
1st in der indogermanischen Grundsprache ein nomi

nales Suffix ta, oder statt dessen ja, anzusetzen?

von

Th. Benfey.

Vorgelegt in der Kon, Ges. d- Wiss. am 10. Juni 1871.

1.

ie in der Ueberschrift aufgestellte Frage ist eine keinesweges leicht

zu entscheidende und der Verfasser wagt nicht entschieden zu behaupten,

dass er sie in der nachfolgenden Abhandlung auf eine endgiiltige Weise

gelost habe. Doch mag diese dazu beitragen, eine sichere Losung zu for-

dern.

Unter den friihest fixirten Phasen der indogermanischen Sprachen

zeigen Griechiscb und Lateinisch Reflexe, welche, wenn wir nicht in an-

deren anderes trafen, nur zu der Annahme eines grundsprachlichen ia

leiten wurden, namlich lo^ io. Dagegen erscheint im Sanskrit — wenig-

stens dem gevvohnlichen — und im Altbactrischen i/a und so werden

auch in den spater fixirten Sprachen, Germanisch, Litauisch, Slavisch,

die hieher gehorigen Suffixe von Boppi), Schleicher^) u. a. auf ursprung-

liches ya zuruckgefuhrt. Die Majoritat wiirde also fur Annahme von

sprechen. Allein die Majoritat hat in derartigen Fragen schon liber-

haupt k Werth und bier urn so weniger, da der

Vokal i und der Dauerlaut 1/ in alien Sprachen in einem so lebendigen

Wechsel stehen, dass man im Allgemeinen eben so gut annehmen kann,

1) Bopp, Vergleichende Grammatik III^ §. 888 ff.

2) Schleiclier, Compendium der Vergleiclienden G §

M



92 TH. BENFEY,

dass in diesem Suffix i urspriinglich und spater zu y geworden sei , als

umgekehrt, dass y die nrspriingliche Aussprache sei, die sich spater zu

t ^inigewandelt habe. Ja das Gewicht, w^elclies man ih^ viel^eicht den-
r fV ' *-^.' f . > rl ;^

' -^ f

noch znschreiben mochte, wird nicht wenig dadurch verringert, dass:

1. Der Vokal i vor einem lautverschiedenen Vokal leicht in die
r

ihm entsprechende Liqnida y libergehen konnte und dies speciell im ge*

Wolinlichen Sanskrit sowolil im ^infachen Wort, als in der Zusammense-

tzung und in der Verbindung der Worter zum Satze der Fall ist; vgl.

z. B, matyd. aus mati mit dem Affix des Instr. sing. «, ahhydgmna zu-

sammengesetzt aiis ahhi und dgama, asty atra im Satz fCir die beiden

Worter asti
|

atra. DieseVbe Liquidirung zeigt sich auch, wenn gleich

nicht so regelmassig, und selten in der Wortverbindung , im Altbactri-

schen, z. B. tishyd aus ushi mit a des Instr. sing., aipyayana zusammen-

gesetzt aus aij)i und ayana, uity aoJanS fur die beiden Worter uiti aojand.

Auch durfen wir an die in den dichterischen Producten so vieler Vol-

ker sporadisch erscheinende Synizese von i mit folgendem Vokal , d. h.

Verwandlung von i in den Consonanten ^ erinnern, z. B. lateinisch dv-

jum fur avium (Ennius), conslljum fiir consilium (Horat ] u. a. 3). Es liesse

sich also annehmen, dass, wie im Griechischen und Latein , so auch im
Sanskrit und Altbactrischen dieses Suffix ursprunglich statt y den Vokal

* hatte und ihn erst unter Einfluss des in beiden unverkennbaren , im
At

Sanskrit bis zu der grossten Ausschliesslichkeit gelangten , Strebens je-

den Hiatus so sehr als irgend moglich zu vermeiden, in y verwandelt

habe. Es ware diess freilich verhaltnissmassig fruh geschehen, vielleicht

viel fruher, als in den nordlichen Sprachen Europas, deren alteste Uf-
kunden einer Zeit angehoren, die mehr als ein Jahrtausend, theilweis zwei

Jahrtausende junger ist. Diese chronologische Verschiedenheit hatte

aber nichts zu sehr auffallendes, da sie auch in andern Momenten des

asiatischen und europaischen Zvveiges des indogermanischen Sprachstamms
hervortritt: sind doch jene schon manche Jahrhunderte vor unsererZeit-

rechnung bis zu der Entvvicklungsstufe gelangt, welche die romanischen

3) Corssen, Aussprache u. s. w. der latein. Spr. IP, 754.'
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Sprachen erst urn und nach S^chluss des ersten Jahrtausends derselben
kraftig zu entfalten begannen. ,

2. Ferner tritt eine Verringerung des Gewichts, welches man viel-

leicht dei'Majoritat einzuraumen gesonnen sein konnte, dadurch ein: dass
es gerade zwei der am fruhesten fixirten Phasen unseres Sprachstamms
sind, Griechisch und Lateinisch , welche ia wiederspiegeln. Der Werth
des ersteren fur die Entsc'

mindert scheinen, dass es

Frage konnte zwar dadurch

ipt eingebusst hat: man kon
behaupten, dass es erst durch diesen Verlust genothigt worden sei, das y
in dem angenomra ehen zu lassen. Al-
lein im Latein

, welches in so sehr vielen Sprachgestaltungen mit dem
Griechischen Hand in Hand geht, ist das grundsprachliche y (j) erhalten

und dennoch dieses Suffix mit dem Vokal wiedergespiegelt.

Was aber das Griechische durch jenen Einwand an Gewicht ein-

issen mochte, wird iiber und fiber dadurch aufgewogen, dass die alte-
b

sten Denkmaler des Sanskrit, der am frUhesten in geistigen Schopfungen
fixirten indogermanischen Sprache, — namlich die altesten vedischen

Hymnen — es zu hoher Wahrscheinlichkeit
, ja fast vollstandiger Ge-

wissheit erheben, dass zu der Zeit, wo sie gedichtet wurden, dieses Affix

noch stets, oder fast stets mit Vokal gesprochen wurde'*]; — d. h. dass

daraals die vokalische Aussprache wesentlich durchweg herrschte , die

Umwandlung synizesenartig ein-

trat, und erst viel spater, in Folge der sich wohl schon damals anbah-

nenden und allmalig immer machtiger entfalteten Scheu vor dem Hiatus,

die allgemein herrschende wurde.

Schon in der Einleitung zu meiner Ausgabe des Sdmaveda 5) ist be-

merkt worden, dass das Suffix i/a vorwaltend statt der Liquida mit Vo-

kal i zu sprechen sei; eigentlich hatte ich nur sagen sollen : zweisilbig

zu sprechen sei. Denn die indischen Grammatiker, denen es nicht ent-

gangen war, dass in vielen Fallen, wo v vor einem Vokal erscheint, das

4) Vgl. Einleitung zu meiner Ausgabe des Samaveda 1848. p. LIII.

5) p. LIV.

-¥^



94 TH. BENFEY,

Metrum eine zweisylbige Aussprache dieses Lautcomplexes gebietet,

schreiben bekanntlich vor, dass es dann iy zu sprechen sei und fiir die

Eichtigkeit dieser Aussprache kann man geltend machen, 1. dass wo ein

i vor einem siiffixalen Vokal im Sanskrit vokalisch erhalten wird, zwi-
I

schen ihm und dem folgenden Vokal ein y erscheint, z. B. pH mit dem

Affix des Accusativ sing, wird griyam; ferner dass der Samaveda I. 3. 2.

