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Jubeo nnd seine Verwandte.

Altbactrisch yaozMd = sanskritisch yaudi oder yaui, beide beruhend auf

einer Grundform *yavas-dhd; altbactrisch yaozhdaya = lateiniscb *jousbe-

in jouhire, juhere, beruhend auf einer Grundform *yavas-dhd mit Affix aya.

von

Tb. Beiifey.

Vorgetragen in der Kon. Ges. d. Wiss. am 6. November 1869.

1.

ass m juhere das kurze u aus urspriinglicherem ou hervorgegangen ist,

zeigen die altlateinischen Formen iouheatis'^), so wie die ebenfalls erhal-

tenen iousiset, iouserit, iousit und iouserunt^). Wir haben mit Corssen ^)

anzunehmen, dass die Vermittlung zwischen ou und u durch eine, wenn

audi nicht belegbare, doch mit hochster Wahrscheinlichkeit vorauszu-

setzende Form mit 4 gebildet ward. Wenn gleich die dann eingetretene

Verkurzung keine, in jeder Hinsicht entsprechende , Analogic hat, so

tritt sie doch in nachste Beziehung zu dem Verhaltniss von notare zu

notus und erklart sich in notare sowohl als juhere, ahnlich wie in mole-

stus von mdles^) u, aa.» durch die wenn auch nicht durchgan^

herrschende* Accentuation auf der zweiten Svlbe [notdmus.

ige, doch vor-

juhi^mus), bei

welcber die vorbergebende Sylbe in diejenige Stellung gerath , welche

Scbwachungen derselben und insbesondere Verkurzungen ihres V'okals

in sehr vielen Sprachen nachweislicb uberaus haufig herbeizufuhren pflegt.

Nachdem die Verkurzung sicb in Folge dieser Stellung in der ubervvie-

genden oder am haufigsten gebrauchten Zahl der Formen geltend ge-

1) Corssen Aussprache u.s. w. der lateinischen Sprache, 2te Ausg. I. 667.

2) ebds.

3) ebds. n. 50 Iste Ausg. U. 684, 2te Ausg. und kritisclie Beitrage 420 flf,

4) ebds. I. 372 ff. Iste Ausg. II. 515, 2te Ausg.
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4 TH. BENFEY,

Tnacht hatte, ward sie dann fiir alle Gesetz, auch da, wo die Sylbe den

Accent hat fz, B.ju hes, jubet^ juhent u. s. w.). Wie schon J. C. Scaliger ^),

betrachtet Corssen ioiibeo jubeo als eine Zusammensetzung von altlatei-

nischem ious^), s'p'dter Jus, und habeo. Er giebt dieser Zusammensetzung
*

die Bedeutung 'fur Recht halten' als urspriingliche und erklart die nach-

weisbar alteste Gestalt des Verbums: ioubeo vermittelst der Zwischen-

stufen iouS'hibeo, iousibeo, iousbeo, ioubeo ^j.

Gegen diese Erklarung erheben sich von phonetischer, formativer

und selbst begrifflicher Seite Bedenken. Nach Analogic von dir-iheo

fiir dis-habeo und dir-imo fiir dis-emo wiirde iousibeo den Uebergang von

* in r erwarten lassen 8). Nach Analogie der ubrigen Zusammensetzun-
gen mit haheo wie adhibeo, cohibeo, debeo, dehabeo, diribeo, exbibeo, in-

hibeo, perliibeo, subterhabeo, superhabeo wuide man ferner im Perfec-

tum Ti. s. w. juhui kaum denk
bar, dass sich, einer solchen Anzahl von iibereinstimmenden Bildungen
gegenfiber, in einer nur dem italischen Boden angehorigen Zusammen-
setzung, die demnach auf jeden Fall verhaltnissmassig jung ist, und wenn
sie wirklich mit haheo zusammengeborte, durch deheo praeheo diribeo auch
ausserhch im Zusammenhang mit ihm erhalten ware, ein so abweichen-
des Perfect u. s. w. wie fussi gestaltet hatte. Dagegen entscheiden die
wenigen Doppelbildungen von Perfecten, welche Corssen 7) geltend macht,
so gut wie gar nichts; denn hier steht eins gegen vierzehn , wahrend

5) De causis Ling. Lat. 1. c. 32, so auch Bentder Clav. L. L. 1716-
hat die nicht erwahnenswerthe Etymologie von G, J,

GeorgeS'Muhlmann die von Corssen.

Scheller

Freund

sprache I^, 667.

7) Ausspn

ssen Aus-

Aussprache u.s.w. IP, 684 u. Ntr. das. S. 1027 wo einiges gegen meinen
Auszug aus dieser Abhandlung in den Nachrichten von der Kmigl Ges. der Wiss.
1869 S. 456 (nicht in den Gott. Gel. Anz., wie da angegeben ist); kritische Beitr.
S. 421 ; Nachtrage S. 175.

8) Pott Etymologische Forschungen, 2te Ausg. Wurzel-Wtbch. der Indogerm.
Sprachen I. 1231.

9)
144.
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JUBEO UND SEINE YERWANDTE. 6

jene dem Sprachbewusstsein . gegenuber gleich berechtlgt erscheinen

mussten. Dann erscheint auch habeo sonst nie mit einen Substantiv

zusammengesetzt. Die Bedeutiing endlich scheint schwerlich ursprui g
lich 'fur Recht halten' gewesen zu seiii , sondern 'als Recht setzen, ver-

fiigen'. -Ich verkenne hicht, dass sich gegen diese Einwande vielleicht

ein und das andre fiihren lasst , z. B. gegen den

phonetischen dis-hiasco (bei Cato , aber nicht das spate dis-unio bei Ar-

nohius); allein eben so wenig wird sich leugnen lassen, dass die Erklii-

rung dadurch sehr zweifelhaft wird und somit die Berechtiguns^ sich

nach einer andeiii umzusehen, nicht bestritten zu werden veiinag

, 2.

Ausser der Corssenschen Ableitung sind noch drei andere erwiih-

nenswerthe aufgestellt.
*

Die erste ward von Schweizer-Sidler angedeutet^^); er dachte nam-

licli an eine engere Anknupfuiig an das Verbum , welches im Sanskrit
i

yu lautet und 'anbinden, anfiigen, anschirren, befestigen' u- s. w. bedeu-

tet. Diese Andeutung wurde von Leo Meyer ^^) und dem Verfasser

dieser Abhandlung ^2) ziemiich gleichzeitig und unabhangig von eiiiander

verfolgt. Beide glaubten in ^liheo eine Bildung von einen Eeflex des

sskrit. yu vermittelst desjenigenDerivationselements erkennen zu diirfen,

welches, im Sanskrit 'paya lautend, regelmassig Verben auf 4, sporadisch

auch anders auslautenden, Causalbedeutung giebt, nicht selten aber auch

sonst in den indogermanischen Sprachen ohne Causalbedeutung, biswei-

len als Denominativaffix , erscheint. Die Bedeutung von juhere verrait-

telt sich damit ohne besondre Schwierigkeit , z. B. durch die Analogic

lat jung, eigentlich jug (vgl

jux) entsprechend dem sskr. yuj, welche beide wesentlich dieselbe Be-

deutuns wie yu haben und eine Weiterbildung desselben sind. Diese

10) In Kuhn's Zeitschr. 11. 368

11) ebds. Vl. 393.

12) ebds. VII. 60.

V



6 TH. BENFEY,

Etymologie wird aber insbesondre dadurch hinfallig, dass sie keine iiber-

zengende Erklarung fiir die Form des Pfect jussi Ptcp. jussus u. s. w. zu

liefern vermag.

Eine andere Etymologie bat Frohde vorgeschlageni^)^ namlich eine

Zusammenstellung mit dem Verbum , welches im Sanskrit yiidh lautet

und 'kampfen' bedeutet. Gegen die Vertretung von sskr. dh durcb la-

teinisch h lasst sich nichts einwenden. Allein schon mit der Bedeutungs-

vermittlung steht es etwas misslicher. Man musste annehmen, d3.ss i/udh,

welches wohl unzweifelhaft aus yu durch die schon vor der Sprach-

trennung gebrauchte und auch nach derselben in den besonder-

Sprachen unabhangig von einander m
mit dem Verbum dhd 'setzen. mache im

kampft

mittelst des Begriffs conserere namlich manus zu der Bedeutung

im Lateinischen etwa durch

machen' zu der Bedeutung 'befehlen' gekonjmen sei. Schon das macht

gegen diese Etymologie bedenklich; hinfallig aber wird sie wie die letzt

erwahnte durch die Unfahigkeit die ss in jussi u. s. w, geniigend zu

erklaren.

Die dritte Etymologie hat W i 1 b r a n d t ^ "^j versucht. Er leitet ji

unmittelbar von juvare ab und betrachtet den ersten Theil beider V
juv und Jub als voUig identisch, Wenn schon diese Identificirung

V und h sehr so tragt auch die Bedeutungsvermitt-
lung dazu bei, die Bedenklichkeiten zu steigern. Er libersetzt namlich
juvare 'gut sein' und juhere 'gut heissen' und meint dass zwischen beiden

dasselbe Verhaltniss bestehe, wie zwischen pldcare und placere, sMare und
sedere. Zwar entgeht ihm selbst nicht, dass das Verhaltniss bei der von
ihm aufgestellten Grundbedeutung eigentlich ein umgekehrtes sei : juvare

der Categorie von sedere angehoren (neutral sein) wurde
, juhere dagegen

der von sedare (trausitiv), 'aber' heisst es S. 110 : 'die geringe Zahl der

Falle .... wurden ein einmal umgekehrtes Verhaltniss in den Bedeu-

13) ebds. XIV. 452.

14) ebds. XVIII. 106 fi. #

15) vgl. Corssen kritische Nachtrage z. lat. Formenl. 179 ff.



JUBEO UND SEINE VERWANDTE. 7

tungen gar nicht so wimderbar erscheinen lassen u. s. w.' Schon diese

Auffassung wird schwerlich im Stande sein Jemand fur diese Etymolo-
gic zugewinnen; ausserdern erhalten wir durch sie keine Erklarung von
ou in jouhere, da das u in juvare schwerlich je lang war und endlich

ist sie eben so wenig im Stande als die beiden letzten uber das ss in.

jussi u. s. w. eine iiberzeu^ende Aufklarung zu geben.

. 3.

Bei der Erklarung , welche wir im Folgenden auszufiihren versu-
r

chen, legen wir, wie Corssen zunachst ^jousheo zu Grande; weicheu

aber, gestiitzt auf entsprechende Formen im Altbactrischen und Sanskrit,

von den meisten bisher vorgeschlagenen Erklarungen darin ab. dass wir

das &, nach dera bekannten Reflex ^^), als Vertreter von grundsprachlichem

dh fassen. Fiir dieses Lautverhaltniss sind so viele Belege beigebracht,

dass es kaum einer weiteren Haufung derselben bedarf; wir wollen da-

her nur erwahnen, dass so auch duhio [duhius) zu erklaren ist; es be-

ruht auf einer Verbindung von grundsprachlichem dm 'zwei' mit dha von

grdsprachl. dhd *setzen, u. s. w. niachen', vgl. sskr. dvidha adj. 'entzweige-
r

P

gangen' eigentlich 'in zwei gelegt, gemacht' und dvidha, wohl eigentlich

dessen alter Instrumental, adv. 'in zwei Theile', griech. Sixct [\^.dqvt&i

dor. 6i}pix und sskr. piirudha oder purudhd . *auf vielerlei Weise u. s. w.'

griech. noXXccxfiy so wie sskr. puruha, adj. 'viel', mit dem im Sskr. ge-

wohnlichen Uebergang von dh in h) ; an dieses dvidha trat dann das so

haufige adjectivische Affix: grundsprachlich ia lat. io, wodurch duhio die

Bedeutung 'zweigetheilt seiend = zweifelnd' erhielt, mit einer Bedeu-

tungsentwickelung die der des deutschen Wortes 'zweifeln' sehr nahe

steht und auch in der Zusammensetzung von sskr. dvaidha, einer se-

kundaren Ableitung von dvidha, mit hhava [dvaidhi-bhdva lautend) 'Zwei-

feF, eigentlich das *Zweigetheilt-Sein', seine Analogie hat^^).

16) vgl. Leo Mejer, Vergl. Gramm. d- Griech. u. Lat, Spr. L 51; Corssen,

krit. Beitr. 200 ff. u. aa.

17) Anders Corssen Ausspr. IP, 1027; auch dtihitis soil eine Zusammense-

tzung mit habere enthalten und fur dit-hib-ius stehen.
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Bei dieser Auffassung des h tritt das auslautende heo in juheo in

lautlicher Hinsicht in vollstandige Analome mit dem in rubeo 'roth sein\

welches bekanntlich in letzter Instanz auf grun'dsprachlichem und sskr,

rudh in sskr. rudh-ira, griech, igyS^-Qo beruht und auch in dem Reflex
r

dieser Adjective ruhro {ruber) h = dh zeigt.

Was nun die Bedeutung dieses heo in jousheo betrifft, so gehort die
i

Erkenntniss, dass schon vor der Sprachtrennung Verbindungen und Zu-

sammensetzungen mit dem Verbum dhd griech. &ri in ri&rijut 'setzen,

u. s w.' Statt fanden , zu den altesten Resultaten der indogermanis

Sprachvergleichung, indem sie zunachst durch di

nischen credo, (fiir cred-dedo), crMidi (cred-didi) m
latei

sanskr. grad-dadhd-mi, crad-dadhau u. s. w, nachgevviesen ward. Wie man
auf dem heutigen Standpunkt der Sprachwissenschaft den Gedanken fas-

sen kann an dieser Identification zu rutteln und in dem lateinischen

-do,-didi einen Reflex von grdsprchl. da 'geben' zu sehen, ist dem Vf.

ein Rathsel; was bei romischen Etymologen, in Folge des Reflexes von

grundsprachlichem d sowohl als dh durch lateinisch d, entschuldigt wer-

den kann, darf jetzt nicht von Neuem versucht werden.

