; wie

namlich s vor den sonoren Lauten r wird, so erscheint hier statt der

unbedingten Auslaute in, 4n, tin mehrfach imr oder i&r, 4mr oder $»r,

limr oder xUr, also die regelmassige Umwandlung von ims oder Us u.s.w.

Wie ferner urspriingliches s hinter langem & vor den tonenden Lauten

spurlos verschwindet, oder, genauer gesprochen, das r, welches vor ihnen

nach der allgemeinen Kegel entstehen miisste, sich hinter d nicht zu

halten vermag, oder einst vermochte, vgl. die Nominat. Singul. der The-

men auf ar z. B. ddtd' fur *ddtd'r = lat. dator
,
griech. dwtrjQ und Rv.

IX. 98, 3 akshd indu fur akshdh grammatisch akshdr 75
)

(wo aber Sa-

mav. II. 5. 1. 16. 3 augenscheinlich um diesen, so wie andre Archais-

men des Viertelverses wegzuraumen dafur und fur zwei andre Worter

Varianten hat), so wird im Rv. auch hinter dem nasalirten d also dm

oder a*, der Auslaut vor folgenden Vokalen und bisweilen y v r h ein-

gebiisst ™) ; denn naSalirte Vokale haben im Sanskrit im All
:—

denselben Charakter wie die entsprechenden nicht nasalirten.

t>

38. Wir haben vermuthet, dass, wegen des sleichen Verhalt
CJ*'" *""* »

nisses jener beiden Nasale zu n und m letzteres einst ebenfalls fur jene

ursprungliche Auslautgruppe eintreten konnte. Wir konnten mehreres

fiir die Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung geltend machen; allein

ein Fall erhebt sie zu so vollstandiger Gewissheit, dass wir alle Grunde

fur ihre Wahrscheinlichkeit unbenutzt lassen durfen.

Der Nominativ Sing. msc. des Them as mahant 'gross', welcher mit un-

bedingtem Auslaut mahdn lautet, erscheint in der Wortverbindung nicht

bloss in den im vorigen §. angegebenen Gestalten , sondern auch in der

Gestalt mahd'm mit auslautendem m. Dass dieser Nominativ zunachst

Rigv. Pratig. IV. 13 (259 M.M
76) Yollst. Gr. §. 100; vgl. Samav. Einl. p. XXXV ff
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fiir eine Form mit auslautendem Nasal und a stehe, ist nicht zu bezwei-

feln ; man kann nur dariiber schwanken , wie das s entstanden sei , ob

durch phonetische Umwandlung des Themaauslauts t, oder durch Zutritt

des Nominativcharakters s, vor welchem t nach bekanntcr Rogel (s. so-

gleich) eingebiisst ward. Diese Frage in erschopfender Weise zu ent-

scheiden, wiirde hier zu weit fiihren; ich spreche daher furs erste nur

als meine Ueberzeugung aus , dass die letztre Annahme die richtigr ist.

Es giebt Spuren genug, aus denen man beweisen kann, dass in Slterer

Zeit das s des Nora. sing. m. und f. audi an consonantisch auslautende

Themen trat und erst, verhaltnissmassig spat, der Niehtantritt desselbcn

Gesetz wurde; so bilden avaj/dj, puro&d? und gvetavdh im Norn, und Vok

sing, selbst mit Einbusse ihres thematischen Auslauts (der wahrschein-

lich vorher, der allgemeinen Regel gemass, zu t geworden war und dann

von dem antretenden s, wie in dem gleich zu erwahnenden Beispiel, den-

tales t, absorbirt ward ?*)) avayds , purodds und gvetavds; ganz eben so

erscheint Risv. VII. 18, 7 sadhamds als Nomin. sing, von sadhamdd fur

*sadhamdds, mit der regelrechten Einbusse des d vor s (vgl. z. B

fur a-ved- mit Affix s, 2 sing. Impf. von vid 'wissen' 78

Ich nehme also an, dass mahcmt zuerst regelrecht *mahants dann

mit Absorption des t *mahans ward ; dann ward durch Einwirkung der

Position das d gedehnt mahdm; diese Form bildet die Grundlage des

grossten Theils der Formen, in welchen das Wort in der Satzverbindung

erscheint; am Ende des Satzes wird das s eingebiisst, so dass mahd'n

bleibt und diese Form erscheint, den phonetischen Regeln gemass, eben-

falls in der Wortverbindung.

. 39. Da die Nominativform mahd'm bisher noch nicht erkannt ist

77) Vgl. auch die vedischen Formen der 2t.en Pson. sing. Aor. von yaj ui

(svij) namlich ayd$ (Rv. III. 29, 16 Varianten

und Rv. IX. 82, 5) und srds (Ath.-V. XI 2, 19 und 26), welche den einstigen An-

(nicht bloss, wie bekannt, hinter d

T-Lauten) erweisen.

§
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und die beiden Stellen des Rigv., in denen sie erscheint, im Petersb.