5. 1 tugriijdviidham schreibt, wo der Rigveda in demselben Verse (VIII.

88, 7) tugrydvxidham hat, aber yd ebenfalls zweisylbig zu lesen ist; um-

gekehrt hat der Rigveda (IX. 107, 16) samudriyah , wahrend der Sama-

veda m demselben Verse (II. 2. 2. 9. 3) samudryah. liest, aber ya eben-

falls zweisilbig zu sprechen ist; 2. dass im Pali, dieser zunachst nach

der vedischen literarisch entwickelten Volkssprache, statt des sskr. y mit

folgendem Vokal iiberaus haufig iy erscheint, z. B. suriya^ statt des in

den Veden uberaus haufig, in der grossten Majoritat der Falle, dreisil-

big zu sprechen surya, ferner ariya ^) statt sskr. arya, oder drya, welches
1

letztere im Rigveda ebenfalls vorwaltend dreisilbig gebraucht ist, s. S.

99 und auch arya S. 98; 3. dass auch die Asokainschriften in gleicher

TV else z. B. fur sanskritisch apatya in Dhauli apatiya zeigen (dagegen

in Girnar, Kapur di Giri apaca, welches auf der Ausprache mit y statt i

beruht, die noch treuer im Pali apacca hervortritt) , fur sskr. divya in

Dhauli diviija (wahrend Girnar die Sanskritform hat, das Pali dMa, wel-

ches auf dieser beruht — hh durch Assimilation und Uebergang von v

in & — und Kapur di Giri diva, welches wohl fur divva steht, v^I. oben
gegenubeV von Pali apacca)'^); 4. endlich sprechen dafur die im

Rigveda mit auslautendem iya geschriebenen Nomina, wie ayriyd, abhriya,

avidriyd, indriyd, usriya, xigmiya auch xigmiyd, xitviya (einmal, aber erst

in dem lOten, grosstentheils entschieden spaten Maw</ala, xitvya geschrie-

ben, aber ebenfalls dreisilbig zu lesen) , kxishmyd, pajriyd, yajmya, rudriya,

sakasriya, hotria, von denen es nach den angefuhrten Analogien, insbe-

sondre tuyrya neben tuyriya, samudryah neben samudriyah, xitvya neben

6) Fr. Masson, Pali Grammar §. 77 S. 31.

7) 8. Mnir, Origin. Sskr. Texts II, 116. 117
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Jitviya, mitrya und mitrya neben mitriya % so wie dem altbactrischen ya„a,
dem Reflex von sskr. yajmya, nicht zu bezweifeln ist, dass iya in ihnen
fur Sanskrit, ya steht nnd sie nur wohl desshalb fast ausnahmslos mit
iya geschrieben sind

, weil in ihnen die Zweisilbigkeit des Affixes als
eine wesentlich ausnahmslose anerkannt war.

Mir zwar machen diese und andre Grunde — z. B. auch die Ge-
stalt, welche im Pdli die nominalen Themen auf ^ vor vokalisch anlautcn-
den Casusendungen haben, z. B. ratH = sskr. rdtri im Instrume
rattiyd = sanskr. rdtryd, im Locat. rattiyam oder rattlyd = sskr.

verglichen mit den analogen Fallen, wo in den Veden fur geschricbenes

y der grammatiscben Kegel gemass iy zu lesen ware, z. B. fur 4tyd' Rigv.
I. 135, 5 mya (oder litid') in dem Versglied S no gantam ihdtiyd

v—v~
,
fur hhumydm I. 39. 4 hhi'miydm (oder bhumidm] in nd hhd

sing.

rigddasah {v—v—/v-v-) — fast unzweifelhaft, dass, wenn nicht schon
fruher, doch zu der Zeit der vedischen Diaskeuase in derartigen, auf vo-
kalischer Aussprache geschriebener Liquidae {y und v) beruhenden, zwei-
sylbigen Lautcomplexen iya u. s. w. ohne Hiatus gesprochen wurde.
Allein eben so sicher kann man nachweisen, dass in den Veden keine
absonderliche Scheu vor Hiatus herrschte, wie denn durch Falle wie
a^riyan (Rigv. VIII. 2, 39] aus a-gri und Affix an

, gigriydna

aus cigri und Affix ana und andre der Art, wo i, i, nach der bekannten
Sanskritregel

, vor Vokalen in iy iibergehn, entschieden erwiesen wird,

dass das y nicht ursprunglich ist und sich nur in Folge der im Sanskrit

sich immer machtiger entfaltenden Scheu vor dem Hiatus aus dem verwand-
ten Vokal entwickelt hat; eiiien vollstandig entscheidenden Grund dafOr

dass im Altindischen fruher in derartigen Fallen mit Hiatus gesprochen

8) Auch tnitrya sowohl als mitrya sind mitriya oder mitria zu lesen. mitrya

erscheint Rv. V. 85, 7, wo zu lesen: arjamiaff* Varu«a mitria»i va —vv—Ivvv—

/

mitrya findet sich II. 6, 7 duto janyeva mitriah /p— t?

Beilaufig bemerke ich, dass wahrend von yayi (fiir Rigv. ist nur diese Form

wirdnicht auch yayi anzusetzen) der Accus. sing, yayyam II, 37, 5 geschrieben

yayiam, oder yayiyam zu lesen ist, der Nom. pi. X. 78, 7 yayiyas geschrieben und
ZU lesen ist

-#^
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ward, werden wir weiterhin (§. 6 nr. 5] vorbringen. Dadurcli entsteht die

Frage ob in einem zu constituirenden Vedentext , in welchem dieser so

dargestellt wird, wie er auszusprechen ist, in derartigen Fallen ia u, s. w.

mit Hiatus, oder i^a u. s. w. ohne Hiatus zu schreiben sei.

So wichtig aber diese Frage fur die Constituirung des Vedentextes

und die Sprache der Veden liberhaupt ist, so unerheblich ist sie fiir

unsre Aufgabe. Fiir diese ist nur der Eintritt der Zweisilbigkeit dieses

Suffixes uberbaupt von Bedeutung und da es, insbesondre durch den

weiterhin mitzutheilenden Grund, keinem Zweifel zu unterwerfen, dass

im Altindischen einst in analogen Fallen der Hiatus nicht gescheut ward,

verstatten wir uns in den anzufuhrenden Beispielen ia u. s. w. ohne zwi-

schenstehendes y zu schreiben.

Geben wir nun zunachst mehrere Beispiele dieser Zweisilbigkeit,

um zu untersuchen, ob sie eine Hulfe fur die Losung unsrer Aufgabe

darbietet.

2.