In der weiteren Entwickelung der vergleichenden Methode hat sich

die Anzahl der alten und jungen Bildungen durch Zusammensetzung mit

dhd und Ableitungen davon so sehr gemehrt, dass schon darum der Ver-
such eine solche auch in Jous-beo zu sehen berechtigt ware. Dennoch
wurden wir kaum gewagt haben ihn zu verofFentlichen, wenn wir nicht

Gberzeugt waren ihn durch Vergleichung mit einem lautlich identischen

und begrifFlich verwandten altbactrischen und lautUch so wie begrifflich

lichkeit

Verbum zu hoher Wahrschei

u konnen. Denn wir glaub
dadurch das Recht zu erhalten, die Zusammensetzung als eine sehr alte,

wahrscheinlich schon aus derGrundsprache iiberkommene zu betrachten,

deren Zusammenhang mit aa. Reflexen von grundsprachlichem dhd dem
r5mischen Sprachbewusstsein um so mehr entschwinden musste, als letz-

teres durch Einbusse der Aspiration formell mit grundsprachlichem dd
^geben' gleich, und nicht als einfaches Verbum. sondern nur in Zusam-
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mensetzungen erhalten ward, in denen, ahnlich wie in dem erwahnten

credere, die eigentliche Bed. desselben durch die Zusammensetzung ganz

in Schatten gestellt war. Demgemass isolirte sich jous-dhd vollstandig

sowohl der Bedeutung als der Form nach und war dadurch im Stande,

in phonetischer sowohl als flexivisclier Bezieliung anderen Analogien zu

folgen, als die iibrigen, theilweis zweifelliaften Reste von dhd, welclie

durch do, di u. s. w. reflectirt werden.

. 4,

Was den ersten Theil von *jousheo, namlich /om5, betrifft, so tieten

ihm im Sanskrit, Altbactrischen und Gothischen Worter zur Seite, wel-

che sich in kaum zweifelhafter Weise formell damit vermitteln und auf

eine Grnndform zuriickfiihren lassen. Schwieriger ist die Verniittlung

der Bedeutungen. Zwei derselben : latein. jous, jus 'Recht' und sanskri-

tisch y6& sind so yiel mir bekannt, zuerst von Kuhn ^^j zusammenge-

stellt; dazu trat dann der altbactrische regelrechte Reflex des letzteren

yaos , von Justi notirt , und in der ersten Ausgabe des Worterbuchs der

Indogerm. Grundsprache von Fick goth. 'im (Thema 'iusa) 'gut'; in der

neuen Bearbeitung^^) hat Fick das letzte jedoch ausgelassen und Leo

Meyer 20] stellt es zweifelnd zu griech. ^v aus pegv.

Das lateinische jous vereinigen sich, soweit mir bekannt, alle Ety-

mologen, von dem Verbum abzuleiten, welches im Sskrit und Altbactri-

schem yu lautet und in ersterem, wie schon bemerkt, in derselben Be-

deutung erscheint, wie das daraus weiter entwickelte und auch noch im

Griechischen, Lateinischen und Litauischen als Verbum erhaltene grund-

sprachlicheyw^, sskr. ^m/, namlich 'anbinden, anschirren'. Man verg

B. Rieveda VIII. 26, 20

yukskvd' hi tvam rathasaha ^uvclsva poshya vaso 'Spanne denn an

deine beiden wagengewachsenen , schirre an deine beiden piiegewerthen,

Wtbch

ffl.

162.

20) Die Gothische Sprache S. 666.

Eistor.-pJiilol Classe. XVL B



10 TH. BENFEY,
X

(tuchtigen; namlich: Eosse) o Guter!', wo yuJcshvd von ^^// und yuvasva

von i^u vollig gleichbedeutend erscheinen.

Ferner IV, 48, 5.

Vayo catam hariw^m yuvasva poshyawara.

^'Vayu! schirre deine hundert tuchtigen Falben an/

Sieht man nun , wie im Sanskrit von yuj das Passiv (eig. 'angebunden

werden', medial *sich anbinden, anfugen') die Bedeutung 'passen, zukomm-

lich sein. recht sein' annimmt, das Ptcp Pf. Pass, yukta 'passend, rechi

bedeutet, das Abstract yukti 'Angemessenbeit, Richtigkeit, richtige Weise,

Fug'; ferner wie im Deutscben mit 'fiigen' das Wort 'gefiige' und das

dera Be^riff 'Recbt' so nabe stebende, fast damit identische, 'Fug' zu-

Vokalen

sammenbangt, so kann man unbedenklicb annehmen, dass aus yu ein

Wort bervorgeben konnte , welcbes , wie im lateiniscben jous, die Bed.

'Recht erbielt. Was die Form von jous betrifft, so werden wir sie wobl

eben so unbedenklicb fur ein Arbstract balten diirfen, gebildet durcb
r

das primare Aifix, welcbes "in der Grundspracbe und im Sskr. m, im al-

ien Latein os im spateren us lautet, und Substantive neutralen Geschlechts

gestaltet ; davor wird ein verstarkbarer Vokal des radikalen Tbeiles durcb

Vortritt von grdspracblicbem a verstarkt, worauf ein radikales u sicb vor

zu V liquidirt (vgl. z. B. altlat. plovo(i), in per-plovere, entspre-

chend dem grdspr. und sskr. Prasenstbema jj/ava vom Verbura plu 'scbwim-

men u. s. w.'j. Danacb wiirde als altlateiniscbe Form ein jouos_^ oder Jovos

aufzustellen sein, dessen Uebergang in jous obne Anstand angenoramen

werden darf, obgleich ganz enfsprecbende Beispiele im Latein mir nicht

bekannt sind,

Im Sanskrit erscbeint nur die Form yds und zwar im Sinne des

Nominativ oder Accusativ Singularis. Beide Casus wurden ursprunglicb

ydvas lauten und dessen Contraction zu yds erklart sicb durcb eine FuUe

von Analogien; so wird z. B. aus alterem *a-va-vac-am (eiitsprecbend

griecb, i-ps-psrc-ov in smorj obne Augment psinov) durcb Uebergang des

radikalen va in u und regelrecbte Zusammenziebung von au zu o avo-

cam, aus maghavan in vielen Formen magkon, aus Hhavas, dem vediscben

Vokativ Singular, von bhavant, bhos, u. s. w. Waren mebr Casus, etwa



JUBEO UND SEINE VERWAXDTE. 11

wusstsein geschwund

Instrumental ydvasd Dat. yai^a^^ira Gebrauche erhalten, so wiirde sich diese

Zusammenziehung in diesen Casus wohl eben so wenig festgesetzt ha-

ben, als in tavas u, aa. derartigen Themen ^wi-avas; allein durch den

Verlust der librigen Casus wurde das Wort isolirt, entfreradete sich der

Nominal-Categorie, welcher es ursprunglich angehorte, und fiel der laut-

liehen Neigung anheim,- welche am, wo es nicht durch eine systema-

tisch zusammenhangende Categoric festgehalten wurde, mehrfach in o

umzulauten strebte*

Wie sich das Wort nur in diesen zwei gleichlautenden Casus er-

hielt, so ist auch seine eigentliche Bedeutung friih aus dem Sprachbe-

m. Dies ergiebt sich aus den Erklarungcn desselben,

welche sich bei Y^ska und Sayawa zu Vedenstellen vorfinden. Zwei
r

berulien nur auf Etymologie und zwar auf Ableitungen von den beiden

Verben yu, welche im Sskrit in zwei einander ganz entgegengesetzten

Bedeutungen ersclieinen , namlich das eine schon erwahnte in der Bed.

'verbinden' auch 'mischen', das andere in der Bed. 'abhalten, entfernen';

demgeraass erklart Sayawa yds bald durch die Bedeutung 'Abwehrung'^i),

die auch Yaska anfiihrt^^), bald durch die von 'Hinzufugung, Spen-

de^5), und selbst 'Spender' 2'''), mit willkiirlicher Supplirung von Genitiven,

welche das was abgehalten (z. B. Gefahren, Leiden), oder gespendet wird

(Freuden), ausdrucken sollen. Neben diesen augenscheinlich nur etymo-

logisch besfriindeten Bedeutungen hat Sayawa aber noch eine dritte:

•Freude' ^^), die, da sie nicht gut etymologisch zu begrunden ist, auf den

ersten Anblick traditionell zu sein"~scheinen konnte. Dafur konnte auch

der Umstand sprechen, dass sie in alien Stellen einen passenden Sinn

gewahrt Denn das Wort erscheint nur in Stellen, wo Segen erfleht

wird. Aber eben dieser Umstand macht wiederum zweifelhaft, ob eine

21) Zu Rigv. I. 93, 7; 106, 5; 114, 2; II. 33, 13; V. 37, 7; 53, U; VHI

60 (71), 15.

22) Nirukta IV, 21.

vni

24) Zu Rv. I. 189, 2. III. 17, 3.

25) Zu Rv. IV. 12, 5; VII. 35, 1; VIII. 39, 4.

B2
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er Erklarung
, zu erkennen sei. Denn dass

moge, lasst sich aus Stel

und haben auch

das Wort eine derartige Bedeutung habe

len, in denen es vorkommt, vermuthen

Uebersetzer und Ausleger zu ahnlichen Auslegungen gegriffen. Das Pe-
tersburger Worterbuch giebt die Bed. 'Heil, WoW u. Aa. ahnliches. Nur

jutung vor, namlich: 'wealth';

ide dafur, allein, da die Zu-

M. Muller schlagt26) eine bestimmtere Bed
es fehlen zwar bei ihm entscheidende Grii

tellung mit lateini

felhaft dadurch eine Bedeut & der

yu kaum 2

von M. M
genommenen sebr nahert, wenigstens mog

deutung 'das Ai

gewissermassen) Fug

ich. Denn aus der Grundb
gemessene, das Geziemende, das, was (fur einen Mensche

Recht ist' konn sich wohl auch die Bed
Auskommen' entwickel Doch ist die eierentliche Bed., wel

che Wort Sanskrit ursprunglich hatte, schwerlich mehr mit
Sicherheit herauszubringen scheint schon friih weitschichti

geworden zu sein
, wie insbesondre die ganz willkurliche EinfQo-un*^

das Vhyagdna B. I. 15) verrath Wie es auch damit beschaf-

fen sein moge, die

von yu 'verbinden'

Identitat mit

ir mit Recht

hs und die

ssk. yau(i
von

erblicken diirfen

gesichert, dass die Bedeutung von diesem wesentlich dieselbe

bleitung

1 Keflex

dadurch

yu ist, namlich 'zusammenbinden'.

Das

B. denselb

entspricht

ssk

Keflex von sskr. durch altbactrisch

sanskritischen yos

soma. Wie sskr

in haoma

zig in dieser Form fas St

cheint auch yaos als Tndeclinabile em-
als Adverb

tionelle

giebt ihm d

g
und deren Ableitungen entschieden her

nen Austand nehm
Dagegen

diese tritt in der Zusammensetzung yaozh-dd

wir werden darum k

scheint

1, sie im

mir nicht

meinen auch

?, das Wort
r

g

anzuerkennen.

tliches Adverb

26) Rig-Veda-Sanhita. The sacred Hymns of the Brahmans translatcrl I. p. 182,
wo man auch die hieher gehorigen Stellen des Rigveda findet.
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fassen, so wenig wie das sskr. uos und das nebeii diesem

13

benfall

als Segenswort erscheinende pam , obgleich ich nicht verkenne, dass
in der einen Stelle, in welcher es vorkommt vielleicht, ^leichwie

es

cam
m mehreren, m unserm Sinne als Adverb gefasst werden kann. Was
cam betrifft, so schliesse ich aus der Vergleichung von VajasaneYi-Sam-
hita XXXVI. 2. 9. 10. 11. 12, erscheint, mit 17,

Worter von demselben Verb
stammen

gam
beide auch dieselbe Bedeutung haben, etwa eigentlich 'Berulii-

gung, Befriedigung' (vgl. die Bedd. von cam in meinem Sanskrit English Dic-
tionary unter cam) dann 'Gliick (vgl. ebds. cdntt) 'HeiV Gberhaupt, Wie
cam 27) und yos haufig mit Verben welche 'sein' bedeuten verbunden werden,
z. B. Rv. I. 189, 2 von Agnis hhdm toMya tdnaydya gam i/6h 'sei unsern
Kindern, Kindeskindern Heil, Segen

!

', eben so yaos Yacna 43 (44),9 y^
maihyd yaos ahmAi ag-cit 'wer irgend Reinheit mir hier ist', in beiden
Fallen das Abstractum wie in den Veden so oft fur ein Concretum so-

& fur nomen agentis (vgl. z. B. ahhimdU 'Nach
^o

mir

der Bed. 'Nachsteller, Feind', und so auch wohl Rv. I. 189, 2 'Heil

fur 'Heilspender'). In der andern Stelle Y^n. 45 (46), 18 Kathd mS
yam yaos da^ndm yaozhdane, welche Justi iibersetzt 'wie soil ich

Gesetzrein erhalten', Hesse sichyaos als Pradikat fassen 'als Reinheit erhalten'.

Oder, wie in so vielen Fallen in alien alten Phasen der indogermanischen

Sprache, als Accusativ in derjenigen allgemeinen Bedeutung, aus wel-

cher so manche Adverbia hervorgetreten sind, z. B. sskr. kdma-m 'nach

Wunsch, gern u. s.w.', also etwa im Sinne von 'in Reinheit'. Ich kann
r

aber nicht bergen , dass rair die Stellung von yaos zwischen yam und

daSnam nicht unwahrscheinlich raacht, dass i/aos dem Sinne nach ein De-

terminativ von da^na ist und i^dm die Bed. des Artikels hat, etwa 'das

Reinheit-Gesetz'. Doch wir haben nicht nothig uns dabei langer aufzu-

halten, da die Identitat von yaos mit yos unbestreitbar. Die Bed, 'Rein-
F

heit' wiirde sich aus der fur lateinisch jus und sskr. yos zu Grunde ge-

en 'Angemessenheit , das Angemessene, Richtige' dadurch erklaren,g

27) Vgl. .uber gam M. Muller a. a. 0. 18.