Wtbch. auch nicht aufgefiihrt werden , so haben wir zunachst diese zu

betrachten, ura den Nachweis zu fiibren, dass mahd'm in ihnen als No-

rninativ aufgefasst werden muss.
*

Die erste Stelle findet sich Rigv. II. 24, 11 und lautet:

yo Vare vrijane vicvathil vibhiir

maham u ranvaA 9avasa vavakshitha|

sa devo devan prati paprathe prithii

vicved u ta paribhur brahma/zas patiAfl

Dass mahd'm hier nicht, wie sonst grosstentheils, Accusativ ist, kann man

schon nach dem danebenstehenden Nominativ ranvdh vermuthen ; bei

einem Versuch die Stelle zu verstehen , wird man sich aber vollstandig

tiberzeugen, dass sie nur bei dieser Annahme Sinn gewahrt Sdya»a f

dem maham nur als Accusativ bekannt ist, sucht sie zwar auch von die-

sem Standpunkt aus zu begreifen; er sieht sich aber dadurch genothigt

vavdkshitha, gegen alle Grammatik, so wie die bekannte Bed. von vaksh,

zu einem Desiderativ von vah zu machen, und nicht als 2te Person,

wie die Grammatik fordert, sondern vermittelst seines hermeneutischen

deus ex machina, der Verwechselung : vyatyaya, als dritte zu fassen,

bei maham das Substantiv stotaram 'Lobsanger' zu suppliren und die bei-

den Vierteiverse unter einander zu werfen. Selbst wenn dadurch ein

Sinn entstande, wiirde er doch wegen der grammatisch falschen Auffas-

sung von vavdkshitha zu verwerfen sein. Welcher Sinn aber dadurch

entsteht, das mag man in der Wilson'schen Ueberstzg. nachsehen, welche

bekanntlich mit wenigen Ausnahmen nicht den Veda, sondern Sayawa's

Glossen ins Englische iibertragen hat.

Die richtige Uebersetzung wurde wortlich lauten 'Welcher (du) im

untern Gehage auf jede Weise machtig (warst) , du bist gross und er-

freulich (eig. als ein Grosser und Erfreulicher , d. h. zu einem Grossen

Erfreulichen) durch Kraft gewachsen ; weit hat er sich ein Gott

den Gottern ausgebreitet ; alles Dieses (d. h. was existirt) umschliesset
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Brahmaraas patiA (der Herr des Gebets)'. Der Sinn ist: 'der Heir d<

Gebetes, d. h. das personificirte Gebet, zeigt zuerst seine Macht aui' Fr-

den, indem der Betende in den menschlichen Bezieliun^en dadurch Hcil

gewinnt, dann erhebt er sich gross und Freudc spendeml zum Himmel,

erhalt Macht fiber die Gotter, die dadurch geswungen werden , des Be-

tenden Willen zu erfiillen, ist endlich Gebieter alles desscn, was exi

stirt, indem durch Gebet alles zu erreichen ist'. Die absolute Macht

des Brahmawas pati, d. i. 'Gebets' wild an iiberaus viclen Stellen <I<*8

Rigv. hervorgehoben 79
).

Entscheidender noch ist die zweite Stelle Rv. IX. 101), 7. Denn

es entspricht ihr Samav. I. 5. 1. 5. 10 und hier ersc-ln-int statt der

Lesart des Rigv. mahd'm av° der in den Veden regelreclite phonetische

• 55T° mahdv a»°. Wiem
Vertreter des Nomin. sins:, mahd&

in mehreren schon bisher vorgekommenen Stellen des Samaveda (§, 4.

5. 14. 37) regelrechte Accentuation und Formation statt der anomalen

des Rigv. erschien, so scheinen die, welche den Samaveda-Text consti-

tuirten, auch hier die iiberlieferte Form mahd'm in die der Vedengram-

matik entsprechende mahd'n umgewandelt zu haben. Der ganze Vers

lautet im Rigv.

pavasva soma dyumnf sudharo maha'm avinam anu purvyaAj

Dass statt der beiden letzten Worter ampdrvyah in einem Worte

hergestellt werden zu mussen scheme, wird im Petersb. Wtbch. (unter

anupi&rvyd) bemerkt.

Die Uebersetzung ist:

'Strome o Soma! gliinzend, stromreich, machtig durch eine der

>eihen nach der andern'.

Sehen wir nun in diesen beiden Fallen, statt des organ ischeren

**m mahd'.s, vor Vokalen neben 3*1* *mMt» auch nwh m erscheinen

so durfen wir wohl unbedenklich danach audi das vor Vokalen und r

erscheinende oram als analogen Vertreter des organischercn °ra "ra*s

79) vgl. Muir Original Sscrit Texts V. 272 ff. und sonst
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auffassen. Dass uns in dem, im Ganzen doch so wenig umfangreichen

Rigv. kein °fs. °ra& bewahrt ist, kann schwerlich dagegen geltend ge-

macht werden. Vielleicht hatte es sich wirklich in keiner Stelle neben

ran und ram geltend gemacht, vielleicht war es aber auch, wie umge-

kehrt im Samav. mahd'm, wegemendirt.

. 40. Ein andrer Einwurf von grossrem Gewicht gegen dieseZusam-

menstellung liesse sich vielleicht von daher entnehmen , dass dem m in

°ram ein kurzes, dem in mahdm aber ein langes d vorhergeht und m in

den Veden sich nur fur urspriinglicheres ns hinter d, nicht a, zeigt.