Um den Eintritt der Zweisilbigkeit dieses Suffixes vollstandig zu

veranschaulichen , bediirfte es einer Auffiihrung aller darauf auslauten-

d'er Worter mit Nachweis der Falle, wo es zweisilbig und wo es einsil-

big zu sprechen ist. Dieser Aufgabe wird sich hochst wahrscheinlich

jeder zukiinftige Bearbeiter eines besonderen Vedenlexikons oder Index

unterziehen. Fiir unsre Frage ist sie, -vvie sich weiterhin (§. 4) ergeben

^

wird, nicht nothwendig. Fiir sie genugt es, um den Umfang der Zwei-

silbigkeit einigermassen zu veranschaulichen, den Gebrauch derselben in

einera etwas grosseren Abschnitt des Rigveda zu verfolgen. Ich be-

schranke mich auf die Auffuhrung der Worter, "in welchen im Isten und

2ten Uandala, d. h. etwa dem 4ten Theile, des Eigveda dieses Suffix

zweisilbig erscheint; selten habe ich auch ein und das andre einem an-

dern entlehnt. Ich habe von jedem Worte, mit seltenen Ausnahmen,

nur ein Beispiel angefuhrt. Den Nachweis und die Anzahl der Stellen,

in denen die Zweisilbigkeit vorkommt, hatte ich hinzuftigen konnen, aber

es wiirde fur die von uns behandelte Frage von keinem Belang sein, da-

«i»^

•/!'•-
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her ich mich dieser Muhe iiberheben zu durfen geglaubt Iiabe. Dagegen
habe ich dem Verstheile, welchen Ich als Beisplel afifllhre, stets das Metrum
beigefiigt, da die Entscheidung iiber die Leseweise fast allein auf die-

sem beruht. Das Verzeichniss ist naturlich alphabetlsch geordnet; bei

den Wortern, welche im Rigveda, so viel mir bekannt, nur einmal

kommen, ist an, -2^/. . hinzugesetzt.

dms^& zu lesen dmsia {an. Xay,)

Rv. I. 191, 7 ye awzsia y^ awgia/i v—/—-v^
Agdstya z. 1. Agdstia

I. 117, 11 Agastie brahmawa vavridhand' i

dghnya und dghnyd z. 1. dghnia und dghnid

I. 37, 5 pra ^amsa goshu aghniam v /v— v

V—f—v

I. 164, 40 addhi tn'wam aghnie vi^vadanim (vgl. 2^)

V

Ebenso aghnyd und aghngd' z. 1. aghnid und aghni

I. 30, 19 nf aarhniasya milrdhani v—v—/v— v

J- .

VII. 68, 8 ya V 9} aghnia ra apinvatam apo na v-

dngya z^ L (mgia s. dvasya tind vgl.

Atharvav. VI. 127, 3 y6 awgio y6 kdmiaA v

atasd'yya z. 1. atasayia

Rv. L 63,6 utir vajeshu atasayid bhnt '-— —/vvv^/x

dtya z. 1. dtia

II. 34, 3 ukshante a^va^ atiaQivajishu /—vv V

ddya z. 1. ddia [an. Aty.)

II. 13, 9 9ata»i va yasya da^a sdkam a'dia^ v ~/vvv -/v—v

adyHtya z. 1. ady4tia [an. ^8ySj

I. 112, 24 adyiitie dvase ni hvaye vam. v—Jvv— ~/v

- adhishavanyh z. 1. adhisha^aTiia [an. Asy.)

I. 28, 2 adhishavawid kritd' vvvv/v—v

apikakshya z. 1. apikakshia

I. 117, 22 tvash^ram yad dasrav^J apikakshiawi vam

vv

9) Die Auflosung von au zu av ist sicher nicht vedisch; entweder ist yau^

Histor.'-DhiloL Classe. XVL N
A-

0*
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apicyh z. 1. apicia

VIII. 47, 13 yad ^vir yad apiciam v v/v—v— (vgl. II. 35, 11)

aptyd z. 1. aptid [an, -^e/.)

I. 124, 5 pii'rve ardhe rajaso aptiasya —• /vv—-^/v

dpya z. 1. dpia

VI. 49, 6 purish^m jinvatam apiani v—-—v/^vvv/v—— (vgl. I

145, 5)

amd'tya z. 1. amd'tia {an. ^sy.)

VII. 15, 3 sa no vedo am^tiam v /v—v

ay^sya z. 1. ayd'sia

I. 63, 7. ayasiaA stavamanebhir arkaiA v—v-^/vvv-^/v~

drdhya z. 1. drdhia

1. 156, 1 adha te vishwo vidiish^ cid ardhiaA v /—vv—/v—v

aryd z. 1. aria

I. 123, 1 krishwa d lid asthM aria vihayaA v—/—vv

Ich darf nicht unerwahnt lassen, dass dieses svaritirte aryh nur einmal

yorkommt; sehr oft dagegen oxytonirtes aryd. Das Petersb. Wtbch halt

jenes mit diesem, und ich glaube mit E-echt, fiir identisch. In letzte-

rem ist aber, so viel mir bekannt, ya stets einsilbig zu lesen, so dass

man fast glauben darf, dass der svarita in aryh die Zweisylbigkeit an-

deutet (vgl. §. 6, 5) und vielleicht erst von den Diaskeuasten an die Stelle

-.:
des udatta gesetzt ist, vgL auch namasya, ydvisthihya^ vapushya.

aryamya z. 1. aryamia («Vi. ^€/0 s. S. 95, n. 8

dgvya z. 1. d^via

I, 32, 12 a9vio varo abhavas tad Indra — t; /~vv—

asuryh zu lesen asuria
m

I. 167, 5 joshad yad im asuria sacadhyai v —/vvv-^fi

ddityd z. 1. dditid

I. 24, 15 atha vayam Aditia vrate tava v—vv/vvv--/v—v-"/

Tf

dasrau zu lesen, oder eher yd^ dasrd. Doeh erlaube ich mir in diesem Verzeichniss

keine Aenderungen ausser den anf das besprochene Suffix beziiglicben und etwai-

gen des Metrums wegen notbwendigen.

'iWr
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aTigushya z. 1. dngushia [an. ?.£y.)

I. 62, 2 awgushia7/^ ^avasan^'ya sama v—/vv -/v

Aprichya z. L dpxichia

I. 60, 2 aprichio vicpatir vikshii vedh^'A v—/—i;

dptyd z. 1. ajt?ft'd

L 105, 9 Tritas tad veda aptiaA i; /v— if-''

d'pya z. I. apia

L 36, 12 ^ne deveshu apiam fv—v

drya z. 1. dWia

I. 51, 8 vi jdnihi ^'rian y^ ca dasyavaA v—vv/—v— —fv—v
r

avishtya z, 1. dvishiia

L 95, 5 avishrio vardhate c^'rur asu —

—

v—/—v
dsya z. L dsia

I. 38, 14 mimihi ^lokam dsie v fv—v

ahurya z. I. dharia

I. 69, 4 (2) j^ne na ceva ahiiriaA san v-^v——fy-^v—
i'dya z. 1. fdia {fUa)

L 1, 2 idio nii'tanair uta —v /v—i;

ilenya z. 1. tienia

I. 79, 5 Agnir i/6nio gira' /v—v

uJcthyh z. 1. ukthia

I. 17, 5 kratur bhavati ukthiaA v—vv/v—v
\M

udanyh z. 1. udania [an. X8y.]

II. 7, 3 dha'r^ udaniaiva -vv/v-—v

ii'rmyd z. 1. il'rmid

II. 4, 3 sa didayad ucdti'r urmid a v—w/vv -/v

Ushmanya z. 1. 4shmania [an. Xsy.)