#-
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dass fur den Bekenner der zoroastrischen Religion, in welcher Eeinheit

die hervorragendste Stelle einnimmt, eben diese 'das Richtige, Eechte'

Ttax i^oxtj^ ist.
ft

Zu diesem yaos gehort ohne Zweifel i/aosh-chini in dem alten Zend-

Pahlavi Glossar (S. Ill), welches Hoshen^Ji Jamaspji 1867 herausgegeben

hat; dieses wird daselbst 'gliicklich' ubersetzt und, wenn die Tradition

Reclit hat, so ist auch i/aos im Altbactrischen
,
gleich wie ;^os im Sskr.,

in die Bedeutung des Segens iiberhaupt iibergegangen.

Justi zieht auch das Wort i/its dazu, welchem die Tradition die Be-

deutung 'Vereinigung' giebt, er selbst die von 'gut'. Die einzige Stelle,

in welcher es vorkoramt, scheint mir noch so dunkel, dass ich nicht

wage naher darauf einzugehen. Nur beilaufig will ich bemerken, dass
_

die Ableitung des so schwierigen und nur einmal — an eben dieser

Stelle — vorkommenden frahmi aus einem Verb urn hme , welches eine

Spielart von mar (= sskr. smar 'gedenken') sei, ohne jede Stutze ist;

denn statt des (im Worterbuch S. 332) von hme abgeleiteten ahmemaid^
liest Westergaard, ohne eine Variante anzugeben, ashd mehmaidi {Ya9n.

46, 13) ,
und Spiegel (45, 13) ashd mehmaidi mit Varianten, welche alle

au£ mehmaidi fuhren. Dieses ist aber sskr. mansmahi, d. h. 4ter Aorist;

im Altbactr. ist e fur an eingetreten, womit man den bisweilen im Sskr.
im Atmanepada dieses Aorists vorkommenden Verlust des Nasals vergleiche,

z. B. von han dhasata [statt d ahan-sata) 28) ; in diesem ashd erkenne ich

die vedische Praposition accAa,. welche fast durchgangig mit auslauten-
dem d vorkommt und Umwandlung von akshdisi; sh fiir das ursprungliche
ksh, wie im Altbactr. gewohnhch. Die Bedeutung ist ungefahr dieselbe

wie die der vedischen Verbindung acchd vad 'anreden, begrussen', wort-
lich 'von Auge zu Auge (coram) gedenken'.

V^as die dem Yfoxie i^us gegebene Bedeutung 'gut' betriift, so kann
sie in dem Gothischen eine Stutze finden zu welchem wir uns jetzt

Das gothische Thema msa ist nicht belegt, aber aus dem beleo

28) Panim I. 2. 13— 17. Bhhattikavya hat auch von man amadhmm (s. Petersb.
Wtbch. Untpr nnn.mnn^ '



I

JUBEO UXD SEINE VERWAXDTE. 15

Comparativ Yuzisan 'besser' (vgl. auch 'iusihi 'Annehmliclikeit'} erschlossen^^j^

Das plionetische Verhaltniss zu ^yavas betrefFend , so ist der Uebergang

von grundsprachlichem i/a in gotb. i und der von grdspr. va in goth. u

durch Analogien geschiitzt (vgl. z. B. das / in luni Nomin. u. Ace. sing.

vom Thema Aunja = sskr. janj/a, und Dual 1. vit-u = sskr. vid-va).

Bedenklicher ist die Annahme des an das Thema getretenen sekundaren Af-

fixes a; im Sanskrit tritt zwar grade an das Affix as haufig adjectivisches

a, 2. B. Yon dr^as n. ^Hamorrhoiden' argas-d 'damit behaftet', uras n. ^Brust'

uras~d ^reitbrustig\ rdhJias n. 'Ungestiim' rahhas-d adj. 'ungcstiim' und

viele andere; im Gothischen dagegen erscheinen kaum zwei Falle der

Art und in diesen ist der An tritt von a zweifelhaft^^). Dennoch ware

selbst nur ein einziger Fall nicht unmoglich, da in den indogermani-

schen Sprachen selbst von flexivischen Formen, die doch durch ganze,

viel haufiger im Gebrauch hervortretende und darum im Sprachbewusst-
r

sein lebendiger bleibende Categorien zusammengehalten werden , nicht

selten nur eine Form oder deren sicbere Spur erhalten ist, so z. B. im

Sskr. nur eine der 3. Plur, Imperativi act. auf antdt {Jiai/antdt) = lat.

unto doriscb ovzw gewohnlich ovtco-v, nur eine von Sing. 1 des Potential

auf mi (£/nhni-j/d-mi) , wabrend im Griecb. nur eine, bocbstens drei, auf iv

[rqi^oiv), im Lateiniscben nur eine Spur der 2. Sing. Tmperat. Act. auf

grdspr. dhi, welcbes im Latein. di lauten wiirde, namlicb im Iraperativ

es von ed 'essen', da bier das s sicb nur dadurcb erklart, dass ibm einst

das <f von di folgte.

Beziiglich des Verbaltnisses der Bedeutung 'gut' zu der des Vb.

i/u 'binden (ftigen)' bedarf es keiner Bemerkung ; sie vermittelt sicb durch

abd. kafokiu 'apta von 'fdgjari 'fugen', durcb das Adj. 'recbt' ira Ver-

haltniss zu dem Subst. 'Recbt', und erbalt zu allem Ueberfluss eine ent-

scheidende Analogic in der trefflichen Etymologic von gotb. g6da 'gut'

griecb. d-yce&-6g und verwandten , welcbe wir Deecke^i) verdanken;

29) Vgl. Leo Meyer Goth. Spr. an den im Worterbuch (S. 747) angegebenen

Stellen.

§

31) Die deutschen Verwandtschaftsnamen S. 171—173.
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I

durch sie ergiebt sich, class auch diese Worter von einem Verbum abge-

leitet sind, welches in der Grundsprache ghadh lautete und wohl ur-

sprunglich 'fest gefugt sein', dann 'fest fugen, (vgl. nocli unser gatten)

fest halten' bedeutete 32)
; so dass diese Ausdrucke fiir 'gut' ebenfalls aus

dem Begriff 'fugen* aptum esse hervorgegangen sind (gr. d-yc:&-6 wurde
ein grdsprchl. sa-ghadh-a widerspiegeln).

5.

Wenden wir uns jetzt zu der Zusammensetzung mit dem Verbum
dhd und dessen Ableitung , aus welcher Yfir jousleo erklaren.

Diese erscheint zunachst im Altbactrischen. Wie im Latein giebt

es bier kein etymologisches dh, so dass grundsprachliches d sowohl als

dh etymologisch durch d reflectirt werden; wohl aber giebt es ein unter
bestimmten lautlichen Verhaltnissen sowohl aus grundsprachlichem d
als dh entstehendes phonetisches dh. Ausserdem kann sich im Altbac-
trischen der stumme Zischlaut s nicht vnr pJnPm hnTiPnr1*^n Consonant
halten; er geht vor einem solchen, wenn nicht andre Lautgesetze eintre-

ten, in den tonenden, hier zh, fiber, so dass grundsprachlich yavas-dha,
den schon besprochenen TTebergang des ersten Gliedes in yaos vorausge-
setzt, altbactrisch zu yaozhdd wird.

Die Urbedeutung von dhd ist wohl unzweifelhaft 'setzen. dann in
gnantem Sinn 'fest

machen'. Diese
letzte tritt so ziemlich in alien indogermanischen Sprachen hervor; so im
Sanskrit in dhd, im Altpersischen und Altbactrischen dd, im Griechischen
Tian^i,, im Lateinischen (z. B. in-dere 'hineinthun', con-dere und wohl auch
re-ddere in der Bedeutung ^machen', welches letztere etymologisch von
der Bedeutung 'zuruckgeben zu trennen ist), im Germanischen (vgl. z. B.
althochd. tu-an, tu-on), im Slavischen (vgl. z. B. slav. detel, operator),
Celtischen (vgl

. z. B. irisch denim) 33j .. u„d scheint dieselbe zu sein,

Vgl. Fick unter gadh; man beachte den Gegensatz in der Vertretung der
Aspirata von ghadh (fiir die Richtigkeit dieser Ansetzung entscheidet goth. / d in
goda) in den griech. Reflexen ya^ und x«<y.

32)

I. 172 ff.

Wzwtbch
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r

in welcher dieses Verb schon vor und auch noch nach der Trenniiiif^

Sprachstamrae liberaiis acHichen Eleme zu-

sammen
to so B

und sskr. yudJi 'kampfen (griech

\
das schon erwahnte grundsprachliche

in vo-fxiv, va-juJnj) von ^fu-dhd eigent-

und /r

uni, b

.
griec nX)i inben , das griech. nArj-S^ von grdsprc

ni^-nXr}-ut_, lateiu pU in pl6-nus, und

'vollsein und die germanische Bildung des schwaclien Prateritum z. B.

gidsprchl. dhd, 'voll sein tlum' =

goth. salbo-dedum

srentlich 'Reinheit

»

wir. Demgemass hiess yaozhdd wohl ci-

(specialisirt aus *Angemessenheit,

dann 'reinigen' liberhaupt. Diese B tritt

Fug, Reel

in einer

,

mal im

& j^ Umfanoj der Ueberreste deso altbactr. Schrift-

thums, ziemlich betrachtlichen Anzahl von Ableitungen hervor, namlich

hdditi f f.

hddthra, n. Reinigungsmittel, yao

keit, yaozkddtar, m. Reiniger,

R 5

Glossary 34^ yozhdi

sch B in der Verbindung yozhdanaM d

zhddna,

a und

•Rasir-

d verstiimmelten

dra

messer, daher vielleicht von einer durch Einbusse des

Verbalform yaozh-d^ s, weiterhin), yaozdhi, f. Reinheit.

Das Verbum selbst bildet zunachst sein Prusensthema, wie das un-

zusaramengesetzte dhd und dessen Reflexe im Sanskrit, Altbactrischen,

Litauischen, Slavischen, Griechischen und, in der Zusammensetzung mit

re in re-ddo fiir re-dedo 'machen' ^5)^ auch im Lateinischen durch Redu-

plication, so dass man sicher annehuien darf, dass diese Prasensbildung aus
I-

der Grundsprache liberkommen ist und auch schon hier mit Verkurzung

34) Edited etc. by Hoshengji Jamaspji p. 114.

35) Dass d in reddo sowohl in der Bed. 'zuriickgeben* als 'machen' zum Stamm

gehortj also in beiden Fallen re-dedo die urspriinglichere Form ist, in jenem aber

dedo = grdsprclib dadd, in diesem := dadhd, folgt daraus, dass sich red nur vor Vo-

kalen und h halt, vor alien andern Lauten das d einbiisst, vgL z. B. re-duco u. s. w.

In reddidij redditum^ reddilio u. s. w, ist das doppelte d statt des einfachen aus dem

Einfluss des Prasens und der verhaltnissmassig zahlreichen Bildungen zu erklareOj

welche dessen Analogie folgen.

Histor.'philot Classe. XVL C
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Vokalen

des Vokals in der Reduplication, grade wie im Sskr. dadhd lautete. Im

Altbactrischen wiirde mit d fur dh dadd entsprechen , alleiu zwischen

wird d aspirirt uiid zwar sowohl tonend bewahrt [dh), als in die

entsprechende stumme Aspirata [th] verwandelt, so dass -dadhd und -dathd

entspricht. Ein ganz sicberes Beispiel dafiir bietet die 3. Sing. Pras. Act.

yaozh-dadhditi , welche, abgesehen von dem durcb Einfluss des i in ti

hinter dem d der vorhergehenden Sylbe entstandenen i, genau grdspr.

und sskr. dadhdti entspricht. Da wir das Altbactrische iiberhaupt und

speciell hier als treuesten Gefahrten des Sanskrit finden, diirfen wir nach

Analogic des letzteren , welches in den ersten Personen des Imperativs

das ungeschwachte Prasensthema bedingt, auch die 1. Pers. Sing. Im-

perat. Act. yaozh-dathdni aus dathd-dni erklaren. In den sogenannten

schwachen Formeu tritt, wie im Sanskrit, Einbusse des auslautenden d.

namlich dath sskr. dadh) ein, so in 3. Plur. Pras. Med. -dath

(
k dadhate), 3. Plur. Potent. Act. -daith-ydn, 2. Sing. Potent. Med

daith daith Ptcp dath-en

namlich 2. Sing, Imperf. Act. -datho (fur *dathas und dies

Form,

5S fiir

licheres *datMs kr. dadhds) das auslautende rkiirzt

stimmt dieser Beziehung genau zu einer im Mahabh vor-

kommenden Form von crad g namlich
ad-dadhat (statt des richtigen grad-a-dadhdt

3. Sing. Imoerf.

ugleich mit Aug

findet sich im

griech. i-xd&ttov und ahnlich

krit in manchen reduplicirten

Diese Verkiirzu

Prasensthemen durch

o

fend z. B. von sthd griech. oiri im Griech. im Prasensthema
die im Singular bewahrt

tritt im Sskr. tishthasi gegenuber und

B. 'iGTTig ^^^ ^'ictriot

pho Gesetze

chweg, ausser wo specielle

des Sanskrit die Dehnung beding wie m

so

1 . Plur.