Aus dem kleinen Vedencorpus lasst sich in der That keine Analo-

gie zur Widerlegung dieses Einwandes beibringen, wohl aber mehrere

aus dem Zend, welche in so stricter Analogie zu dem m in ram stehen,

dass wir ihr m unzweifelhaft als wesentlich eben so entstanden, nicht

aber als eine blosse Verwandlung von urspriinglichem n mit Spiegel 80
)

betrachten durfen. Bei der, trotz dialektischer Differenzen, allerinnig-

sten Verbindung dieser Sprache mit der der Veden. hat eine derartige

Zusammenstimmung auch gar nichts auflallendes.

In den Veden erscheint statt des gewohnlichen Vok. Sing. msc.

der Themen auf van, welcher mit dem Thema identisch ist, statt der

Endsylbe van auch vas, so von ritdvan 'gerecht' gewohnlicher Voc. litdvan

ved. ritdvas; beide Formen vereinigen sich in der Grundform *ritdvans,

mag diese nun der ursprungliche — durch blossen Antfitt von s gebil-

dete — Nominativ sein, welcher sich in der grundsprachlichen Gestalt

erhalten hatte , oder eine durch die Accentuirung des Vokativs auf der

ersten Sylbe herbeigefuhrte Verkurzung des letzten d in der Form des

Nominat. *xitdvdns. Die Formen xitdvan und ritdvas verhalten sich zu

der Grdform *iitdvans beziiglich des auslautenden n oder s genau so,

wie die ace. pi. dn, ds , in, is, tin, Us, xtn, lis zu den Grdformen *ans,

#««io #,»».„ #ins, *uns, *nns, nur dass die Sprache in letzteren Fallen den ursprun

lich rein phonetischen Unterschied , wie das in den Sprachen so oft g

schieht (vgl. z. B. unser 'denn' und *dann\ 'ahnden' unci 'ahnen'), zu I

" or-

80) Grammatik der Altbactrischen Sprache 1867, S. 51.
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ner begrifflichen — hier geschlechtlichen — Unterscheidung benutzte, in-

dent sie die auf n auslautenden Formen auf das msc, die auf $ auf das

fern. beschrSnkte.

Dieses *iitdvans hatte nun , wie die besprochene Endung °rans zu

ram ward, auch zu xitdvam werden konnen. Im Sanskrit ist diess nicht

geschehen. Im Zend aber entspricht dem Theraa xitdvan, oder vielmehr

dessen organischerer Form *artavan (denn sskr. r* ist hier filr ar cingetreten

und der Auslaut in arta- ist gegen die allgemeine Kegel gedehut). mit

dem bekannten Reflex von sskr. rt durch zend. ah, das Thema as/tavan

und dessen Vokat. lautet asMum, augenscheinlich zunachst fur ashavam niit

der so haufigen Vokalisirung von va zu u; was das lange d anbetritft, «o

zeigt es sich in alien Casus, in denen va, in u verwandelt ist, z. B.

ashdunS. ashduno Statt du erscheint auch av fur organisch

z. B. neben ashdunS auch ashaont, statt ashdunam auch ashaonam. Mit

dieser Umwandlung gestaltet sich der Vokativ von dtharvan Triester' aus

der Form dthravan zu dthraom (fur *dthravans) .
Mit Zusammenziehung

von organ, ava zu u 81
) erscheint als Vokat. von yavan 'Jungling yum 82)

*yavans). Am wenigsten verdunkelt ist dieser Vokativ in thri-zafem.

Vokat. von thri-zafan 'dreimundig'; hier ist nur nach der ailgemeinen

Kegel organ, a vor m zu e geworden. Wenn im Sskr.
,

wie in trina-

jambhan u. aa. 83), auch in der Zsstzg. mit tri diese vollstandigere Form

von jambha 'Gebiss' antreten konnte , so wurde hier tri-jambhan entspre-

chen, im Vok. org. *trijambhans und mit m statt ns *trijambham.

Aorist der 3ten Form.

41. Hier tritt uns die voile Form der Endui.g entgegen in

. dvavritranta 'sich gegen einander wenden' (im Ktmpfe) Rv. IV.

24 5 Man konnte die Form als Atman. in Pa-iv-rellex.-Bed. des pn-

(vartvrit) nehmen; allein in den entsprechenden Formen

mm

Verbum

Justi Hdbch. der Zendspr. ; Gramm. nr.

82) Yt. 22, 11.

§

Histor . - philol. Classe. XV. T
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des Parasmaip. wie auch des Atmanep. (in reflexiver Bed.) tritt so oft

die causale Bed. hervor 84
), dass ich eher geneigt sein mochte, diese

Form sowohl als die zunachst zu erwahnenden ebenfalls als Aor. des

Causale zu betrachten.

Haufiger kouirat die Form mit Einbusse des auslautenden ta, nam-

lich avavxitran vor, so Rigv. I. 164, 47 (mit Praf. a, d'vavxitrant sddandd)

Ath.-V. VI. 22, lundlX. 10, 22; Ath.-V. XIII.3. 9, vgl.auchAth.-V.