I. 162, 13 lishmawia apidhana caruwam --vv-~/vv '-/v

okyh z. 1. okia

I. 92, 13 maryaiva sva okie -^vv—/v—v

omya in omy&'vant z. 1. omid

I. 112, 7 taptaw gharmara omia vantam dtray

—V Jv—V

N2
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aucathyd z. 1. aucathid

I. 158, 4 lipastutir Aucathiam urushyet v—vv/—vw/v

kakshya und kaksh^tt z. 1. kakshia, kakshid

I. 173, 6 araw rodasi kakshid na asmai v v/ v

kanyS z. 1. kanid

I. 161, 5 anyair enan kania na'mabhiA sparat

- /vv —fv—V

Beilaufig bemerke ich, dass kanyd" im Rigveda an alien mir bekannt
Stellen dreisilbig zu lesen ist, so speciell I. 123, 10 kanieva nicht et^

kanyaiva, und IV, 58, 9 ist statt kanyaiva {fur kanyd

mit, wenn gleich unregelmassiger, doch in den Veden haufiger, Contrac
tion kanieva, oder kanid-va zu lesen; vgl. X. 10, 13 anyd' kila ti i'ra.

vv

kaksMeva yuktdm u. a. Auch im Atharvav. ist an zwei Stellen kanid zu

lesen, an vieren dagegen (II. 30, 4; XII. 1, 25; XIV. 2, 22; XX. 128,

9) kanyd\

kdrnya zu lesen kdrnia s. dnyya [an. Xty,)

karmanya z. 1. karmania
-:

I. 91, 20 somo virawz karmawiaw dadati /
ka'mya z. 1. ktYmia

I. 6, 2 yuwjanti asya kamia v—v^v—v

Jcdvyd z. 1. kdvid

I. 83, 5 d' ga ^jadU9ana kS-viaA sa9a v/vv-—'-/v-

kd'vya z. 1. kd'via

I. 72, 1 ni kavid vedhfeA cdcvatas kar v—v—/vv '/v-

Mrtenya z. 1. kirtenid

I. 103, 4 kirtenia/w Maghayat na ma bibhrat v~-/vv '~/v

kiitvya z. 1. kiitvia

I. 54, 6 tud/w rdtham etafawi kntvie dhdne v—vv/ v /v—t^-

komyd z. 1. komid {an. Asy.)

I. 171, 3 lirdhva naA santu komia vdnani —/v—v—/v-
kshdmya z. L kshdmia

r

II- 14, lly^Aparthivasyakshdmiasyaraja 1;—/— vv

V
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gdvya z. 1. gdvia

I. 131, 3 vrajdsya sata gdviasya niAsrijaA v—v—/^vv—/v v
W

Ausserdem, so weit mir bekannt, nur noch V. 52, 17 und wahrscheinlich

I. 162, 22. namlich:

sugdviam nau 1°) vaji' sud9viam vvv-^/vv -/v—

v

^

auch das zweite Viertheil dieses Verses ist Jagati; die beiden andren

sind Trishmbh. An alien ubrigen mir bekannten Stellen ist

gdvya zu lesen (vgl. I. 72, 8; 126, 3; III. 32, 16; IV. 58, 10; V. 34.

8; 61, 5; VI. 44. 12; VII. 67, 9; VIII. 34, 14; 62. 15; IX. 8. G:

62, 23; 108, 6), Die oxytonirte Form gavyd ist an alien vier Stellen,

die im Petersb. Wtbch. angefiihrt sind, zweisilbig zu lesen.

guhga zu lesen giihia

I. 72, 6 triA saptd ydd giihiani tue it v—/vv—v/v

d-gohya z. 1. dgoMa

i. 110, 3 dgohiam ydc chrav^yanta aitana v—ie—/— vv—/v— v

prati'CdTcshga z. 1. praticdkshia [an ^f/.)

I. 113, 11 asraabhirii niipraticdkshiabhut -v—/—vv

sauk-careuga z. 1. samcarenia [ccir. ^^y*)

L 170, 1 anydsya cittdm abhi sawcarewiam

V—/vvv-^/v—V—
carkxitga z. L carkiitia

L 64, 14 carkntiaw MarutaA pritsii dushfdram

—vv—/vv -/v—V

jdnga z. L jdnia

II. 37, 6 joshi brdhma jdnia/w joshi sushfutim

— v/vv -/v—V

jenya z. L jenia
r

I. 71, 4 grihegrihe fieto jenio bhiit v— v

Auch jengdvasu ist jenidvasu zu lesen

VII. 74, 3 dugdhdwz pdyo vrishawa jeniavasA

V—/vv '-/v V

10) Ueber nail s. Kuhn in 'Beitrage zur vgl. Sprachforsch.* IV, 192.
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und vijenyh eben so vijenia

I. 119, 4 yasishMw vdrtir vrishawd vijeniam

vv—/v—V

joshya z, 1. joshia [an, Xsy^

T. 173, 8 vicva te dnu joshi^ bhuud gaii^ v/v—v

Ob hhuud fur hhud zu lesen, ist fraglich. Vielleicht ist hhuvad zu emen

diren; vgL jedoch Kuhn in 'Beitrage' IV, 185.

Eben so ist d-joshya z. L djoshia

L 38, 5 jarit^' bhud djoshiaA vv /v—v

tiroahnya z. 1. tiroahnia

I. 45, 10 tdm p^ta tiroahniam vv/v— v

Hgrya z. 1, tiigria

I. 33, 15 d'va^ 9dma»» vnshabhdw? tiigriasu 1; —/lit; -/v

auch tugrydvxidh z. 1. tugridvxidh

VIII. 1, 15 mdndantu tugriavridhaA 17-/1;

—

v

taugryd z. 1. taugrid
w

I. 117, 15 djohavid A^vina Taugrio vS,m u

—

v—/—v

u

dakshdyya z. 1. dakshdyia

1. 91, 3 dakshayio Aryamevasi Soma v

d-ddbhi/a z. 1. dddhhia

1, 22, 18 Vishnur gop^' adabhiaA
r

ddrbhyd z. 1. ddrhhid [an. Xsy.)

V. 61, 17 darbhiaya pdr^ vaha —v—v/v—v

V

V

didishayya z. 1. didishdyia
E

I. 73, 2 atmeva cevo didhishayio bhiit — v—/—vv

divyd z. L divid

I. 34, 6 trir no A9vind diviani bheshaja v/—vv—/v—v

durya z. 1, duria

I. 51, 14 pajrdshu stomo diirio n5 yupaA v^/—vv
dutya z. 1. dutJa

I. 12, 11 ydd Agne y^'si dutiam v— /v—v—
vigvd-devya z. 1. vigvddevia

I. 110, 1 aydw« samudrd ihd vi9vd,deviaA v—t'

—

/vvv-^/v
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so ist auch vicvddevi/avant z. 1. vicvddevidvant

X. 170, 4 vi9vdkarmawa vi^vddeviavata —v—v/ v—/v—v
daivya z. 1. da/via

I. 31,17 ^cha yahi STvaha daiviaw jdnam —v—v/—vv—/v—v

dronya z. 1. dronia {an. Asy.)

V. 50, 4 dudravad drowiaA paciiA —v /v—v
dhdm/a z. 1. dhdnia

III. 1, 16 ^gne vifv^ni dhduist dddh^naA ./tJvv—/y

so auch pra-dhanya z. 1. pradhania [an. Xsy.)

X. 99, 4 ^' juhoti pradhaniasu sdsriA — v~v/vvv-^/v

Ebenso gata-dhanyh z. 1. ^atadhania [an. isy.)