It ; eben

erscheint sie im lat. re-ddimus u. s. w., so dass derarti^e Prasensthe-

WO in sskr. tishthdmas a der sriech, Kurze

men ausseben wie consonantisch auslautende B an
enscbarakteristik

dasjenige

cbes a refiectirt

1

36) In meiner Sanskrit-Chrestomathie 7, 20.
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Ferner erscheint von i/aozh-dd auch das nicht reduplicirte Verbiim
als Prasensthema iij 3. Sing. Pras. Act. -dditi, wozu, nach dem oben ftir

1. Sing, des Imperativs der reduplicirten Form angegebenen Grund, .auch

1. Sing. Imperat. Med. -ddnS gehort; wenn es Justi mit Recbt fur Im-
perat. Aor. niramt, wiirde es ebenfalls aus dd, aber als generellem Ver-

balstamm, gebildet sein. Aus letzterem ist natiirlich das Ptcp. Perf. Pass.

-dci-ta abgeleitet.

Eine Einbusse des auslautenden d (ausser vielleicht in yozhd-ana S.

17) und Antritt von a im Prasenstliema findet sich in dem nicht redu-

plicirten dd von yaozh-dd nicht , wohl aber in einem andern durch Zu-

sammensetzung mit dd gebildeten altbactrischen Verbum, welches Justi

unter qah-dd auffuhrt, zusammengesetzt aus qap = grdsprchl. und sskr.

svaj) 'schlafen' und dd = dhd 'thun', vgl. Partic. Prasens Med. ava-mt-

habd-e-mno wo e vor m ffir a eiiigetreten ist; danach ist auch 3. Sing.

Potent. Med. ava-nhabd-a^ta aus ava-nhahd-a-ita zu erkliiren nicht etwa aus

ava-nhahdd-ita, so dass als allgemeine Form, wie analog fast in alien rait

dhd zusammengesetzten Verben, qahd aufzustellen ist, dessen Prasens-

thema der ^-Conjugation folgt. Man vergleiche z. B. altbactrisch pidd

'waschen' aus ^nd = dem gleichbedeutenden sskr. snd zusammengesetzt

mit dd fiir dhd, im Prasensthema gnddh-a, wo auch Justi das Verbum

ohne auslautendes d auffiihrt; eben so sskr. 7iddh 'bitten' von nam 'sich

beugen' und dhd (fiir nandhd, *nandh, vgl. z. B. jdta 'geboren' fur jan-ta

und jdi/a nehen jan-ya, beide yon jan u. a.), im Prasensthema nddh-a;
1

ferner sskr. yudh aus yu

Med., eigentlich 'sich u

im Prasensthema yw^A

1 thun' (vom Kampfge

'kampfen*. ''_ In diesen und ahnlichen Fallen hat das ursprunglich aus-

-lautende d gar keine Spur hinterlassen und ebenso ist in den griech.

Verben auf t9> welche durch Zusammensetzung mit &aj ^rj gebildet sind,

das auslautende a^ rj spurlos eingebusst und der Reflex von grdsprachl.

a (griech. o, «) als Prasenscharakteristikum zu fassen.

. 6.

Ausser den bisher bemerkten Basen der Verbalformen von yaozhdd

C2
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yaerscheint endlich noch ymzhdaya in , dem Perfectum periphrasticum

ozhdayan. Hier ist an yaozhdd das Affix getreten, welches grundspi

und sskr. aya lautet. Die Einbusse des auslautenden d davor hat ihre

Analogic in den Causalien
.
von gtd 'stehen', gtaya (s. Justi Wtbch. unter

ctd und raitPrafix ava), dd 'setzcn' (ebds. ni-dd ii. a.), kd (ebds. pairi-kd]\

vielleicht- erldart sich dieser Verlust dadnrch, dass dya auf der ersten

Sylbe acuirt war, wie diess im Sanskrit der Fall ist, wo auch accen-

tuirte Anlaute yon Personalendungen denselben Verlust herbeifuhren,

z. B. dadd mit Affix d, us, dthus, dtus (Pf. red.) wird dadd, dadus, dadd-

thus, dadatus. — Dieses Affix bildet in den indogermanischen Sprachen

bekanntlich nicht bloss Causalia und Denominativa, sondern nicht selten

tritt es auch an Verba, ohne deren Bedeutung zu andern, wie das auch
in yaozhdaya der Fall ist und ebenso wohl auch in pazdd, ebenfalls ei-

ner Zusammensetzung von dd = dhd mit pad ±= sskr. pad, 'Fuss', von
welchem nur die Verbalbasis pazdaya , 'mit den Fussen auftreten' und
•verfolgen' erscheint.

Im Sanskrit ist ist der Antritt von aya ohne Bedeutungsanderung
nicht selten; es gehort dahin die zehnte Conjugationsclasse, mit Ausnahme
derjenigen Verba, von welchen sich nachweisen lasst, dass sie urspri g-

g

liche Causalia oder Denominativa sind ; wir beschranken uns auf
fuhrung eines vedischen Verbum gdr-dh-aya 'preisen', welches
scheinlich, gerade wie die hier besprochenen altbactrischen, durch An^tritt
von Verbum dhd und Affix aya gebildet ist und zwar aus dem gleichbe-
deutcnden ^ar oder dem von diesem nur lautlich difierenziirten yur.

Dass auch im Griechischen 'Verbalbasen auf Reflexe von aya ne-
ben solchen ohne dieses Affix erscheinen ist bekannt, z. B. ^&tw
P^Jco) neben ^&m, ?^«> 'seihen'. Wenn dieses zu adw und dem aus aa
durch Antritt von S- {= d^d dhd] gebildeten (j^^w 'sieben' -ehort

ff

hatten wir in ^^tw dieselbe Form von &a, wie im altbactr. yaozh-daya
u. s. w. und sskr. gdr-dhaya, namlich ^sjo. Ebenso ist ia-dito 'bekleiden'
aus p,s = sskr. vas entstanden (vgl. weiterhin). In Itj-^co und iG-»iw

37) Vgl. mein Griech. Wzllex. I. 399 und Pott Indog. Wzwtbch. I. 306.

0^
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von id *essen', in welcliem letzteren i aus aj/ entstanden zu sein scheint^^),

so dass auch hier dhaya zu Grande liegt, begegnet mis die Erscheinuns:,

die im Lateinisclien nicht selten vorkommt, dass namlich die Form auf

6 dsprchl. aya auf das Prasens und die ilim anschliessenden

gen_ beschrankt so wie B. auch im Griech, 3o u. a. 39

Im Lateinischen gehoren daliin insbesondre eine Menge Verba der

zweiten Conj alsi; ardeo, arsi; aud

gaudeo

ausus; augeo,

lugeo, luxi;

luceo, luxi: maneo. mansi: mordeo, momordi: mulce mul m ul-

geo, mulsi; conniveo, connixi; pendeo, pependi; prandeo, prandi; rideo,

.risi; sedeo, sedi; sorbeo, sorpsi; spondeo, spopondi; suadeo, suasi; tergeo,

tersi; turgeo, tursi; tondeo, totondi; torqueo, torsi; urgeo, ursi; video,

vidi und endlich das Verbum, von vvelchem vvir hier handeln, jubeo fiir

jousbeo
,
jussi fur jousb-si.

Da wir im Sskr. , Altbactr, und Griech. dhai/a oder dessen Rcflexe
w

aus grdspr, dhd entstehen sehen , so ware die Annahme einer gleichen

Bildung im Latein, auch wenn sie sich sonst weiter nicht nachweisen

liesse, was Corssen'*^) gegen meine Erklarung von Jouheo geltend macht,

schon an und fiir sich nicht abzuweisen. Alleinmirist sehr wahrschein-

lich, dass sie sich in der That nachweisen lasst.

Durch den Reflex das grundsprachlichen und sskr. Causale von svap

'schlafen', namlich svdpaya 'schlafen machen', durch lateinisch sopl fiir

svdpaya in sopire 'einschlafern', ergiebt sich, dass in dem Charaktervokal

der 4. lateinischen Conjugation ebenfalls, wenigstens zum bei weitem

grossten Theil, ein Reflex von grundsprachlichem ai/a zu erkennen ist '^'^)

und auch hier finden wir, wie bei den Verben der 2, Conjugation nicht

selten das i nur im Prasens und den damit zusamraenhangenden Formen

z. B farcio, farsi; fulcio, fulsi; haurio, hausi; ravio, rausi; sancio, sanxi;

38) Vgl. Pott Etym. Forscb. IP, 994 ff.

Aufl 273.

40) Aussprache u. s. w. 11^, 1027.

41) Vgl. Bopp, Vgl. Gr. I^, 226, Corssen a. a. 0. IP, 731 und uber sancire,

vincire meine Anm. zu Rigveda I. 59, 6 in Or. u. Occ. I. 580.



22 TH. BENFEY, ^

sarcio, sarsi; sentio, sensi; saepio, saepsi; vincio, vinxi. — Nach Analo-

gic von griechisch (dorisch) (jSceTO-Ti&fj/ui ^horen' liabe ich schon vpr Jah-

ren audire aus ausdire erklarf^^)* Es steht zunachst fiir ausi-dire mit

Bewahrung des urspriinglichen s in amis 'Ohr statt des spateren r'^^

und der so haufigen Einbusse des i^'^], wodurch ausdio entstand ; dann

ward der stumme Sibilant vor dem tonenden d eingebiisst''*^), wie uber-

haupt vor alien tonenden Consonanten ausser J, wo arbitrar, vgl. z. B. ju-

dex aus jous-dic digero far dis-g.^ diluo , dlmitto , dinumerch, diruo, dwello,

aber disjicio und dijudico. In -dio diirfen wir aber nach Analogic von

sdpio den Reflex von sskr. dhaya in gUr-dhaya, altb. -daya in yaozh-daya,

griech. ^^o in ia-^iw und wohl auch &io in ia-&Cm erkennen. Ob auch

condire so zu fassen sei und eigentlich 'zusammenthun' 'mischen. xaz s^oxr^v

und so 'wiirzen' bedeute , wage ich nicht zu entscheiden. Bei dieser

Auffassung konnte hier -dio fi'ir *daja aber auch aus dd 'geben' abgeleitet

werden 'zusammen geben', wodurch wir noch eine zweite Ableitung durch

aya von einem Verbum auf ursprungliches d im Latein erhielten.
A

Nach allem diesen diirfen wir in der Basis des Prasens u. s. w.
J

joushe fur jotisheje wohl unbedenklich den formalen Reflex des altbactr.
ft-

yaozhdaya und als Grundlage beider grdsprchliches yavas-dhaya erkennen.

Kach Analogic des angefiihrten sskr. gur-dh, altbactr. gnd-d, griech. nXri-^

auch wohl berechtigt sein
, jous-h mit Einbusse des auslau-

Vokals von dhd, die Grundlage des Perfect u.s.w., ohne Weiteres

konnten wir

folgern. Wir haben das aber nicht" nothig, da uns dessen Reflex

nachsten §. entgegentreten wird

7.

In der 1869 veroffentlichten 'Geschichte der Sprachwissenschaft' u

s. w. S. 63 Anm. hat der. Verfasser dieser Abhandlung schon beilaufi^

42) Griech. Wzllex. I. 43.

43) Vgl. Tick, Vgl. Wtbeh. der Indogerm. Spr. 1870 S. 345.

44) vgl. Corssen, Ausspr. u. s. w. n^, 542 fi., insbes. S. 546 ff. die Einbusse
ft ^ ^ J

wie S. 549 ff. die hinter s.

45)
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bemerkt , dass das sskr. Verbum welchem Vopadeva vaud beifi

beide mit der Bedeutung 'verbinden'. dera (besprochenen) altbactris

yaozhdd entspreche. Beide Formen der ersten Conjugationsclasse

zugevviesen und als Parasmaipada aufgefuhrt, so dass z, B 3. Per

son S Pras vaudati lautet. 1st die Zusammenstellung mit

yaozhdd richtig, so haben wir also in ihnen Formen , in denen das

lautend
A
a Verbum dhd dj griech a s. w.,

eingebiisst ist (vgL §. 6). Sie wiirdeii also speciell einera altbactrisclieii

yaozhd entsprechen ; ist aber yaozlidaya dem lateinischen joushe fur jous-

beje gleich, so wurde der Reflex von diesem j/aozkd = sskr. yaut und

t/aud lateinich jousb sein, welches die Grundlage des Vf.^joussi, jussi fiir

joush-si u. s. w. bildet.

Beide Formen yaud sind zwar bis jetzt in der S

skrit-Literatur nicht belegt, allein die gesteigerte und genauere Kennt-

niss der indischen Grammatiker

schiedenheit er^eben , dass der

Verb

dem

liess.

a, mit welchem mi

Umfang berechtigt

ler Verdi

freigebig

Sanskrit-Literatur hat mit Ent-

, insbesondre gegen unbelegte

und noch ist. k m-,^

m welchem man m
Einerseits diirfen wir jetzt uberzeugt sein, dass die indischen

Grammatiker mit ausserordentlicher Genauigkeit und Sorgfalt die sprach-

lichen Thatsachen, welche der Sanskrit-Literatur entgeg^

verzeichneten und andrerseits ist nicht mehr zu bezweifeln, dass grade

— derjenige.der in dieser Beziehung wichtigste Theil ihrer Literatur —
worauf ihre Grammatik und ihre sogenannten Wurzelverzeichnisse vor-

zugsweise beruhen

demnach auch nic

die bedeutendsten Verluste eriitten bat. Wir sind

n Entferntesten berechtisrt erammatiscbe oder lexi-

kalische Angaben, welche sich in den Werken der Eingebornen vorfindeu,

einzig aus dem Grande anzuzweifeln , weil sie sich nicht aus der bisher

bekannten Literatur belegen lassen. Eben so wenig sind die Varian-

ten oder Doppelformen , welche sich in diesen vorfinden, so anzusehen,

als ob sie sich einander unbedingt ausschlossen. Bei dem ungeheuern

sich der Gebrauch des Sanskrit als CulturspracheGebiet welches

ausdehnte , nachdem es schon langst aufgehort hatte, als Volkssprache

V
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zu existireii, musste der Einfluss innig vervvandter

,

aber in diesem wei-

ten Gebiet stark, insbesondre lautlich, differenziirter Volkssprachen, wohl

auch alterer, sporadisch fortwirkender, dialektischer Eigenthiimlichkeiten,

endlich nicht-arischer , von der Urbevolkerung Indiens ausgehender Bei-

vom Volksgeiste abgeloste undmischungen , auf die im Wesentlichen

auf das Bewusstsein eines verhaltnissmassig kleinen Bruchtbeils der in-

dischen Bevolkerung beschrankte Cultursprache in holiem Grade

ken, zuraal zu einer Zeit, wo grammatisch nicht hinlang

emwir-

icli ab-

g war, oder Mannern ward, die

ihres speciellen Wortscbatzes
fc> o

Grammatik

waren ; da-

durcb erklart sich G wie sich Varianten

kon

d Doppelfor

Was speciell das bier in Frage um
Griind

(oder Wur
, welcbebetriift, so vereinigen sicb grade bei ibm .mebrere

Entschiedenheit verwebren, seine einstige Existenz in Frage zu stell

mit

nicbt bloss in den beiden erwahnten Formen
sondern aucb noch it

§ogenannten Wurzeh

yaut

einer dritten yoi, welcbe von den Verfasse der

wobl nur dessbalb nicht erwahnt ist,

weil sie nicbt als Verbum gebraucht war, sondern nur in den Norn

(

votak Constellation' {d. i. Sternverbindung) hervortrat.