XII. 2, 41, Vaj. S. X. 19; ferner mit den Prafixen sdm &' Rv. III. 32, 15

= Ath.-V. XX. 8, 3 ; mit vi &' Rv. X. 18, 3 = Ath. V. XII. 2, 22.

Mit auslautendem m fur n (vor folgendem Vokal) erscheint asasii-

A'gram von sarj (srij) 'loslassen, sprengen* Rv. IX. 97, 30 (vor ahnd

und X. 31, 3 (vor dncds), beidemal in Passivbedeutunff. in letztrer Stelle

neben dem Aorist Pass, adhdyi; vgl. Plusquampf. §. 47

Aorist der 4ten und 5ten Form.

In Bezug auf hieher gehorige Beispiele s. §. 34

Potential des Aorist der 3ten Form.

42. Er erscheint mit der Endung rata (vgl. §. 33) in cucyaviirata

vom Causale von cyu Rv. VIII. 9, 8. Das Petersb. Wtbch. hat irrig

cucyuvlrata und auch cucyuxrimahi statt cucyavlmahi (Rv. VIII. 9, 9); av

des

, * A *

regelrechten uv ist nach Analogie von ay, av, or fur auslautende

*, u, xi vor der Endung us der 3ten Plur. Impf. Parasm. in redupli-

cirenden Verben eingetreten.

Precativ.

. 43. Wie schon bemerkt, erscheint rata im Precativ statt des

gewohnlichen ran in ma^sirata von man Rv. X. 37 5.

Perfectum.

44. Der in den Veden erscheinende und auch von den indi-

84) Rv. 1. 52, 1 und vgl. die Stellen im Petersb. Wtbch. unter d-cart und sonst-
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schen Grammatikern angefiihrte Anschluss von re ohne den in dem ge

wohnlichen Sskr. gesetzlich gewordenen Bindevokal i bedarf keiner Be

merkung (vgl. jedoch §. 30) 85
). Beachtenswerth ist hier nur eine Stelle

wo duhre Singular und zwar des Prasens zu sein scheinen koniite. $

findet sich Kv. I. 139, 7 und lautet:

vi taw (namlich dheniim) duhre Aryama' kartari sadU.

In der Vollst. Gr. 8. 813. IV, welche vor der Veroffe

M. Miiller 'schen Ausgabe des Rigv. erschien, specieli vor deren zweitem

Bande, welcher diese Stelle mit Sayawas Com inentar enthalt, nahm ich

diese Form, da sie sich zunachst auf den Singular An/amd' be/ieht, fttr

Vertreter des sing. Pras. dugdhe: 'Aryama im Verein mit dem Schaffen-

den melkt sie (die Kuh) aus'; ich folgte dabei den allgemeinen Regeln

in P&w. VII. 1, 8 und 41, welche, wenn gleich sie kein Beispiel des

Zutritts von r fur den Singular geben, doch die Annahme desselben ver-

statten. Sayawa ist, wie wir aus seinem Commentar sehen
,
im Zweifel

;

er fasst die Form nur als Singular, schwankt aber ob er sie als Pf. ohne

Reduplication 86
), oder als Prasens betrachten soil. Seine Glosse ist nam-

lich dugdhavdn 'er hat gemelkt'; in der grammatischen Erklarung heisst es

dann zunachst: duher liti bahulam chandaslti (Paw. VII. 1, 8) rut; chan-

dasi veti (Vart. 2 zu Paw. VI. 1, 8) vacandd dvivacanabha oah d. h. duhre

ist Pf. von duh- nach der Regel (Pa«. VII. 1, 8). welche den Vortritt

von r in den Veden auch ausser den in VII. 1, 6 und 7 gegebenen Be-

stimmungen anmerkt', ist es hier vor der Endung e des Singulars emge-

treten, und 'nach der, welche besagt, im Veda ist die Reduplication ar-

bitrar, fehlt die Reduplication', so dass duhre fur duduho steht. Dann

folgt eine andre Erklarung: laty em vd lopas ta iti (Paw. VH 1, 41)

talopah oder Prasens mit Einbusse des t der Personalendung' und Vor-

satz von r, also fur duh-te = dugdhe , wie auch ich es fassen zu dttrfen

85) s. Pan. VI. 4, 76, Vollst. Gr. S. 377. n. fc

86) s. Vart. 2 ad Pan. VI. 1, 8, Vollst. Gr. S. 373. n. 9, wo man noch mancha

Beispiele oachtragen kann.
f i^

I >
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glaubte. Das Petersb. Wtbch. hat diese Stelle nicht besonders be-

sprochen.

Als ich meine mit der einen des Sayawa zusammentreffende Erkla-

rung aufstellte , war mir- der Veda nur aus Handsehriften, grosstentheils

ohne Commentar und in geringem Urofang , zuganglich , die Art , wie

diese Formen zu erklaren und der Kreis ihrer Anwendung noch fast

ganz unbekannt. Seitdem (1852) ist dieses anders geworden. Unter

den seitdem bekannt gewordenen zahlreichen Fallen, in denen diese

Formen erscheinen , ist auch nicht ein einziger, in welchem eine hieher

gehorige Form als Singular auftritt. Es lasst sich nun zwar die Mog-

lichkeit nicht in Abrede stellen, dass ausser den Formen der 3ten Plur.