IV. 18, 3 ^atadhaniawi camiioA sutdsya vvvv/—vv

dhishxya z. 1. dhishnia
h

L 3, 2 dhishnia vanatam giraA —v—v/v—v

dhirya z. I. dhiria

II. 27, 11 pakia cid Vasavo dhiria cit —v—v/vv —/v

nabhanya z. 1. nahhania

I. 149, 3 dtyaA kavir nabhanio nd drv^ v—-/vvv-^/v

namasya z. I. namasia

I. 72, 5 pdtnivanto namasiaw namasyan /vvv—/v

Beilaufig bemerke ich, dass ya in diesem Worte an alien mir be-

kannte Stellen des E-igv. zweisilbig zu lesen ist, nur an einer (X, 104, 7)

ist es einsilbig und da hat der Text statt des Svarita den Udatta, vgl.

den analogen aber umgekehrten Fall bei arya. Die Bemerkung wird

sich fiir die Geschichte der Accentuation von Bedeutung erweisen; vgl.

auch bei yavisththya.

ndrya z. 1. nana

I. 40, 3 dch^ \irhn ndriam pawktiradhasam

-/vv -fv V

nandya z. 1, ndndia

L 145, 4 abhi 9vantdw2 mricate nSndie mude

V fvv -/v—V

Das Petersburger Worterbuch betrachtet jedoch ~ von Sayawa ab
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eichend — diese und die andre Form als Casus des Substantivs ndnM
das. u. d. W.).

navyh z. 1. ndvia

I. 33, 11 ^vardhata mddhya d' navian^m v—vv/—v

na'satya z. 1. nasatia

I. 20» 2 Ukshan nasatiabhiam v/v~v
So an so ziemlich alien, und zwar sehr zahlreichen, Stellen; nur

X, 29, 5 habe ich ndsatya atigemerkt; die zweisilbige Aussprache ist bier

urn so interessanter
. da satya, welches wenigstens sehr wahrscheinlich,

das letzte Glied des Wortes bildet, so viel mir bekannt, nur mit einer Aus-
nahnie, stets einsilbiges ya hat. Von dem altbactrischen Reflex von nd-

satya kommt nur die Form des Ace. sing, vor; d

welches eben so gut dem vedischen ndsatiam, wie

satyam entsprechen kann.

haithim

dem gewohnlichen

ninya z. 1. nimd

I. 95, 4 k^ imdm to niwidm a ciketa vv

etwas haufiger erscheint jedoch ninya, namlich I. 32, 10; 164, 37. IV.

16, 3. VII. 33, 9; 61, 5. IX. 92, 4. ninia ausser an der schon ange-
fuhrten Stelle noch IV. 3, 16. VII. 56, 4. X. 5 1

Ipd'yya z. 1. nxipd'yia

II. 41, 7 varti' Rudra nripa'yiam

ishd'hya z. 1. nrishd'hia (dagegen stets nrishdhy

I. S3, 14 lie chvaitreyo nnshahiaya tasthau

V

Dagegen z. B. VI. 25, 8 indra devebhir dnu te nrishdhj

d-nedya z. 1. dnedia

I. 87, 4 asi satyd riwayavd dnediaA vv

pand'yya z. 1. pand'yia

fv—V—/v

V'

1. 160, 5 pana yiam ojo asme sdm invatam v—vv/ /v v
V

pdritakmya z. 1. pdritaJcmia

I. 31,6 ydA furasata pdritakmie dhdne 'c—/—'cv—/
pdritakmyd z. 1. pdritakmid

I. 116, 15 ajd' kheldsya pdritakmiayam

V
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jpastyh z. 1. pastia [an. Xty.)

X. 96, 11 prd pastiani asura haryatd/w goA v—vv/vvv—/v

pasted" z. 1. pastia

I. 25, 10 VdruwaA pas

Auch in dgva-pastya ist j/a

past1/a, 'Gird-pastya (VIII, 50, 4).

y

zweisilbig; eben so in tri-pasty

pasty

I. 151.2 utd, f

—

A V

pdkyh z. 1. pdkCa s. bei dhiryh

pastyd z, 1. pastia

IV. 21, 6 a duroshaA p^stidsya hota —v

die im zweiten Fusse fehlende Sylbe scheint diirch laugeres Anhalten

des d in pd ersetzt werden zu miissen; oder ware hier das vriddhirte d,

seinem Ursprung gemass, zweisilbig zu lesen? fiir letztere Annahme spre-

chen viele Analogien, vgl. Kuhn in *Beitrage' IV, 182.

fitrya z. 1. pitria

I. 71, 10 ma' no Agne sakhia' pitriawi /vv -/v

pitryd-vant z. 1. pitridvant

IX. 46, 2 yosheva pitri^vati v—/v—v—

V

I

pil'rvya z. 1. purvia

I. 26, 5 purvia hotar asya naA —vv—/v—

Eben so d-purvya z. L piirvia

I. 46, 1 esho usha dpurvia — —v—/v—v-

poshya z. !• poshia

L 113, 15 avdhanti p6shi§. variam —v /—v——/v

pau^sya z. L pau^sia

L 5, 9 ydsmin yi^ykm pau^sia /v—v

hudhnya z. L hudhnia

I. 187, 5 uta no dhir budhnio mayas kaA vv—v/ v

hhavya z. 1. hhdvia

\

V

I
vv—/V— V

1

kshiyato bhavidsy V

wegen sindhdv vgl. S. 97 n. 9.

Histor.-vhilol. Classe. XVI.
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hhojyii z. L hhojia

I. 126, 6 ya9unaw bhojl^ cata

mddya z. L madia

~/v—t;

L 153, 4 uta vdw vikshii madidsu andhaA ri^—

—

/vvv-/v

mddhya z. 1. mddhia

in L 158, 3 vi raadhie d^rnaso dha yi pajraA vvv V

aber so viel mir bekannt nu:

manushyh z. 1. manushia

Stelle, sonst mddhy

I. 39, 4 giro hota manushio na dakshaA VVV-'/V

V

mdrtya z. 1. mdrtia

I. 18, 4 somo hinoti mdrtiam v—

Ebenso ist dmartya z. 1. dmartia

IV, 1, 1 amartia?w yajata radrtieshu d' v—v—/vvv-^/v—v

mdrya z. 1. mdria

X. 77, 3 rica'daso nd. mdrid abhidyavaA v—v—-/vvv—fv—v

und X. 78, 1 kshitina^m nd mdria arepdsaA v—v—-/vvv^/v

nnd in mdria-gri

V

II. 10, 5 mdria^riA sprihayadvarwo AgniA vv —/vv -A
An andern sehr vielen Stellen sowie auch in maryakd, maryatds

(letzteres X, 27, 12 nicht 2 wie im Petersb. Wtbch.) ist ^« einsilbig.

Die ansefiihrten Stellen X und 1 wie die Inder
1

sie bezeicbnen, Trish^ubh, sondern Jagati. Ich will deshalb hier noch

hinzufiigen wie die drei ersten Viertheile in beiden Versen zu lesen sind •

'
I

X. 77, 3 pra ye divaA prithivia' na barhawa

tmdna riricre abhradn nd sii'riaAl

pajasvanto na vira^A panasyavo

ri^o u. 8. w.