Die Haiiptgriinde fiir die g dieser Grundfor
:^aut, 1/aud, *i/ot liegen 1., in der Bedeutung, wekhe sich eng an das
auch bei i/aozkd joush

schliesst; 2. in der Form

Gr

he

liegende

Bezug auf

yu 'verbinden'
(

lie drei, auf den

. 2. 3)

ersten
Anblick auifallenden Momente, namlich das au , t und d, durch Analo-
gien geschutzt ist.

Was die Bedeutung betriffi , so bedarf es kaum einer Bemerkung

r. yos, altbactr. yaos
daruber; haben wir als Grundlage von lat. jous, ssk

Recht das Theuia ^vavas betracht und
dessen ursprungliche Bedeutung 'Verbindung' und

abeeleitet so war

wie nach zu ko hoifen

lichera sskr. yos-dh (f

phonetische Umwandlung
* dh so heisst

machcn verbinden.*
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zu

Was ab

rsprungl

Fo betriiFt , so das \ von d in yand
sdh (in der Grundlage des altbactrischen yaozh-dd]

durch die schon in der angefuhrten Stella ^^) hervorgehobene Ver
des sanskritischen, speciell vedischen, mardi mit dem altbactrischen marezhdi

geschutzt. Da dere nicht erk radire

es uns erlaubt sein, sie hier etwas genauer festzustellen, als an dem an-

gefiihrten geschehen konnt

Conj

mard

Die Flexion von sskr. mardi folG:t der sogenannten 6teno d lOten

hat also als Prasensthem

fiir

M und als allgemeines

Nehmen wir an, dass d
fiir sdh stehe, was sogleich erwiesen werden soil, so sehen wir hier dasselb

Verhaltniss wie joiish fiii

jousdhav

mardiaya, so jetzt

durfen

joushe

sprungliches jousdh und jomhe fur ur-

§. 6). Ja wenn wir dem Gebrauch von

gewissen Werth beilegeneinen

so wird das Verhaltniss sogar noch ein engeres. Denn wie

auch

chliessenden Formen beleg

bis jetzt nur im Prasens und den sich daran

Wenn ich mir erlaube, dieses Zusammen-
treffen hier hervorzuheben, so geschieht es um darauf aufmerksam zu

machen
, dass wie im Latein vielfach die Eeflexe von grundsprachlichem

aya nur im Prasensthema gebraucht werden (s, S. 21), so analoge Erschei-

nungen auch in den verwandten Sprachen hervortreten. Teh hofFe diess

wahrscheinlich zu machen, dass amauszufiihren d

nge desselben

kunftig genauer

einst nur Prasensthemen bildete und

Verbalformen seine Analogic z. B. in dem Verhaltniss der 3ten, d. h.

der im Prasensthema reduplicirenden, Conjugationsclasse zu den durch-

weg reduplicirenden Frequentativen oder Intensiven findet; denn dass

auch die Reduplication in der 3ten Conjugationsclasse ursprunglich fre-

quentative oder intensive Bedeutung ausdruckte , wird wohl Niemand

jetzt noch bezweifeln und sollte es dennoch in Frage gestellt werden,

so giebt es Momente, durch welche es mit all der Entschiedenheit, die in

solchen Fragen beansprucht werden kann , erwiesen zu werden vermag.

46) Geschiclite der Sprachwissenschaft S. 63, Anm.

Ilisior.'philoh Classe. XVL D
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Doch kann ich mich hier auf diese Andeutung beschranken , da diese

Annahme fur unsre Aufgabe vollig gleichgultig ist. Bemerken will ich

nur noch, dass darin vielleicht der Grund liegt, weshalb die indischen

Grammatiker eine zehnte Conjugationsclasse bildeten. Moglich ware es

wenigstens, dass die altesten derselben bemerkt batten, dass viele The-
\

bemerken

men auf ai/a nur im Prasens und den damit zusammenhangenden Formen
gebraucht wurden. ,

Wenden wir uns zu der Begrundung des innigen Zusammenhangs
von mard mit marezhdd vermittelst der Bedeutung. Das Petersburger Wor-
terbuch giebt fur mard die Bedeutung 'gnadig sein, verzeihen, verscho-

wollen, dass die sogleich folgende Etymo-
logie zeigt, dass 'verzeihen voran zu stellen ist. Diese Bedeutung allein

giebt Justi dem altbactr. Verbum marezhdd (mit eingeschobenem e*
vgl. weiterhin marzhd ohne dasselbe in Ableitungen) und in den Veden
konnte man ebenfalls mit ihr allein auskommen." — Dem von mard ab-
geleiteten Nomen agentis marditdr giebt das Petersb. Wtbch. die Bedeu-
tung 'Erbarmer', dem Adject, mxida 'Erbarmen libend' ; dieselbe und da-
neben 'gnadig, begluckend' dem Adject, mxidayaku; dem subst. neutr.
wridiA:a"Gnade. Erbarmen, gutige Gesinnung'; vgl. dazu die adjectivische
Zusammensetzung su-mxidiM 'sehr erbarmungsvoll, sehr gnadig* Kigv. T.

35, 10; 91. 11; 118, 1; Atharvav. VII. 20, 3; dem subst. neutr. mdr-
dlM endhch giebt das Petersb. Worterbuch die Bedeutung 'Erbarmen,
Gnade'. Wie nahe sich die Bedeutung 'Verzeihen' und 'Erbarmen' lie-
gen

, bedarf keiner weiteren Ausfuhrung.

me beiden letzten Bildungen werden im Altbactrischen wiederge-
spiegelt; beide mit der unwesentlichen Abweichung, dass, statt des Bin-
devokals i, i erscheint; dieser Wechsel zeigt sich bekanntlich auch
Sanskrit, z. B. arbitrar hinter den Verben , welche die indischen Gram
matiker mit auslautendem r/ schreiben , sporadisch auch sonst. Dem
in mxidikd entspricht regelrecht altbactr. ere; statt des langen d in mdr-
diM begegnet uns kurzes; diese Differenz wird wohl Niemand abhalten

im

ri

47) Man sehe daruber Orient n. Occ. lU, 26 §- 17—19
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die Identitat der im Uebrigen und in Bedeutung gleichen Wortcr

anzuerkennen ; daher ich mich darauf bescliranke auf die nicht seltne

48
), ohne die Moglich-Verkiirzung von d im Altbactrischen zu verweisen

keit in Abrede zu stellen, dass das a in diesem Wortc vielleicht das ur-

sprungliche war,

pait der hier fast

Dehnuns im Sanskrit erst spater , in Analogic

greifend gevvordenen Verstaikung des Vokal

Sylbder

demnach der ersten Bildung

Bildungen , eingetreten

ezhd

ist. Es entspricht

zweiten marzhdika\

jenes libersetzt Jnsti *Mildthatigkeit dieses *Barmherziffkeit\ was wie-o

auf 'Verzeiheri

beruht. Von letztereni ist dann marzhdika-vant adj. abgeleitet, eigent-

•

lich 'mit marzhdik was mildtliatig

Die Uebereinstimmung der Bedeutungen ist augenscheinlich so gr

dass sie allein schon geniigen

dessen Ableitungen mit /ward u. s. w. zu entscheiden.

wurde, die Identitat von marezhdd und

Doch wird die

Nachwe wie marezhdd d entstanden sind. die Be-

rechtigung unsrer Zusammenstellung erst vervoUstandigen.

Das Verhaltniss von yaozh in yaozhdd zu i/aos zeigti die

o zh

rezhdd , marzhd

Dieselbe durfen wir also auch fur das zh in ma-

men; marezh marzh steht also ftir mares, mars.

Im Sanskrit gelit nun bekanntlich i

so dass einera altbactr. mars hier m

schen Grammatiker schreiben zwar

ipriingliches s hinter r in sh iiber

sh entsprechen wiirde. Die indi-

Veranderung von s sh

diesen und a

Folge davon,

Fallen suffixalem s zu; allein diess ist nur

dass sie nur in wenigen Fallen zu erkennen vermochten,

adikales sh sprunglichem s hervorgegangen war und

Gesetz nacb denen suffixales

dass auch

zwar ganz nach

Fiir diese Falle

besondre Regeln, sonst aber schreiben sie

Analo^ie ihrer Regehi fur das suffixale, verwandelten s.

sh wird

wie z.

Wurzeln sh und zwar von

B. fur ush statt der Wurzel vas- geben sie

schreiben sie statt des ursprunglichen, nach

schon in den

s um so mehrihrem isolirten Standpunkt

i8) Vd Justi, Grammatik 12 in seinem 'Handbuch der Zendspr.' S. 358.
^ D2
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mit da sh

los den phonetis(

aber aus ursprun

chung der verw;

z. B, griech. tQari

gewiesen werden

Mehrzahl der

TH. BENFEY,

der weiteren Wortgestaltung fast ausnahms
Eegeln fiir sh folgt, nicht de fiir Dass es

lichem s entstanden ist

,

dten Sprachen

= sskr. varsha)

!gt einerseits die VergI

welche ihm s

vie denn andrf

kann sh im' Sanskrit

Falle aus urspriinglichem s entstanden

geniiberstellen (^

ts iiberhaupt nach-

iiberwiegend grossten

Das dem altbactr. *mars entsprechende sskr. marsh erscheint aber
hier wirklichals Verbum und hat im^Petersb. Worterb. die Bedentung

sen', 'geduldig

una 'nachsehen

mit dem Affi mlt dem

gangen sein mogen , braucben wir

Wie diese Bedeiitungen auseinander hervorg

g zu untersuch uns
f die mit der von marA ubereinstimmende Bedeutuns 'verzeihen ge

umnugen

,

altbactr. yaozh-dd fur *yaos-dd

mit marsh in engste Verbindung zu setzen. Da
urspriinglichem #.

durfen wir auch annehmen. dass marezh-dd oder vielmehr, da das
eingeschoben

, marzh-dd fiir ur

dhd, steht. so

e nur

prungliches mars-dhd stehe; demsremass
das mit ihm identische sskr. mard fiir urspriinglicheres marsh-dhd
Bedeutung Serzeihen thun' u. s w

der

chen

Die Entstehung von mard aus marsh-dhd erklart sich im Wesentl
Zusam

fiir andre Falle
natiirlich

nachgewiesen 49) , dieselben ph
Regeln wie im einfachen Worte sicH geltend machten

sh vor dh
Denen

C)

seine assimilirend
&

Classe

Kraft das folgende dh ebenfalls

so dass sh-dh 5 ch

ses fiihrte durch

in die linguale

marddhd hatte

Von die

mit der schon besprochenen Einbusse des auslautenden d, marddh
er geforderten Form weicht mard darin ab

d;^ hat Verlust

,

dass es auch das

S^g die der
Sanskritgrammatik fehlt; denn nach diesen wurde z. B. die 2. Sin^. Im

t)

49)

sknt mit r anlautenden Personalendimgen' (im XV. Bande) 14.
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perat. Parasm. des Intensivs von mard, aus marmard rait dem Affix dhi
ohne irgend einen Verlu Freilich ist die Einbusse
eines von drei aufeinander folgenden Consonanten nicht unnaturlich und wir
finden manches der Art, was die indischen Gramraatiker nicht an^emerkt
haben (z. B. die Einbusse von m in der Gruppe smy , aus stnt, in den
damit zusammengesetzten Casus des Singular der Pronomina gen. fern.),

allein es tritt im Sanskrit eine gewisse Scheu hervor Aspirata oder AsDi-
rationen spurlos verschwinden zu lassen; so ist z. B. in den Fallen wo
aus ZusammentrefFen von verbauslautendem h mit suffixanlautenden t,

th, dh linguales dh (z. B. miidha aus muh-ta) entstebt, aus der vorherr-

schenden Behandlung eines h als ob es dh ware, und der in diesen Fal-

len eintretenden Dehnung eines dem h vorhergehenden a, t, u zu schlie-

ssen, dass dieses wie d^ behandelte h in derselben Weise wie ^h, dh, bh

mit folgenden t, th, dh zm gdh , ddh, bdh werden, zuerst zu ddh ward;

dann bewirkte aber die vorwarts wirkende Assimilationskraft der Lingua-

len, dass dh linarual wurde und endlich ward vorher
1/ W

genendes a, i, u ge-

dehnt und d eingebusst, so dass z. B. muh-ta gewissermassen die Stufen

muddha, muddha, miiddha (vgl. die Dehnung vor Position in tushnim von

tush, in fikshna von tij , sukshma fur su-kshdma u. a.), mudha durchlief.