Atman. von ar (n) auch andre Personen dieses Verbum mit aa. Verben in

gleicher Weise verbunden gewesen sein ; allein trotz dem wird es doch nicht

eher verstattet sein, fur eine Form, iiber deren Bedeutung wir in Zwei-

fei sind, einen Werth, welcher von dem bekannten abweicht, anzuneh-

men, als bis dieser durch ein ganz sichres Beispiel belegt sein wird.

Wir werden daher, Sayawa's Erklarung von dukre als Singular abweisen

und es als Plural auffassen. Da die handelnden zwei sind, so konnte

das Vb. auf jeden Fall daneben im Dual stehen und wir wurden anzu-

nehmen haben, dass hier der Plural statt des Duals eingetreten sei. So

einfach eine derartige Annahme im Griechischen sein wiirde, wo Dual

und Plural schon im Homer fast ungeschieden neben einander stehen,

vgl. 2. B. fitixfa, nvids yiXia 3 noAejugbTs jirjfc pdxsoSov (II. % 279), so

ist ihre Berechtigung fur die Vedensprache doch noch bedenklich. Der

Dual hat hier und selbst im spateren Sskrit ein gewaltig ausgepragtes,
v

eigenthiimliches Leben 87) un(j ich erinnre mich bis jetzt nur einer ein-

zigen Stelle 'des Rv. X. 65, 2 , wo wahrscheinlich der Plural fur den

4 •

87) Vgl. Dual eines Nomen zur Bezeichnung zweier verschiedener aber innig

verbundener Gegenstande z. B. ved.Dual von 'Mutter' mdtar fur 'Mutter

Dual von 'Mitra' fur 'Mitra und Varuna' (Vollst. Gr. §. 637); Dual des Vb

l

durch 'und' ca verbundenen Gottern, weil die beiden ersten und letzten als pW*"

weis zusammengeborige aufgefasst wurden, im Ath.-V. III. 22, 2 ; ahnlich ib. V. 30, 5.
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Dual eingetreten ist; ich sage wahrscheinlich ; denn auch hier konnte

der Plural durch den zu indrdgrif 'Indra und Agni* hinzutretenden s&tna

herbeigefiihrt sein. Trotz dem scheint mir diese Annalime, dass duhre

als Plural zu nehmen sei , unter den jetzigen T mstanden nocli immer

die wahrscheinlichste ; der Eintritt des Plur. fur den Dualis ist — wie

die ganze Geschichte des letzteren in den indischen MundarUn und den

ilbrigen indogermanischen Sprachen zeigt — , fast naturgemass und in

dem der Vedensprache so ganz nahe stehenden Zend sehen wir

bum schon gewohnlich im Plural neben nominaleu Dualen 88
).

Was das Tempus betrifft, so scheint mir der Sinn die Auffartung

als Pf. zu empfehlen; ich sehe also hier in duhre 3 Plur. 1'f. red.; das

Petersb. Wtbch. jedoch bezeichnet duhre nur als 3 Plur. Pras.
,

scheint

es also auch an dieser Stelle so zu fassen.

da«V

45. Neben ferner in den Veden als Endung

der 3 Plur. Pf. auch rire. So cikit-rire mit Pratix a 'sich kund geben'

Rv. I. 166, 13 (Pass.); ferner mit sdm X. 92, 4 und 10; jagxibh-rui von

grabh ved.'fiir grah 'nehmen' IV. 7, 2 (Atmanep.); dad-rire von dd mit

Prafix prd 'darbringen' Rv. VII. 90, 1 = V&j. S. XXXIII. 70 (Pass.) **);

duduh-rire von duh 'melken' (Atmanep.) Samav. I. 6, 2, 2, 7 — II. 6,

2, 17, 1 = Rv. IX. 70, 1, welcher aber duduh-re liest, wie in der Re-

petition auch der Cod. B. des Samav. ; ferner bubhujnrS von bhuj 'genie-

ssen' Rv. I. 138, 3 (Atmanep.); vivid-rire von vid 'erlangen' (Atmanep.

Rv II 21 5; endlich sasrij-rire mit Prafix d' 'sprengen' R*. VIII. 58,

5 = Samav. II. 7, 112 = Ath.-V. XX. 22, 5 und 92, 2.

Es giebt wohl mehrere Moglichkeiten dieses rirt zu erklaren; un-

ter den von mir in Betracht gezogenen tritt jedoch eine durch hohe

88) Spiegel, Grammat. der Altbactrischen Spr. S. 328. 329.

89) gt der Scholiast MahMhara seine Unkenntmss d«f Vedensprarh*

Text mit dem folgenden virty
' • * a* ^Ptrpn Accent und den fada-iexi van uvm wigouu™ .,«-«,- ».- —

pra nimmt er gegen acccih> uuu c

CL _, i^ ^kt*^ den Sirvn und Sprachgebrauch voa rfn (= <*n. dnr)

Wort

,bersten' ab.
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Wahrscheinlichkeit, ja, wie mich dunkt, Gewissheit , so sehr hervor,

dass ich die andern fur jetzt ganz iibergehn zu durfen glaube.

rire scheint mir namlich aus drive entstanden , der 3ten Plur. Pf.

red. Atman. desselben Verbum ar , dessen Prasens und Imperfect die

Endungen rate, ranta lieferte.