X. 78, 1 Vipraaso nd mdnmabhi^ suadhio

devavio na yajanaiA sudpnasaA
|

rajaano na citraaA susa»2dn9aA

ksho u. s. w.
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V

r

mdnddryd z. 1. manddrid {an. Jtsy,)

I. 165, 15 Mdndariasya Manidsya karo/J v

mdnyd z. 1. mdnid s. das vorige.

mitrya z. 1. mitria

II. 6. 7 diito jdnyeva mitriaA /v—v-^ vgl. oben S.

95 n. 8.

miyedhya z. 1. miyedhia

I. 26, 1 Vd,sishva hi miyedhia v v/v—v

ydvishthya z. 1. ydvishihia und zwar stets; daher vielleicht die m
Vartt. 8 zu Paw. V. 4, 36 vorgeschriebene Svaritirung von ya, vgl. namasyh

I. 36, 6 tue id Agne subh^e yavish^hia v v~/—vv V
yavyd' z. 1. yavid' (oder yaviyd\ wie auch im Petersb. Wtbch

merkt). Man vgl. dazu die Falle, wo die Comparative auf yams nicht

iyams auslautend geschrieben sind, aber dennoch tarns zu lesen sind,

z. B, I, 105, 15 , wo geschrieben ist ndvyo jdyatdm litam, aber zu lesen

ndvio jayatam ritam v— -/v- v—
,

ich wiirde auch die Falle vergleichen wo rodasyos viersilbig zu lesen ist,

wenn sie nicht von Kuhn (Beitr. z. vgl. Sprfschg. IV. 193), wenn gleich

schwankend, anders gefasst wurden , als ich sie fassen mochte ; ich lese

namlich rodasios (vgl. weiterhin iiber die Casusformen der Themen auf
i, 4, die diese Vokale fast nie in v. v anflosenV

Dagegen ist in dem N Affix yd einsilbig

Die drei Stellen in denen yavyd' vorkommt erlaube ich mir hieher

zu setzen

I. 167, 4 para fubhra ayadso ya^dfa v —/vvv—/\

mahdc h—v

In VIIl. 87, 8 ist, nach Analogie des zweiten Verstheiles, welcher

auf i; V schliesst auch im ersten zu lesen u&'r nd tvd yatftd'hliis (oder

yaviyabhisj v—v —/v v.

yujya z. 1. yujia

L 22, 19 indrasya yiijia^ sakha vv/v—v

rdmhya y. 1. rdmhia

IL 18, 1 sd ish/ibhir ma,tihhi rdmhio bhut »;

—

v—-/vv -/v

02
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Tclxiya z. 1. rdnia

L 85, 10 mdde somasya r^mani cakrire v /vvv—^/v—v

rdthya z. 1. ratMa

I. 53, 9 ni cakrewa rdthia dushpadavrmak v v/vv -/v—v

Ebenso rathyh z. 1. rathia

VI. 37, 3 fndrawi sucakre rathiaso dfvaA v—/

—

vv

Beilaufig bemerke ich , dass IX, 86, 2 bei Aufrecht nicht, wie im

Petersb. Wtbch. angegeben , svaritirt, sondern paroxytonirt ist.

I. 157, 6 rdthya (dicht neben rathyh) wird im Prati^akhya und Pa-

datext als Vertreter von raY%a betrachtet; es ist ebenfalls rd'thia zu lesen:

atho ha stbo rathid rathiebhiA v—v—/vv -/v

T&jyd z. 1. rajid

VII. 6, 2 hinvanti 9aw r^jiam rodasioA v^—v
an, Uy., aber am Ende vieler Ableitungen von Wortern, die mit auslau-

dem rdj zusammengesetzt sind, z. B. sd'mrdjya von samrd'j.

rddhya z. 1. rd'dhia

1.116,11 tad vtmnara cdmsiam ra dhia»? ca v—J—v
ydd-rddhyh ebenfalls z. 1. yddradhia

II. 38, 8 yadradhiaw Varawo yonim apyam v—/vvv-^/v

• rd'myd z. 1. rd'mid

TiH. '

II. 2, 8 sa idhana ushaso ra'mid anu vv

-riipyh z. 1. vicvariipia

I. 164, 9 vicvariipiam trisbii yojaneshu —v—v/—vv

V

vdkmya z. 1. vdJcmia
(

f>

1. 167, 7 pra tam vivakmi vdkmio yd esham v—v—

^

vandya z. 1. vdndia

I. 79, 7 vf9vasu dhishu vandia v—/v—v

vapushyh z. 1. vapushia

I. 160, 2 sudhrish^ame vapushie na rodasi v-
ya stets zweisilbig, wo vapushyh svaritirt. dagegen I. 183

oxytonirt (vgl. arya).

Vayyd z. 1. Vayia

A

V—/vvv~/v V

2 einsilbig ui

I. 54, 6 tudm Turvi'tim Vayia»i catakrato v /—vv

#
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vdrenya z. 1. vdrenia
L

I

I. 9, 5 radha India varewiam —v—v/v— i;

upa-vac^a z, L upavd'cia
A/ A T \r

L 132, 2 cirshwa^irsli/iopavaciaA fv—v
m

pra-vd^c^a z. 1. pravd'cia

L 132, 4 nu itthS' te piirvathd ca pravS'ciam

V—v/v—V

vdtapya z. 1. vdtd'pia

X. 26, 2 vata'piam aydw j^naA -vt/i-— i^

vd^rkdrya z. L vdrJcdrid^ {an, ^€y,)
\^

%

I. 88, 4 imtk'm dhiyam varkarid'w ca devi'm v—v—/——v
I

vd'vT/a z. 1, varia

I. 58, 3 VI anush^g varia devd rimati v—v—/— i; /v~v

vidathya z. 1. vidathia

L 91, 20 s^daniaw vidathiam sabheyam —vv—/vvv—/v

vigyh z. 1. vzp'a

I. 126, 5 subandhavo y^ viciaiva -vt

mgvdpsni/a z. 1. vigvdpsnia

II. 13, 2 vi9vdpsniaya pra bharanta bh6janam

A'
A V

—

V—/—vv

V—/

—

vv—/v—V

'dryh z. 1. viria

I. 32 , 1 indrasya nii viriam prd vocam vvj—to

Stt-'y€rya z. 1. suvfria

I. 10, 6 tarn raye ta/w suvfrie A—

v

vxitraturya z. 1. vritraturia

II. 26, 2 bhadrd?M mdnaA krinushva vritiaturie

V—/v—V—ZV—V

vxishnya z. 1. vrishma

I. 50, 7 vri^c^' ^d-tror ava vicvani vrfshwia

/vv -/v—V

vedya z. 1. vedid'

I. 171, 1 rarawata Maruto vediabbih v—vv/vv——/v

^

/
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Hierbei^will ich, ob^leich es nicht im 1, und 2. Mand. vorkommt
auch erwahnen

vedi/a z. 1. vedia

V. 15, 1 pra yedhase kavd,ye vediaya v—v~/vv -/v

venyd z. 1. venid
m

II. 24, 10 ima satani venidsya vajlIla/^ v /v

a-vyatJiifd z. 1. avyathia {an. Asy.)