Danach hatte man zu erwarten, dass marddh bei Ausfall eines Con-
sonanten nicht zu mard^ sondern zu mardh geyrorden ware. Ich glaube

zwar kaum, dass bei der im Uebrigen so grossen Uebereinstimmung zwi-

schen marezhdd und mard, selbst wenn weitere Analogien fehlten, Je-

mand die Identitat derselben bezweifeln wird. Dennoch wird es dienlich

sein , das lautliche Verhaltniss , so weit als unsre Mittel zulassen , zu

schiitzen und es , wenn auch eine genugende Erklarung noch nicht zu

finden, wenigstens als Thatsache festzustellen.

Und hier ist zunachst ein unzweifelhafter Fall anzufiihren, wo in

einem Worte mit ddh, also acht sanskritischen Dentalen, ebenfalls die

Aspirata eingebiisst wird, und dieser Fall ist ura so beachtenswer-

ther, als er mit einer Reihe von andern in einer andern Beziehung in

Analogie tritt, wahrend er grade in Bezug auf die Einbusse der Aspi-

im Widerspruch ComipRYa.tiv ned
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iyams
f

tha 'r
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den schwachen Formen nediyas) 'naher' und Superlativ ned-ish

cheinende ned. Dieses wurde von mir aus naddha *ver-

bunden' dem Ptcp. Pf. Pass, von nah *binden' gedeutet, vgl

'angrenzend' ; dass die Erklarung richtig sei, zeigen die

nazdyo^ nazdista deren zd nach bekanntem phonetischen Gesetz

-naddha

Formen

mskriti-

es ddh reflectiren, also Sanskrit. naddhAyamSy naddh

ned ist aber zugleicb fiir das a in naddha e einge Wie schon

an mehreren Stellen meiner Vollst. Grammatik bemerkt ward^^), erklart

sich e fiir a aus vermittelndem a. Die Richtigkeit dieser Erklarung be-

weisen insbesondre Falle, wie der vedische Instrum. Plur, der Nomina

auf a z. B. von pva cive-hhis , wo die Pronominalthemen asma
,
yushma

statt dessen gedehntes a zeigen asmd-hhis, ynshmd-bhis; eben so der Loc.

Plur. jener Nomina im Gegensatz zu diesen Pronominibus, z. B. cive-shu,

aber yushmd-su; feriier der Eintritt von e fur a-d in 2. 3. Dual. Pras.
A

Impf. und Imperat. Atman. , aber von d in 2. 3. Dual Aoristi VII z. B.

aus hodha-dthe, bodhethe, aus a-hodha-dthdm, abodhethdm^ dagegen im Ao-

rist aus a-diksha-dthdm, adikshdthdm; am schlagendsten aber ergiebt sie sich

aus den altbactriscben Reflexen der 2- Pers. Sing. Imperat. Parasm. von

im Rigv. II. 17, 7 regelrecht daddhi d

schwachen Verbalformen das aus-

dd *geben\ Diese lautet

duplicirten Form dadd w

lautende a einblisst); dies^r Form entspricht altbactrisch einerseits, mit

dem erwahnten Keflex von ddh durch zdj dazdi, andrerseits aber auch

,
und zwar hier ohne Zweifel (vgl, diemit Einbusse d Dentals

zu erwahnende Sanskritform dehi) des Nichtaspirirten , ddidi-

ein sanskritisches dddhi (fiir daddhi) regelrecht wiederspiegelt

welches

Dieser Uebergang cheint, wie in ned fiir naddh, auch

in einigen andern Fallen vor urspriinglicherem ddh; auch hier ist zugleich

50) Vollst. Gr. d. Sanskritsprache 1852 S. 282; vgl. meine 'kurze Sanskrit-

Gramm. 1855 S. 319 n. 1 ; so auch vonBopp in 'k ritische Gr. d. Sskr.-Spr. in kurz.

Fass. 3. Ausg. 1861 S. 151.

51) z. B. S. 307 N. 8 u. sonst; vgl. kze Gr. 130 n. 3 u. sonst, so wie schon

Bopp, Krit. Gr. d. Skr. in kiirz. Fass. 1845 S. 203.

52) Vgl. die Beispiele hei Justi, Zendworterb. S. 151, Col. 1. Z. 12 v. u.
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I

einer der Dentale eingebiisst, aber nicht wie in ned die Aspirata soiidern

die Nichtaspirata. Diese Falle sind die 2teii Personen Imperat. Sin
Act. von as 'sein' da 'geben und dhd 'setzen'; as mit der Endung dhi

hatte, den phouetischen Gesetzen des Sanskrit gemass, addhi werden mi

g-

sen; statt dessen wird es vermittelst ^ddhi zu edhi, dd bildet noch in

der schon erwahnten Yedenstelle regelrecht dad-dhi, vermittelst *dddhi
dessen einstige Existenz durch das ebenfalls schon erwahnte altb. ddidt

ft

fast uber alien Zweifel erlioben wird, wurde daraus, nach Analo^ne vou
edhi, *dedh allein im Sanskrit geht dh iiberhaupt oft

dieser Imperativendung — mit Ausnahme von edhi und einigen vedischen
Fallen — zwischen Vokalen immer in h uber, so dass die gebrauchliche

Form dehi entsteht; ganz eben so hatte dhd eigentlich *daddhi bilden

massen, wird aber durch Vermittlung von *dddhi, mit Rettung der wur-
zelhaften Aspirata und Wandel des dh der Endung in A, zu dhehi.

Dasselbe Verhaltniss zeigt sich auch in dem vedischen mii/edha

'Opfermahr, wohl 'Opferfleisch' : dieses entspricht dem altbactrischen

myazda 'Opferfleisch' •'53) und erweist sich dadurch zunachst als Umwand-

lung von miyad-dha und weiter von myad-dha\ auch hier ist addh zu edh

geworden; so dass eigentlich myedha hatte entstehn mussen; mit Einbusse

des ^, wie z. B. in gcut fur und neben ccyut 'tropfen' ^''')
, wird daraus

medha 'Opferthier.' Nicht unmoglich, ja fast wahrscheinlich ist, dass der

erste Theil der Zusammensetzung mit mid 'fett werden* zusammenhangt

und zwar so dass mid aus myad in derselben Weise contrahirt ward wie

z, B. vyadh 'durchbohren* vielfach zu vidh wird. Dass das i in mid be-

handelt wird, als ob es urspriinglich ware, namlich zu e (fiir af) verstarkt

wird, hat mehrfache Analogien, z. B. gerade in vyadh, woher vyadh-a und

vedh-a, m. 'das Durchbohren', vedh-aka, vedh-ana, vedh-inu. a., grade wie

von mid (fiir myad) med-as u. a. Ebenso ist kiyedhd 'viel umfassend' aus

kiyad-dhd, von kiyant 'wie viel' und dhd in der Bedeutung 'halten', ent-

standen^^).

53) S. Petersb, Worterb. unter miy^dha.

54) S. des Vfs. Sanskrit-English Dictionary s. v.

55) Samaveda, Glossar S- 150 unter dem Worte medhds.

/
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Dass bieher auch sanskritisclies medhds = altbactr. mazdali (denn

dieses ist das organische Thema, woraiis erst mazddh durch das d der

sogenannten starken Casus entstand) gehort, ist von mir zuerst in meiner

Anzeige von Bohtlingks Sanskrit-Chrestomathie bemerkt 56j.

Da in neuester Zeit die Richtigkeit dieser Zusammenstellung be-

zweifelt ist, ohne dass auf die Grundlagen derselben naher eingegangen

ware 57)^ so darf ich mir bei der Wichtigkeit derselben, wohl erlauben sie

kurz in's Gedachtniss zuriickzurufen und einige Kleinigkeiten beizufugen-

Im Samaveda I, 2, 1, 1, 5 erscheint der Vers, welcher im Rigveda
IX. 102, 4 vorkommt

, aber mit der Variante medhd'm statt des im Rigv.

gelesenen vedhdm; d. b. in den Quellen, vermittelst deren der Samav.
zusammengestellt ward, hatte diese Stella des Rigv. medhd'm, nicht ve-

dhd'm\ wie dieses fur vedhasam gewohnlich vedhdsam Accus. von vedhds
steht, so jenes fur medh&'sam, medhdsam von medhds. Zeigt sich bier die

Variante medham fiir vedh&'m, so liegt die Vermuthung nahe, dass auch
in andern Stellen des Rigv. einst Casus von medhds statt vedhds als Va
rianten existirt haben, aber wie hier, so in ihnen, von den Diaskeuastei
der auf uns gekommenen Recension nicht aufgenommen, sondern vedhd
bevorzugt sei; und zwar wahrscheinlich mit Unrecht, wie eine Behand
lung des Wortes vedhds zeigen wtirde. Wendet man die Vermuthun
auf Rigv. VIII. 20, 17 an, wo unser Text liest-

'^

yatha Rudrasya
vedhdsah

Yiiv^nas tathed asat II

Anz

Zusammenstellung
1848,

nur
n. 210 bemerke, da man nach dessen Darstellung fast glauben konnte, ich hatte
diese Zusammenstellung von M. MuUer entlehnt. Beilaufig moge mir die Bemer-
kung verstattet sein

,
dass auch die Zusammenstellung voii zendisch bare^man mit

sanskr. brahman, welche Muir, Orig. Sanskr. Texts l\ 293 Haug zuschreibt, der siem seiner Schrift The Origin of Brahmanism. Poena 1863 S. 9 anfuhrt, zuerst in
raemem Glossar zum Samaveda 1848 S. 135 gegeben ist.

57) Von Sonne in einem Programm der

Zur ethnologischen Stellung

Wismar

r^
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SO erhalteii wir den Genitiv der Worter dsiira medhds, des regclmassigcn

ahura mazdak wie

hier, ahura voranstehend , bald nachfolgend, in den Keilinschriften zu-

sammengesetzt, mit voraiistehendem aura, den Namen des hochsten per-

sischen Gottes bilden. Bei der in den Veden hervortretenden Liebe zur

Verbindung gleichstammiger Worter und Wortspiele scheint mir auch

ill Rigv* IX. 26, 3, wo es heisst tdm vedhdm medhd\j&hyan , fiir vedhd'm

einst medh&m gestanden zu haben , so dass es heisst 'den Weisen sand-

ten sie durch Weisheit (einsichtig)'. Wenn Sonne (S. 12) bemerkt, dass

ira Petersb. Wtbch. medhds fehlt, so hat er zwar darin Recht, allein ihm

masste aus dem Samav. Gl. bekannt sein , dass es an der angefiihrlcu

Stelle im Sdmav. erscheint, also die Auslassung desseiben ini Petersb.

Wtbch, nichts gegen seine Existenz entsclieidet. Ich glaube zwar, dass

es trotz dem , dass statt dessen im Rigv. vedhd'm gelesen wird , in das

Worterbuch hatte miissen , halte aber fiir wahr-

scheinlich. dass die Herauseeber des Petersbumer Weikes es erst unterJ3V.WV.X VAV-^ ^V,WV,X^w-.J,

vedhds anmerken werden. Was die Bedeutung *weise' betriiFt , so steht

V
am medhd 'Wei

fest ^^\. Wie iiberaus viele Themen auf auf

as entstanden sind, vgl. z. B. dakshas nur vedisch neben dem vediscben

und gewohnlichem daksha u. a., so ist aucb medhd erst aus medhas ab-

gestiimpft. Wenn sich medhas in der Bedeutung 'Weisheit' nur in den

Babuvrihi-Compositionen erhielt, ausser der Composition aber medhd an

seine Stelle trat, so steht es in dieser Beziehung nicht allein; auch fiir

kakuda 'Gipfel' erscheint in derartigen Compositionen das im Rigv. allein

in dieser Bedeutung vorkommende kakud, wabrend kakuda erst einraal

im Atharvav. und spateren Schriften an dessen Stelle tritt; eben so ist

das regelmassig nur in schwachen Casus und in Compositis erscheinende

dant iux dant-a 'Zahn', wie lat. dent gr. odovr zeigen, die alte Form,

Worterb. 2 medhas und die daselbst angefuhrten Stellen der

indischen Grammatiker.

Histor.-philol. Classe. XVI E

^
s
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dant-a erst durch die spatere Ueberfiihrunf? manche
tisch auslautender Themen in vokalisch auslautende sich entwickelt hat;

eben so ist es mit den meisten andren Vertretern einfacher Worter in der

letzung, wie jeder sanskritkundige mit Leichtiffkeitusammen

selbst erkennen kann. TJeber die Etymologie von mazdah und medhds,

die fiir das erstere keineswegs so sicher aus bactr. maz und ddo zu ent-

nehmen ist, wie manche und auch Sonne glauben , bedarf es einer be-

sondern Untersuchung, die uns hier zu weit von unserni Ziel abfuhren
wiirde. Denn es ist Zeit zu ned von naddha und unsrer eigentlichen Ai
gabe zumckzukehren.

f-

b

Woher es komme, dass in ned wahrend
die analogen Forraen die Nichtaspirata verlieren , vermag ich

ciell zu erklaren; eben so wenig warum dasselbe in ward geschah. Da-
durcb wird aber weder in dem einen noch in dem andern Fall die That-
sache selbst zweifelhaft. Sie kann im Gegentheil uns davor warnen, den
Lautgesetzen einer Sprache eine zu grosse Unbeschranktheit zuzuspre-
chen, und uns darauf aufmerksam machen, dass die lautliche

ssigkeit, welche sich in svstematisch zusammeT

setzma

gehorigen — insbesondre

ges ge-

o

flexivischen — Categorien geltend macht , durch eine keine
ringe Anzahl von Abweichungen in mehr isolirt stehenden Bildungen
durebkreuzt wird.