Die Benutzung des Perfects von ar zur Bildung des Perfects eines an-

dern Verbum beruht auf derselben Anschauung, aus welcher die Bezeich-

nung der Perfecta pariphrastica vermittelst der Perfecta reduplicata von as,

bhu, kar (fan) hervorgetreten ist, und steht in Analogie mit der Verwen-

dung der Praterita von as 'sein' zur Bildung der Praterita (Aoriste) an-

drer Verba. Eben so iindet auch die Einbusse des anlautenden a in

der Zusammensetzung hier ihre Analogie. Wie drire, zsgstzt mit vivid-,

vivid-rire bildet, so verliert auch die 3te Plur. Atm. des Imperfects (oder

Aorists nach der lten Form) dsata in der Verbindung mit dn'c ihr an-
* -

lautendes d und es entsteht mit vortretendem Augment: adrikshata. Das

d in dsata war emgebiisst , weil das in ihm enthaltene Augment vor

die Zusammensetzung trat; der Einbusse des Augments folgte auch der

Verlust des stammhaften a nach; ganz eben so wird das d in drive ver-

loren, weil es die Reduplication enthalt, die in den mit dieser Endung

zusammenzusetzenden Basen erscheint, und auch hier folgt dem Verlust

des reduplicativen a auch der des stammhaften.

Dass in der Endung der 3ten Pluralis Pf. red. von ar, namlich

drive, bestehend aus a-ar-ire, das Verbum ar selbst nochmals steckt,

wird Niemandem auffallen, der mit den Bildungsgesetzen des indogermani-

schen Verbum vertraut ist. Ganz eben so tritt an €<nw 3 sing. Imptvl

von ig im Plur. die Endung Gap (sattoaccv), eigentlich 3 Plur. Impf des-

selben ig; eben so ist im Latein in essem, esses u. s. w. an dasselbe es

dessen Optativ (sem fur siem) getreten; in scrip-sissem u. s. w. ist diese

das Vb. es schon doppelt enthaltende Form an die verstummelte Form

des Pf. von es getreten, so dass in -sissem u. s. w. (vgl. fui-(e)ssem legi-

das Vb. es dreimal steckt. Auch die romanischen Sprachen h&-

ben sich nicht gescheut, die aus dem Vb. , welches 4haben' bedeutet, ent-

standenen Bildungsexponenten mit den Stammen dieses Verbum selbst zu-

ssem
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sammenzusetzen ; wie z. B. o fur ho in italianisch creder-6 eig. 'ich habe

zu glauben' mit credere zusammengesetzt ist, so auch in avr-6 eig. 'ich

habe zu haben' mit avere. Dem Wesen nach stimmt mit diesem Ver-

fahren ganz das unsrige uberein, wenn wir wie 'ich habe geliebt' so

auch 'ich habe gehabt', wie 4

ich werde lieben' so auch 'ich werde wer-

den' sagen. In alien diesen Bildungen ist die rnaterielle Bedeutung der

dazu verwandten Worter aus dem Sprachbewusstsein mehr oder weniger

verdrangt und die formative an ihre Stelle getreten.

Imperativ des reduplicirten Perfects.

46. Einige Beispiele dieses Imperativs habe ich schon Vollst

Gr. §. 837, 3 gegeben. Mit der hier behandelten Endung erscheint da

dvicrdm 3 Plur. fur dadxig-ratdm (vgl. §.31) von darg (rfrip) 'sehen' (Pass.)

im Ath.-V. XII. 3, 33 9°).

Plusquamperfectum.

.47. Im griechischen Medium bildet sich das Plusquamperfect

aus dem Perfect durch Vortritt des Augments und Antritt der verstiim-

melten (sogenannten historischen oder sekundaren) Endungen statt der

organischeren , z. B. Perfect xtovycu Plusqpf. i-itovyo. Dass dieselbe

Bildungsweise einst auch fur das Activ Statt fand, dass die hier herr-

schend gewordene periphrastische Bildung vermittelst Zusammensetzung

mit dem Impf. von is erst spater eingetreten sei, zeigen mehrere Reste

derselben wie i-htm&-p& etx-tt}v (neben dem Medium tjl'xro) i-x£xQay-

luw, att. fio/uev fjare (von rfdut) und i-fitwx-ov, i-ntyvx-ov. Das Plqpf. tritt

also in dasselbe Verhaltniss zu dem Pf., wie das Imperf. zum Prasens

im Griech. und Sanskrit, und wie der Conditional zum Futur. II.

im Sskr.