V —/v—V

II. 35, 5 asmai tisro avyathia'ya nsLiih /—vv—/v

gdmsya z. 1. gdmsia

I. 8, 10 stoma ukthdm ca ca?wsia —v /v—v

ebenso pra-cdmsya z. 1. pragdmsia

Agniwi mitrawna kshitishu pra^^/wsiam — -/

—

vv—fv—v
so wie pra-gdsya z. 1. pragdsia [an, Xiy,)

VIII. 11, 2 tudm asi pra9^sia^ vvv—/v—v
Das Metrum fordert pragdmsiah..

gdrdhya z. 1. gdrdhia {an, Xey,)

I. 119, 5 ratham vam yematur asya cdrdhiam v /—vv—/v—v

gdsya z. 1. gd'sia [an Xsy.)

I. 189, 7 abhipitve Manave 9asio bhM v

gUshyh z. 1. giisUa

I. 54, 3 area dive brihate cilshiam vacaA 'c—/vv——/t;—

v

saha-geyya z. 1. sahageyia [an. Uy.)

X. 10, 7 samane yonau sahageyiaya v -/

—

vv

gravayya z. 1. p-avd'yia

I. 27, 8 vajo asti crava'yiaA v/v

grutya z. 1. grutia

I. 36, 12 tuam vajasya 9mtiasya rajasi v /—-vv—/v-
gvitnyd z. 1. gvitnid [an. Xsy.)

~ 1.100,18 sanatkshetramsakhibhiA^vitniebhi^v /vv —/^

w

*

gevya z. 1. gevia [an, Xsy.)

I. 156, 1 bhdva mitro na cevio gli?*it^'sutiA vv /v—v—/v—v—
gravasya z. 1. gravasia

I. 100, 5 saui/ebhiA yravasiani turvan v /vvv-^/v—
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^vitrya z. I. fvi'tria [an. Asy.)

I. 33, 15 kshetrajesh^ Maghavaw chvitriaw gS'm

V /vv -/v
%

sakhyci z. 1. sakhid

I. 10, 5 rardwat sakhieshu ca —v— v/v—v-

sajdtya z. 1, sajdtia

II. 1, 5 tdva gndvo mitramahaA sajatiam ru /—vv~/v—v

santya z. 1. santia

L 15, 12 g^'rhapatyena santia —v /v—v

samanya z. L samania [an. ^sy."!)

IX. 97, 2 bhadrS.' vdstrd samania vdsanaA — /vvv-^/v

samarya z. 1. samaria

V. 33, 1 stut6 jane samariac cik^ta v—v—/vvv~/v

samdnyd z. L samdnid

I. 165, 1 samania marutaA sd?/^ mimikshuA r

—

v^vv -/v
4

sdhantya z. 1. sahantia

I, 27, 8 ndkir asya sahantia vv—«/y—

v

sahasya z. 1. sahasia

VII. 42, 6 evd Agniw sahasia/w Vdsish^haA —v jvw-^/v

sakhyd z. 1. sdkkid
*

II. 11, 19 drandhayaA sakhidsya Trit^a v—v—f—X)

Ich habe sdhhyd statt sakhyd nur aus dieser Stelle notirt, und glaube

fast, dass die Dehnung nur des Metrums wegen eintrat, welches wenn

man ya statt ia las, gestort war; vgl. sddanya.

sacya z. 1. sacia [an. ^«/.)

I. 140, 3 d' s^ciam kiipayam v^rdhana/w pitiiA

17

—

fivv-^/v—

V

sddanva z. 1. sddan/a (Pada hat sadanyh; vgl. sdkhya]

s. bei vidathyd [an. Xsy.)

sddhyd z. 1. sddhid [an. Asy.l]

1.164, 50 ydtra purve sadhia A sdnti devd'A— v -/— iJ /«

sdmanya z. 1. sdmania [an. if/.?)

IX. 96, 22 sama krinydnt samanfo vipa9c£t —i? /— vv
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samrdjya z. 1. sd'mrdjia

L 25, 10 sararajiaya sukrd,tuA -v—/v—v

s4gmya z. 1. sugmia

I. 48, 13 usha dad^tu siigmiam v—v—/v—v
w

supravya z, 1. suprdvia [an. Xsy.)

IL 13, 9 supravio abhava^ sasi ukthiaA —v /vv -/v—v
suhdstya z. 1. suhdstia

L 64, 1 apo na dhfro mdnasa suhd-stiaA v—v—/

—

vv—/v—v

surya z. L s€ria

I. 23, 17 amur y^' lipa su'rie v v/v—v—
Ebenso silryd z. L s4ria

I. 167, 5 4' surieva vidhat6 rdtham gat v^/vvv—/^

senya z. L senia

2 dsi hi vira sdniaA vvv—h—v

sairyd

L 191, 3 darbhd'sa^ sairi^' utd /v—v

somyd

I. 14, 10 vifvebhiA somid^w m^dhu /v—v

fd z. 1. stomia

I. 22, 7 Savita stomio nii naA vv /v—v—
4

S]^xiha\fayya z. 1. sfxihayayia

VI, 7, 3 vdsiini rajant sprihay^'yiani u—u—/—i;i;

svardjya z. 1. svard'jia

I. 84, 10 vd,svir dnu svar^'jiam 1;—/v—

v

svarya z. 1. svaria

I. 32, 2 tvash^asmai vajraw svariam tataksha

iJi?

^

svdgv^a z. 1. sudcvia

,
I. 40, 2 suvi'riawi Maruta d sudyviam t?

—

v~/vvv~/v—v

a-hanya z. 1. ahania

I. 168, 6 purupraish^ ahanio nd eta9aA v- /vvv-^/v—v

harmyd z. 1. harmid

I. 121, 1 prd yad ana^Z vi^a a harmidsya vv /vv -/v
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Jidrshya z. 1. hdrshia

1. 56, 5 suarmi/he yan mada Indra harshid v f—w—Jv— r-A
havya z. 1. hdvia

I. 100, 1 satinasatvd hdvio bhareshu i
\

Ebenso vihdvya z. 1. vihaviu

II. 18, 7 purutr^' hi vihavio babhd'tha v v/vvv-^/v

hotxivurya z. 1. hotviv4'ria

V—/—w

I. 31, 3 arejeta»i rodasi hotrivil'rie v /—v V

3.

Unter den hier aufgezahlten Wortern sind viele, in welchen das
Suffix nur, andre in denen es fast nur, oder in der bei weitem grossten

Majoritat der von mir bemerkten Falle, zweisilbig zu sprechen ist, andre

endlich, in denen es ungefahr eben so oft zweisilbif? als einsilbig lautet.O "*" V-XXXOli^lg

Erlauben wir uns die aufgefuhrten Worter nach diesen drei

usam

/

1. Die zweisilbige Aussprache erscheint, nach meinen Notaten, al-

lein in folgenden, theilweis sehr haufig vorkommenden Wortern ; die nur

einmal im Rigv. erscheinenden sind in dem Verzeichnisse und hier als

an, Jlsy. bezeichnet. Hierher gehoren;

dmsya [an. ^sy.), dghnya und dghnyd, dwgya, ddya [an. Xey.), adyu-

tyh, [an, Xey.), adhishavanyh [an, Xsy,), apikakshyct [an. Asy.), dpicyll, dptya

[an.Xey.), amdtya, ayd'sya, arya (vgl. aber u. d. W. S. 98), aryamya [an,

Xsy,), drdhya, dgiya (doch in einigen Fallen nicht ganz sicher), dngushya,

dpvichya, d'pya, dvishtya, dsya, dhurya {an. Zsy.), fdya, ilenya und, so vie!

ich bemerken konnte, alle auf -enya, ukthya, udanya [an. Xsy.), UrmyC^

,

Ushmanya [an. ^«/.), ohyd, omyd'vant, aucathyd , kakshyh und kakshyd^,

kanya , kdmya [an. Xsy.) , karmauyh , kd'mya, kirtenya . kxitvya , komyd,

kshdmya, d-gohya, prati-cakshya, sam-careuya , jenya so wie jenyacasu und

vi-jenya, joshya, tirmihvya, tiigrya so wIe tugrydvridh, taugryd, daksMyya

und alle auf dyya, d-ddhhya, ddrhhyd [an. ^£/.) , didishdyya, vifvd-devya

und v'icvddevydvant, drduya [an. Xty.), a-dvishenyd ^^), dhlsknya (daher Taittir.