Uebrigens ist der Reflex von ursprunglichem sdh durch d keines-
weges auf mard beschrankt. -Dass er eben so in dem uns beschaftigen-
den ^awd, zunachst fur yos-dh und weiter yavas-dhd, zu erkennen ist.^'be-

darf weiter keiner Bemerkung. Hochst wahrscheinlich sind aber auch
h verbauslautende, d aus ursprunglichem sdh

standen. Allein manche derselben konnen auch auf andre Weise ent-
standen sein, z. B. von gud. (gud-d-ti 6. Conjugationsclasse) oder ghud
(^hud-d-ti) 'schutzen', gund [gmid-dya-ti 10. Conjugationsclasse) 'verhullen,
schutzen', ist es wegen der Aspirata in guiiMi {gunih-dga-ti) 'verhiiUen,
bedecken, uberziehen' sehr wahrscheinlich , dass sie Denominative sind,

t von gUdhd, dem Ptcp. Pf. Pass, von guh 'zudecken, verhuUen,

;
vgl. wegen der Bedeutung 'schutzen' in gud, ghud, giind das

u. s. w.
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mit guh verwandte ^mjo, 'hiiten, schutzen', aus gopaj/a, welches sich zu
g^ih genau so verhalt , wie das Causale rovaga zu ruh — ; das stumme

guwih-dya im Gegensatz 9
die Eigenthumlichkeit der Paisatscha-Mundart , tSnende Consonanten in

die entsprechenden stummen zu verwandeln59] ; in gu^^ gimd ist, ohne

Zweifel ebenfalls mundartlich , die Aspiration der tonenden eingobusst.

in ghud, wie im Sskr. so oft, auf den Anlaut iibcrgetreten. Andre der-
r

artige d mogen auf andre Weise entstanden sein, was wir hicr nicht

weiter auszufiihren brauchen, da es fiir unsre Zwecke geniigt, daraiis zu

folgern, dass wir fiir die Entstehung von d aus sdh kein anderes Crite-

rium besitzen als den Nacbweis , dass einem sskr* d in den verwandtcn

Spracben sdh oder dessen Keflex entspricht. Diesen Nacbweis konnen

wir an zwei sicberen Beispielen fiihren; es giebt zwar noch einige min-

der sicbere; doch woUen wir diese bier unberfibrt lassen.

Das erste von jenen liefert uns eine Correspondenz des Altbactri-

scben und Lateiniscben mit dem Sanskrit.

Im Altbactriscben findet sicb khraozhd als Verbum, nach den mehr-

facb vorgekoramenen Analogien, fur khraozhdd, in der Bedeutung 'verbar-

ten' in 3. Sing. Imperf. Act. khraozhd-a-i, ferner im Comparativ und Su-

perlativ (nacb Justi: des Ptcp. Pras. kkraozhdant) khraozhd-^a (abgestumpft

aus der schwacben Form ^i/ah, vgl. sskr. lya fiir i^as aus iyams) 'starker,

kraozhd'ista 'festesf, endlicb in khraozhdva^ adj. 'bart' (worin icb eine

abnlicbe Verstiimmlung, wie im Comparativ, des Ptcp. Perf. erkennen zu

diirfen glaube), mit Vokalisirung des va zu u in der Zusammensetzung

khraozhdu-cma *harte Erde", wo jedoch Westergaard Mraozhdi-gma liest.

Neben khraozhd erscheini, entschieden auf das innigste verwandt, khruzhd

in dem Nomen khruzhd-i 'Bosheit' (aus 'Hiirte', vgl. yaozhdi S. 17), und

khruzhd-ra, adj. 'hart'. Obgleich ein grundsprachliches Verbum kru niclit
^

mit voller Sicherheit aufgestellt warden kann^^j^ so ist dessen einstige

59) Lassen Inst Ling. Pracr. p. 442, 2.

60) Vgl. jedoch Fick, Vergleichendes Worterbuch der ludogerm. Spr. I. 49

Wurzellexik

m

E2
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#

Existenz doch hochst wahrsclieinlich. Dieses vorausgesetzt, betrachte ich

khraozh~d, nach Analogic

Siibstanti\ s 5 welclies 2:rdi

yaozh-dd als eine Zusammensetzun

chl. ^kravas lautete , mit g dhd und

sehe in khruzhd eine Zusaramenziehung von khravazhd

Mit diesem khraozhdy khruzhd tiitt in Bezng auf die Bedeutung so

1 als die lautlichen Elemente in innigste Beziehung das 'sskr. Arwd,

welchem von Mahidh zu der Vajasaney die Bed hart

sein' [ghanatve) gegeben wird, und des$

Petersb. Wtbch. mit Wahrscheinlichk

h welchem das

die Bedeutung *dick m
giebt (vielleicht jedoch eher 'hart machen'). Nach gie von yos fur
«ya hatten wir eigentlich krod fiir ganischeres krodidh

gehabt; allein in den prakritischen Sprachen wird vor Position o haufig

ich wiirde ebenfalls in das Sanskrit

ufeenommene Verbum oland oder. uland 'in die Hohe werfen' verg&

ch wenn mir nicht Grundform ul-land fiir ud-Iand zu sein schiene

(s. S. 38). So entstand aus ^rodd^ zunachst kruddh und mit Einbusse

der Aspirata, wie in mard, knid. Das Causale ist daraus nach Analo-

gic von guh (fiir goh-aya) guh -aya von dusk

Aus dera Latein g hieher crudus 'hart',

von Pick 64) richtig erkannt ist.

fiir c

kraoz

wie im Allgemeinen

fur crusdus. sond^rn

ausdus
.
so dass crausd genau dem

entspricht. ' Dafur entscheidet

prchl. kravaS'dh altbactr.

U dass ddiis die

Grundl

craiid i

von crudelis bildet, fur welches Corssen als Grundform
aud' We

audits 'rohes ck Blei, Stein) m
derselbe (ebds.) mit Reclit

^insfebiisstem Anlaut dazu
zieht, von welchem roudiis als Nebenform erscheint. so ist in em letz-

teren, fiir rousdiis, das Mraozhd genau so wieder.

wie in jous gegeniiber von altbactr. yaos.

61) Vgl. Justi, Gramm. S. 359, 23, 5.

62) Lassen Inst. L. Pracr. 135; 149; 150; 162

63) ebds. 418; 455.

64) Vgl. Wtbch. S. 50.

65) Ausspr. u. s. w. P, 359.

\
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Diesem gemass durfeii wir das sskr. d in Arud, krM unbedenklich

als aus grundsprachlichem sdh entwickelt betracliten.

Das zweite Beispiel scheint mir in lad zu liegen, welches, mit

so haufig, im Rigv. zwischen Vokalen stets, eintretenden Ueberga

m

/, auch in der Form lal erscheint. Belegt ist es in der Bedeutung 'spie-

len' und schliesst sicli an las^ in welchem diese Bedeutung sehr haufig

hervortritt. Ausserdem wird /ad die Bedeutung 'schmahen' (dkshepe, vgl.

a-kship *beschimpfen') gegeben. Vergleicht man die Bedeutung des la-
4

teinischen liidere 'Jemand zum Besten haben , verspotten', welche auch

in ludifico, ludibrium hervortritt, so kann man nicht zweifeln, dass auch

die letztre Bedeutung aus 'spielen' hervorgehn konnte , und wird dann

keinen Anstand nehmen griech. Ado-&i] 'Schmahung, Spott' so wie ^ce-

o&aiPiD 'schmahen* damit in Verbindungr zu setzen. Dann liesrt aber^ ^^ «^^^V.ii. J^^.ILJ. liV5

nach allem bisherigen am nachsten als Grundlage von AaaS^ti eine Zu-

sammensetzung von Aag = sskr. las mit dem Verb. dM anzusetzen.

Bei der Identificirung von diesem Zaa-& mit dem sskr. lad ergiebt

sich jedoch eine Schwierigkeit; namlich s hinter a wird nach den ge-

wohnlichen Regeln des Sanskrit nicht zu sh, so dass es vor dh sich nicht

in d sondern vielmehr in d verwandelt hatte; danach wurde aus las-dk

nicht laddh dann lad. entstehen , sondern vielmehr zunachst laddh.
—Hj

Es giebt zwei Mittel diese Schwierigkeit wegzuraumen. Zunachst

erleidet auch jene Regel Ausnahmen; so wird s in stabh auch hinter a

in ava zu shtabh^^); eben so das in svan hinter ava^'^), das in sdh hin-

ter a in mehreren Fallen ^8)^ ^jnd sskr. Idlas-a, adj. *heftig begehrend', von

Hdlas einem Intensiv erster Form, so wie die Vergleichung der verwand-

ten Worter in andern indogermanischen Sprachen, z. B. XiXa-i~o^ai (fur

Xi-kaa-iofxai)^'^) zeigen, dass das sh in lash 'begchren* ebenfalls, trotz

des vorhergehenden a, aus organischem las entstanden ist, Nach diesen

-*

66) VoUst. Gr. d. Sskr.-Spr. §. 35 Bern. 2, S. 35.

67j ebds. S. 36, §. 42.

68) ebds.

69) Fick, Vgl. Wtbch. I, 175; vgl. meln Wzllex. H. 137
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Analogien liesse sich annehmen, dass las-dh zu lash-dh und so zu ladi^h

ladi geworden ware.

(

Dann aber ware auch noch moglich, dass wie in den prakritischeu

Mundarten uberaus haufig und anch im Sskr, bisweilen (z. B. dz fur di^
r

vi-damb ftir vi-dambh) ein^ dentaler T-laut ohne weiteres (d. h. ohne Ein-

busse eines r, oder sh] in linguale ubergeht, so auch hier ein alteres lad

in lad umgewandelt ward.

Welche von beiden Erklarungen vorzuziehen sei, wage ich nicht zu

entscheiden. An der Moglichkeit, dass lad fur lasdh stehe, ist aber urn

so weniger zu zweifeln, da wir weiterhin entschieden auch t fiir sdk hin-

ter a (namlich in vat] eintreten sehen werden und hier die allergrosste

Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass wie in& th

das d erst aus t hervorgegangen ist.

Da wir in dem eben ins Gedachtniss zuruckgerufenen gunih, wie oft,

nach Art der sogenannten 7. Conjugationsclasse und der daraus hervor-

gegangenen Verba auf Prasensthema a (vgl. z. B. von hhij^ 3. Sing. Pras.

bkunj, bhunakti und aus bhunj-a bhunj-a-ti, sskr. yuj Prasensth. yunj

aber lateln., mit

vor dem letzten

Isprchl. a, jungo) einen Nasal

finden, und las mit dem Pra-

iix ud die Bedeutung ^sich hin und her bewegen hat, so bin ich kaum in

Zweifel, dass zu las-dh auch das schon erwahnte u-land, o-laud, land gehort,

die beiden erstren, wie schon bemerkt, fiir ulland aus ud4and: alle drei

Formen erscheinen nur mit dem Causalaffix die

beiden tlich 'in die Hohe beweg m
^^ ^in die Hohe werfen'. Endhch wird dem Verbum lad auch die Be-

deutung 'begehren' gegeben; in dieser ' durfen wir es unbedenklich fiir

eine Zusammensetzung des eben erwahnten gleichbedeutenden lash mit

dhd nehmen , also fur laMhd , laddh, lad.

So viel uber das auslautende d in i/aud. Wenden wir uns jetzt zu

dem auslautenden t in der Nebenform i/aut und dem aus ^ot-aka abstra-

hirten 7/ot. •

Der Wechsel zwischen verbauslautenden d und t tritt uns so oft
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entgegen, dass er dadurch auch in diesen drci Formen thatsachlich hin-

langlich geschiitzt ist.

So erscheinen neben einander Awnd , hmt und auch hmtk in der

Bedeutung ^verstiimmeln', das letzte auch 'lahm sein'; dazu gehort auch

ohne eingeschobenen Nasal kiit und kutl 'spalten'; das letztre ist eine

regehechte prakritische Umwandlung vou sskr. kart {Iciit] 'schneiden,

zerschneiden', vgl. z. B. tt fur i't in prakr. vatt-a-ti gegenuber von sskr.

vart-a-te ^^) und prakr. u fur grundsprachl. und ursprungUch indisches ar

z. B. in prakr. udu ffir grdspr. artvan, indisches arfti, sanskr. ritu^^).
+

Demgemass ist hier die Form mit t als nachster Uebergang von t die

organischere und d erst eine Ervveichung derselbcn ; in hit ist der eine
-I

der Lingualen eingebusst; das th in kunth wird wohl der aspirirenden

Kraft Yon r zuzuschreiben sein, welche in so vielen Sprachen sporadisch

hervortritt; auch im Prakrit erscheint sie, jedoch regelrecht nur wenn r

nachfolgt; wir betrachten demnach hintk als hervorgegangen aus kutth

mit Einbusse der Nichtaspirata und eingeschobenem n,
^

Ferner khot und khod (Pras. khot-ati, kkod-ati) *hinken' und mit

ai/a [khoi-ai/a-ti, khod-aj/a-ti) *werfen\ Fick^^) stellt khod *hinken' zu

grdspr. skard, sskr. kurd, kilrd 'springen'; da sskr. ar oft zu ur und, mit

folgendem Consonanten, zu ur und anlautendes s, dessen einsiige Existenz

die Nebenform khurd erweist, eingebusst wird (vgl. z. B, gUrdh von gar-

dhd), so ist die Erklarung aus Zrwr^?, Mrdf wobl hinlanglich gesichert; khod

ist aber eine prakritische Umbildung von kurd, kurd [skurd, skurd) mit d

fiir dd ^= sskr, rd^^] und o fur 2^?+) oderw^Sj^ Die Bedeutung *hinken'

erklart sich aus 'springen' durch die Aehnlichkeit der Bewegung; in der

Bedeutung *werfen ist das Affix des Causale aya angetreten und sie ist

70) Lassen, Inst, 1. Pracr. 252.

71) ebds. 114, vgl. Or. u. Occ. lU, 5.

72) Vgl. Wtbch. I, 205; vgl. audi 47

sammenstellungen.

73) Lass. Inst. 1. Pracr. 252.

74) ebds. 131. 132. 151.