Im Sskr. erscheinen nun mehrere ganz analoge Bildungen; allein

da auch der Aorist der 3ten Form hier durch Keduplication
,
Augment

90) einem Theile der Stelle vgl. Whitney zum Atharva-Veda-Prativakhy

III
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und die verstumnielten Personalendungen gebildet wird, ferner in dem

Gebrauch dieser Formen kein solcher Bedeutungsunterschied hervortritt.

dass man sie danach zu trennen im Stande ware, so kann man fiber

viele derselben zweifelhaft sein , ob sie in dieselbe Kategorie mit dem

griech. Plqpf. zu stellen, oder als Aoriste der 3ten Form zu betrachten

seien. Ich beschranke mich daher fur jetzt darauf t in die erstre Kate-

gorie nur solche Formen zu stellen , deren Reduplication , Verstarkung,

oder Endung in zu enge Analogie mit den entsprecbenden Elementen

des Pf. tritt und in den Aoristen keine nachweisbare Analogie hat und

schwerlich hatte 9l
).

So rechne ich dahin die Form aiyes (Rv. V. 2, 8) 'bist gegangen'

oder vielleicht 'warst gegangen'; vgl. den Perfectstamm von I namlicb

iyi z. B. in der 2ten sing. Par. mit der regelrecht verstarkten Form iye-

tha (Petersb. Wtbch.); mit Augment wird sie regelrecht zu aiyi und

mit der Endung der zweiten des Imperfects und der regelrechten Ver-

starkung aiyes. Sayawa fast sie als Impf. von i, welches ganz anomal

ware ; wie das Petersb. Wtbch. sie nimmt , kann ich nicht angeben ,
da

ich sie in ihm nicht finden kann. Diese Reduplication hat keine Ana-

logie in dem Aorist der 3ten Form und die Verstarkung ware hier ge-

gen die Regel. Der letztre Umstand bestimmt mich auch ddudrot (Rv.

II. 30, 3) von dru 4laufen' (Pfbasis dudru) hieher zu ziehen, vielleicht, er

hatte angefallen'.

Wegen der sicher nur dem Perfect angehorigen eigenthiimlichen

Reduplication fasse ich ferner dnarshat (Taittir. Ar. 2, 9, vgl. Nirukt. II

11) als Plqpf. von arsh (lish) 'fliessen', in der Pfbasis dnarsk (dniish); es

hier a vor der Personalendung eingetreten, wie j
der 2ten

Conj.-Cl. gegen die Regel in Formen von ad, an, rud, cvas, svap. GanZ

analog erscheint dnarchat von arch (rich) 'gehen', Pfbasis anarch (dnxich),

im MBh. III. 16375.

Vermuthung

ich zuerst Vollst. Gr. S. 383. Anm. 2 ausgesprochen , vgl. A Practical Grammar

the Sscrit Lang. §. 186.

habe

of
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Wegen der nur im Pf. erscheinenden Verstarkung ferner cacdrH

von car 'gehen', Pfbasis cacar , aber in der verstarkten Form cacdr (Si.

1. 3. Parasm.), mit Einbusse des Augments, wie in den Veden und den

die Vedensprache nachahmenden Schriften so oft, im Chand. Up. S. 265.

Auch der Vokal i vor der Endung hat keine siclire Analogie im Aorist.

dagegen oft in der 2ten Conj.-Cl. (vgl. die Flexion von an, as, tu, brA, ru

rud, cvas, stu, svap) und im Frequentativ. Aus lctzterem Grund wiire

ich auch geneigt hieher zu ziehen djagrabhlt von grabh, Pfbasis jqgrabh,

von grabh 'greifen' Rv. VIII. 6, 17 und dadharshit von dhar.sh (dkriik),

Pfbas. dadharsh (dadhrish), 'bewaltigen' Rv. IV. 4, 3 = Vaj. S. XIII. 11;

doch kann man auch zweifeln, ob der Grund dazu geniigt.

Endlich ziehe ich dahin die uns speciell beschaftigendon Formen,

welche auf i-ran auslauten; denn wahrend im Aorist keine Form mit

dem Bindevokal i mit Sicherheit nachweisbar, sthliessen sicli diese in

dieser Beziehung dem Pf. red. an, wo die Form mit Bindevokal die vor-

herrschende und in der classischen Sprache die allein herrschende ward.

Zuo-leich stimmen sie auch in der ubrigen Gestaltimg zum Perfect.

Die hieher gehorigen Formen sind apeciran Ath.-V. V. 18, 11 und

ohne Augment peciran in der Kac. zu Paw. IV. 4, 120 von pac 'kochen',

in der geschwachten Pfbas. pec, in der entsprechenden 3ten Plur. Atm.

des Pf. pec-ire. Die Schwachung dagegen ist nicht entscheidend , da

anecam als Aor. von nag betrachtet wird und fur organ. *ananacam steht.

also dieselbe Schwachung zeigt. Allein ich glaube fast, dass, wenigstens

auf dem jetzigen Standpunkt unsrer Kenntniss des Sskr. ,
der Zweiiel

nicht unberechtigt ist, ob die indischen Grammatiker mit Recht in die-

ter Form einen Aorist sahen, ob sie nicht vielmehr eigentlich eben-

falls hieher gehort. Die Bedd. aller J'rJiterita laufen in den Veden so

untereinander, versehlingen sich selbst mit dem Prusens und mit Modi^

dass bei der grammatischen Anordnung des Sskrit eine so verein/.elt,

neben dem entschiedenen Aor. anacam, in die classische Sprache hinuber-

gerettete Form, zumal da man die wichtigsten alten Formen in der Gram-

matik ganz unbcachtet liess, leicht fur Aorist genommen werden konnte.