75) ebds. 133. 15L 455-

wo schwerlich zu billigende Zu-
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also eigentlich 'springen machen'. Dieser Erklarung gemass ist d der

nachste Reflex (= d in kurd, Mrd) und t erst daraus entstanden.

Dann khet und khedi beide mit aya [khei-aya khed-aya) 'essen'. Da

prakrit. e, wenn aucli selten, fur sskr. a erscheint ^6) , so liegt die An-

nahme am nachsten , dass es eine pr^kritartige Umwandlung des schon

vedischen glbd. khdd sei; es ware dies dann noch ein drittes Beispiel,

wo ein Verbura in das Sanskrit aufgenommen ware , in welchem ein

Lingual ohne weiteres fur einen Dental eingetreten ist (vgl. oben S. 38),

was im Prakrit bekanntlich sehr gewohnlicb. Ist diese Ableitung rich-

tig, so ist auch bier d der zunachst hervorgegangene Laut.

Weiter cut [cuidti. cotdyati) , so wie cwnt [cmitati cuwtdyati), cwnd

[cunMyati] und chut [chuidti, chotdyati) wabrscheinlich auch cun [cimdti] aus

cwnt Oder cwnd, 'abschneiden', und mit wenig veranderter Bedeutung cunth

[cunthdyati) 'verletzen, todten; wobl auch cui [cotati, cotdyati] cult [cuttdyati]

emit [aintati] cund [ciindati) "klein werden' und mit daraus hervorgegangener

Bedeutung (eigentlich wohl 'sich wie ein kleines (Kind) benehmen') cudd

{cuddati) 'tandeln, scherzen* cidl [ciillati] gleichbedeutend, Wegen des An-

lautes ch in chut und des unzweifelhaften Zusammenhangs von cull mit

kshulla 'klein, so wie der schon im Ptsb. Wtbch. erkannten Identitat

von kshulla mit dem gleichbed. kshud-ra {I fur r und regelrechte Assi-

milation Anlaut aller dieser Formen fiir V
von sskr. ksh zu nehmen; vgl. pr^kr. cch fiir ksh'^^), welches im Anlaut

in ch regelrecht das c, in c anomal das ck einbiisste. Schon die Znsam-

menstellung von cull mit kshulla zeigt, dass ich diese Formen mit Jcshud
r

*zerstampfen' u. s. w. in Verbindung bringe, allein wegen des doppelten

t in CMtt denke ich nicht an das Verbum, sondern betrachte sie als De-

nominative von kshudra 'klein*. Dieses hatte zunachst cAi^dd werden
t

mussen, der Eintritt von t so wie die Einbusse des einen Lingual sind

dann weitre Umwandluhgen.

tat und tod 'schlagen sind prakritartig aus tard *zerhauen' hervor-

vorgegangen, also zunachst d.^^ ^ ^

76) Lassen, Inst. Ung. Pracr. 128.

77) ebds. 263. ^1
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nat und nad beide mit a^a {ndidyati, ndddt/ati] 'fallen' mochten wohl

beide Umwandlunsren von nart 'tanzen' sein , so dass t zunachst hcrvor-

trat.

mnt^ mud, muni, mund *zerreiben (prainardane) sind prakritartige

Formen von sskr. mard 'reiben' u. s. w. , also d zunachst.

mreds miet (fiber mret, mled s. Westergaard Radd. praef VI) 'wahn-

sinnig sein , mred mit Prafix d 'wiederholen' gehoren hochst wahrschein-

lich zu sskr, mlich mlech *barbarisch sprechen' und beruhen wohl auf ei-

ner Ableitung durcli ein mit f anlautendes Affix, durch welche eine Form,

beginnend mlisht-, vielleicht auch mlesht- entstand, deren sht prakrit. ttA

vvard^^), dann das th einbusste (vgl. S. 29 ff.); in dieseni Fall ist t primar.

runt, rwnd, so Avie hmt, lund, auch luth, lunth 'stehlen\ alle von lush,

gleichbedeutendj wohl in ahnlicher Weise wie das vorige entstanden, so
i

dass auch hier shi zu Grunde liegt, woraus zunachst iih entstand, von

welchem einerseits die Aspirata, andrerseits die Nichtaspirata eingebiisst

wurde und t auch zu d ward.

lut lud lul und luih *sich walzen mit Wechsel von t ih d L

rod, lot, lod und laud Svahnsinnig sein' wahrscheinlich zu rush 'wu-

then und wie runt u. s. w. entstanden.

rod, raud, rant 'geringschatzen*, mit Wechsel von d t.

gaut, gaud *stolz sein', mit demselben Wechsel und so auch
r

sphaTit, sphand und spkunt, sphund *spielen'.

Wir sehen hier auslautendes d bald durch t verdrangt, bald fur t

eintretend, auf jeden Fall in so entschiedenem Wechsel, dass an der Be-

igung des t fiir ursprungliches zu zweifel

ist. Wir sehen sie fiir Nebenformen von ymid an, in welchen das d,

nach Art des Paisatscha-Prakrit, in den harten Consonanten ubergegan-

gen ist.

In manchen hieher gehorigen Verben mochte natflrlich nur die

Form mit t erhalten sein, wahrend die mit d in das Sanskrit gar nicht

auf<^enommen , oder wieder eingebusst ward. Es liegt daher die

78) Lassen, Inst. 1. Pracr. 260.^401.
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Vermuthung nahe , dass auch unter denen auf t Verba sein mogen, in

denen das t wie in yaut yot durch Vermittlung von d auf urspriinglichem

sdh beruht- Als eines der Art glaube ich wegen griech. io-O^iw 'beklei-

den\ von ig fiir p^g := sskr. vas , das Verbum vat *bekleiden, umgeben'

betrachten zu durfen. Es folgt der 1. Conjugationsclasse {vdi-ati) und

der 10. [vai-dya-ti); steht vai fiir vasdk so entspricht vat-aya dem griech.

€(?^€0 fiir peu-S^sjo. In iad^fjt sebe ich dann eine Bildung aus ia-&ti^

worin beide Theile der Zusamraensetzung treu bewahrt sind; das aus-

lautende r betrachte ich als Rest des Affixes i/, so dass psa-d^tin bezug-

lich des hinteren Gliedes genau wie altbactr. yaozhdditi^ zarazh-dditi ge-

bildet ist^^). Eben so scheint rair rai sammt der Nebenforra rath aus

ras-dha erklart werden zu diirfen, Beiden wird die Bedeutung 'spre-

chen' gegeben; das erste ist in der Bedeutung 'schreien' u. s w. belegt;

in eben derselben erscheint im Sskr. ras. Meine Erklarung aus rasdJid

stvitze ich auf das gotb. razdd 'Sprache', welches dessen r

flex ist; vgl. z. B. griech. fiia&Oj altbactr. mizhda goth. mizdon. Das da

in razda ist eben so wenig Suffix wie das in don (in mizddn) zu Grunde

liegende da = d^o in /uiad^o. Ein zusammengesetztes Verbum auf ur-

sprungliches d dient im Sanskrit ohne weiteres Affix, aber im weiblichen

Geschlecht, regelmassig als primares Abstract und eine Spur dieses Ge-

brauchs ist wohl auch in razdd zu erkennen. Dabei kann ich die Fraee

nicht unterdriicken , ob nicht schon im Gothischen (ahnlich wie z. B. in

ahd. mieta, as. ?neda im Gegensatz zu goth. mizddn) dies z durch vorher-

gegangene Assimilation eingebiisst werden konnte? In diesem Falle

&

wttrde sich rodjan 'sprechen' an grdsprchl, ras-dhaya schliessen, welches

auch in sskr. rat-aya 'sprechen' nach den in dieser Abhandlung gegebenen

Ausfiihrung wird

Wir haben endlich noch einige Worte iiber das au in yaut und

yaudi zu bemerken. Ihm steht o in yot (in yot-aJca] gegenuber und die-

ser Diphthong entspricht dem o in yos, der sskr, Grundlage des Verbum

79) Vgl. Leo Meyer, Vgl. Graramat. II, 331, wo aber Icr^^r selbst anders ge-

fasst ist.



JUBEO UND SEINE VEKWANDTE. 43

i/aui^ 7/aud, so dass man nur ihn statt des an erwartet hiitte, Standc au

in diesen beiden Verben allein eineni o gegeniiber, so wiirde man vielleicht

versucht sein, es aus der Grundlage von ^os, namlich ^avas zu erklaren,

indem man annahme, dass nach Contraction von va zu u, in ya-us, wie im

Log. Sing, der Themen msc. und fern. gen. auf u (z. B. vishwaii fur or-

ganisch und vedisch vishuavi, nach Einbusse des locativischen t, wie in

den Veden so oft, und Vokalisirung des v zu w), neben o (vgL auch den

ved. Locat. sdno von sdnu Rigv. VII. 43, 3. X. 61, 18) auch au ent-

standen sei (vgl. auch im gewohnlichen Sanskrit z. B. praudha aus pra-

ildha^^). Allein dasselbe Verhaltniss zwischen o und au zeigt sich noch

in drei andern Verben, namlich den beiden ervvahnten rod, lot, /od, laud

*wahnsinnig sein', rod, rawd, raut 'geringschatzen' und hud, Aod , hand

'gehen', wobei wir auch Arwd, hriid, hraud 'gehen' anfiihren, wo au zm u,
X

it in einem Verhaltniss steht, welches die Moglichkeit einer zwischenlie-

genden Form mit o andeutet. In diesen Verben lasst sich aber die Ent-

stehung von o, au ^us ava nicht nachweisen. Es wird dadurch wahr-

scheinlich, dass nach einer andern Erklarung zu suchen sei- Mir scheint,

dass sie sich durch eine genauere Betrachtung der sogenannten Vriddhi von

I, I, e zu ai und w, 4, o zu au ergeben werde, welche jedoch die Aufgabe

einer besonderen Abhandlung zu bilden verdient, Uns kann es hier ge-

nugen durch die Analogic jener drei Falle die Berechtigung von au ge-

^chiitzt zu haben. Denn sie fallen um so mehr ins Gewicht durch den

Umstand, dass es ausser den eben angefuhrten Verben mit wurzelhaftem

au nur noch zwei andre giebt , namlich das ebenfalls schon erwahnte

caut, ^aud *stolz sein' und trauk mit den prakritartigen Nebenforraen tauk

und dhauk {dh aspirirt durch Einfluss des r und zugleich mit tonendera

Consonanten statt des stummen, wie in andern schon angefuhrten Beispie-

len) 'sich naheren'.

. 8.

Wenden wir uns zu jetzt zu jubeo zuriick ! Es ist nur noch wenig

80) VoUst. Gr. d. Sskr. Spr. §
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zu bemerken. Da aber durch die Momente, deren Discussion uns noth-

wendig oder dienlich schien, jubeo selbst mehrfach in den Hintergrund

getreten ist, erlauben wir uns das in Bezug darauf ausgefiihrte zugleich

zusammenzufassen und, wo nothig, zu erganzen.

Jubeo steht demnach fiir urspriinglicheres jousheo , zusammengesetzt

aus jous und einer Ableitung auf aya von dem grundsprachliclien Ver-

bum dhd, mit Uebergang des dh in &. In der Grundsprache wurde die

Zusammensetzung yavas-dhaya gelautet haben; dieses ist wiedergespiegelt

im altbactrischen yaozhdaya, welcbem lateiniscbes Jot/^J^ {iXr jousbeje ge-

nau entspricht. Diese Basis auf grundsprachliches aya ist im Latein, wie

in vielen andern Fallen, auf das Prasens und die damit zusammenhan-

genden Formen beschrankt. Im Perfectum u. s. w. liegt die Zusammen-

setzung mit dem primaren Verbum dhd zu Grunde, welcbe sich ira alt-

bactrischen yaozhdd erhalten hat ; allein im Latein ist, wie in den indo-

germanischen Sprachen vielfach und in diesem Fall auch speciell im

Sanskrit, das auslautende d eingebiisst, so dass die Basis jous-h entstand,

entsprechend dem sanskritischen i/aud yaut und *yot , dort wie hier fiir

urspriinglicheres yavas-dh.

Die eigentliche Bedeutung des lateinischen jousbe ist 'rechtsetzen'

Recht hinstellen'. so wohl Verbindung mit le^

dann 'verfugen ; bei Personen 'zu Eecht bestellen, wahlen' z. B. regem,

tribunos; dann 'in Bezug auf Jemand als Recht hinstellen', daraus ei-

nerseits 'berechtigen' z. B. jussus possidere 'berechtigt in Besitz zu neh-

men' oder 'in Besitz zu haben' 8iJ, was noch bei den Juristen unentschie-

den, und andrerseits 'verpfiichten, befehlen u. s. w.'

Das stumme s ward spater vor dem tonenden Laute (s. S. 22), hier
J

h, eingebfisst, also Joubeo; dafvir dann Jubeo (S. 3). Doch wie sin eisdem fur

idem, msc, noch zwischen 144— 105 vor Chr. erscheint 82)^ so fand auch

die Einbusse in jousb erst zu einer Zeit Statt, wo Perfect, Particip u. s. w.

schon gebildet waren. Jenes war, nach Analogic von sorp-si zu sorbeo.

81) Brissonius, de verbor. signif. *8. v. jubeo.

82) Corssen, Ausspr. P, 717.
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aus joush durch si gebildet und lautete also ursprunglich viQWeichtjoush-si

,

dann durch theilweise Assimilirung des toneiiden h an das stumme s,

jousp-si; das Particip knfipfte, nach Analogie yon labor lapsus, das Affix

to mit Uebergang des f in s an , so dass auch hier jousp-sus entstand.

Sowohl in jouspsi als jompsus fiel das p zwischen den beiden s dann ans,

Eine vollstandige Analogie fiir diesen Ausfall vermag ich zwar nicht an-
E

zufuhren; doch ist er so natiirlich, dass er als unzweifelhaft betrachtet

werden darf, wie er denn auch die Beistimmung von Corssen gefunden

hat 83\

83) Ausspr. IP. 1027

I
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