Ferner gehort hieher ajagmirati von gam 'gehen' Rv. X. 27, 15;

Histor.-philol Classe, XV. 1
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auch hier stimmt die iibrige Conformation rnit dem Pf. red. (vgl. 3 PI.

Par. jagm-us) fiberein und ganz entsprechend erscheint als 3 Plur. Atm.

jagmire Rv. VI. 19, 5.

Aus denselben Grunden gehort hieher acakriran von kar (Jen) 'ma-

chen' Rv. VIII. 6, 20; auch hier entspricht im Pf. cakr-ire.

V. Spuren dieser Endungen in den verwandten
Sprachen.

48. Im Pali erscheint neben der Endung der 3ten Plur. Atm

ante auch die Endung sskr. cue 'sich betruben

lajjare vom sskr. Vb. lajj 'sich schamen' und pajjare vom sskr. Vb. pad

im Prasensthema padya 'gehen'. Fr. Muller $2
) betrachtet are als eine

bloss phonetische Umwandlung von ante vermittelst des Uebergangs des

dentalen t in das linguale und des letzteren in r. Allein der Ausfall

des n ist dabei nicht erklart und der Uebergang des lingualen t in r

ist von ihm im Pali nicht nachgewiesen. Mir scheint die Annahme da-

her sehr zweifelhaft und ich mochte kaum Bedenken tragen unsre Pra-

sensendung re hier zu erkennen , welche unmittelbar an das Prasens-

thema auf a trat, wahrend sie sich in dem vedischen arhire (% 30)

in den iibrigen Prasensformen dieser Art, durch Bindevokal i anschloss

vor welchem der Auslaut des Prasensthema (arha-) nach vielen Analo

gien eingebiisst ward.

49. Im Zend wird ganz unverkennbar die 8. 30 erwahnte ved

Form cere (fur gewohnliches cerate) regelrecht in cdire
4

(Ysht X. 80) re-

nectirt^). Bezuglich des 6i fur sskr. e vgl. die Flexion des Potential

z. B. zend. apa-bardis mit sskr. bhares
; wegen zend. 4 fur sskr. e z, B

zend. imi = sskr. ime 94

Wissensch

92) Beitrage zur Kenntniss der Pali-Spr. I. (Sitzungsber. d. Wien. Ak. der

10.

93) vgl. Spiegel's Uebersetzung in 'Avesta' Bd. III. S. 92, 80.
94) s. Spiegel Gr. d. Altbactr. Spr. S. 21.
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Auch carere
4

(Ysht XVII. 10) konnte vielleicht Anspruch machen,

hieher gezahlt zu werden, allein die Leseart und die Bedeutung ist zu

unsicher, als dass ich ein Urtheil dariiber abzugiben wagen mochte 95
).

Wenn cdkkraren Vd. IV. 128 Sp. , 46 W. die richtige Leseart ^) t

dann erinnert es auffallend an ved. acakriran in §. 47. Allein Westerg.

hat cdkhrare
4

in den Text genommen 97
).

Vielleicht mochte bei dem entschiedenen Nachweis von re in (din'

die Nothwendigkeit einzutreten scheinen, die Beluindlung der /end. En-

dung dire
4

(Bd. XIII. dieser Abhandlungen, S. 64 ff., bes, Abdr. S, 28 ff.)

zn retractiren; allein die Lange des a scheint mir audi jetzt noch ge-

gen eine Identification ihres re
4

mit dem sskr. zu entscheiden. BeiMufi

bemerke ich dass Spiegel's Altbactr. Gr. S. 247 irrig dot hairt mit kur

zem a giebt; Ysht X. 45, die einzige Stelle, die Justi dafiir citirt, hat

wenigstens bei West, ohne eine Variante, aonhuin? mit langem A.

^

50. In alien ubrigen verwandten Sprachen habe ich auch nicht

die geringste Spur dieser Endungen gefunden, so dass ihre Entstehung

und Verwendung nur dem Arischen Zweige des Indogermanischen Stam-

mes angehort.

Nachtrag: S. 119 Z. 3ff. ist zufiillig vergessen worden zu

bemerken, dass Rigv. VI. 2, 6 im Ath.-V. XVIII. 4, 39 wiederkehrt

und zwar mit der Corruption tirnotu fur rinvati. Diese Corruption be-

ruht augenscheinlich zum Theil auf ungenauer Aussprache, urn far rm

(wohl aus ur fur n) und o (wohl aus u) fur va und weist auf die miind-

liche Ueberlieferung der Vedenhymnen hin. Der auf diese Weise cor-

rumpirten Form (urnu-) wurde dann eine grammatisch verstfindliche Form

(Hmotu) gegeben.

S. 129 Z. 2 v. unt. fuge man hinter 19 hinzu: und Vaj. S. XIII. 7.

Wtbch gel 'Areata' III

96) vgl. Spiegel Gramm. d. Altb. Spr. 251.

97) vgl. auch die Vv. bei ihm.
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