11) S. Nachtrag.

Histor.-pMlol. Classe. XVI. P

/
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Samh. dhCshniya s. oben S. 94), dhirya, nahhanyh, mamasyb, (vgl. aber u.

d. W. S. 103) , ndndya (s. jedoch u. d. W. ebends.) , ndvyh , nxipd'yya,

rmshdhya (vgl. aber u. d. W. S. 104), a-nedya, pdritakmya, pastyh, dgva-

pastya, tri-pastyd, vdja-pastya , vird-pastya, pastyd\ pasfyavant, pdkyct,

pdstyd {an. ^sy.), pitrya, pitrydvant, poshya, pau^^sya, pra-dhanyh [an, Xsy.),

hudhnyd, hhdvyd {an, Xsy,), hhojyh, mdrtya und dmartya, Mdnddryd {an.

jey.), Mdnyd, mitrya, miyedhya, ydvishlhya (s. u. d. W. S. 107), yavya

u. d. W. ebends.), rdmhya {an, Xsy.) , rdjyd {an, Xsy,), rddhya, rd'myd,

incva-rHpyct, vdkmya {an, Uy,), vdndya, vapushya (s. aber u. d. W. S. 108),

Vayy^, vdrenya, upa-vd'cya, vdtd'pya, vdrkdryd {an, Xsy), varya, vidathyh,

vicyh, vvishnya, vedya, vedya , a-vyathyd {an,Asy.], fdmsya, pra-gdmsya, pra-

fdsya {an, X^y, s. aber u. d. W. S. 110), gata-dhanya (an. Xsy,)
,
gdrdhya

gushyh, saha-ceyya (an, X 4t

gruiya,

gmtnya {an.X^y.), cvitrya (an. Xsy.], sajdtyd, santya, samanyh, samaryh^ samdnyh
dkhyd (s. u. d. W. S. Ill), sa'cya danya {an. Xsy.

s. u. d. W. S. Ill), sddhya (s. ebds.), sdmanyh (s. u. d. W. S. Ill), sd
rdjya, suymya, suprdvya, suMstya, s4ryd' , s^nya, sairyd, somyd, stomyd
sprihayd'yya

, svard'jya, svaryd, svdgvya, a-hanyh, hdrshya.

2. Zu der zweiten Categorie, diejenigen Worter unsres Verzeich
Hisses umfassend, in denen die zweisilbige Aussprache des Suffixes di.

vbrwaltende, nicht selten in uberaus vielen Fallen auftretende is

z. B. in pd'rvya, sU'rya, wabrend die einsilbige verhaltnissmassig
oft sehr selten

. erscheint
, gehoren folgende V,

wie

silbi

Aydstya, dptyd, d'rya, guhya, Jdnya, dwyd, ddtyd, daivya, ndrya, Nd'-

,
pil'rvya, bhdvya

,
mddya und manushyh uberaus oft zweisilbig und

ehr selten einsilbig, letzteres am Schluss einer Trishmbh, ahnlich
a misUhya gegenuber von nxisMhya (in jenem ein-, in diesem zwei-

), yujya, rdnya, pra-vd'cya, vigvdpsnya, tf(rya und suvfrya, sakhyd,
sahasyh, siirya, harmyd, hdvya.

3. Zu der dritten Categorie, zu welcber wir die Worter unsres
Verzeichnisses zahlen. in deneu das Suffix ungefahr eben so oft zweisilbig
als emsilbig erscheint, gehoren

: dtya. dpya, asuryh, ddityd. kdvyd, kdvya,
carkTiiya, durya, einmal beide Leseweisen in demselben Verstheile VII 1 11

^
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prajavatishu dury •V —/vvv-^A

was librigrens in Bezus: auf andre F'alle sowohl bei alsum
gar nicht selten vorkommt oft Weise

dem Rigveda

Wechsel fast

gesucht scheint, z. B. II, 1, 1 bezugUch tvdm und der Endung des Dat.-

Abl. Plur. bht/as

tvdm Agne dyiibhis tudm S^ufukshawis

tudm adbhid,s tudm a9manas pari|
r

tudm vanebhyas tuam oshadhibhias

tudm nrinAm nripate jayase 9UciA||

V vv V

vv vv1 V

V—V—/

—

vv—fv

V—v—/i;V

V

'-/v V

Ferner dhdnyd, nmt/d, mdrya (s. aber u. d. W, S. 106), rathyh^ vritraturya,

venyd, hotn\4'rya

.

Eigentlich hatte ich noch eine

welcbe diejenigen Worter aufzunehme

Suffix entweder durchgangig einsilbig
I

tend, dass die zweisilbige Aassprache

Categoric bilden sollen, in

in welchen das

wird vorwal

sehr selten erscheint B
gdvya (s. n. d. W. S. 101), mddhya, wo icb mddkia nur aus I 158

notirt habe (oben S. 106)

avyh^ wo ich vasavia VI. 60. 1: X. 74. 3 bemerkt habe

wahrend oft

sdty WO ich Zweisilbigkeit und zwar ta (iya) nur einmal

habe amlich 145. 5

Agnir vidv^i^ ritajid

endlich havyd, wo mir

dhi

Suffix stets einsilbig begegnet

So wichtig eine erschopfende Zusammenstellung Untersuchung

der Aussprache aller auf

so wie auch der iibrigen

so ist sie doch fiir die F

auslautender Worter des Rigveda

Ved fur die Sprache sein wurde,

elche uns beschaftigt lich dieses

Suffix Grundsprache bemerkt. kei

ithwendig Fur diese wiirde uns auch eine voUstandige Kennt

P2
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niss keine sichrere Basis liefern, als die hier gegebene Zusammenstellung,

welche freilich fur die Bestimmung des vedischen Gebrauchs im Einzel-
,r

nen , wie ich anerkenne , nichts wenigei; als genugend ist.

. 4.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich namlich mit unzweifel-
* _ _

hafter und hinlanglicher Sicherheit, dass im Rigveda sowohl die zweisil-

bige als die einsilbige Aussprache dieses Suffixes herrscht. Damit er-

halten wir das unbedingte Recbt, an der Urspriinglichkeit der im spate-

ren Sanskrit herrschenden einsilbigen Aussprache zu zweifeln und die

Moglichkeit zu ahnen, dass die mit dem Griechischen und Lateinischen

iibereinstimmende zweisilbige Aussprache in der altesten Phase des In-

dischen ebenfalls die herrschende gewesen sei. Einen Schluss fur die

Prioritat der einen oder andern Aussprache zu ziehen erlaubt uns die

kleine von uns gegebene Sammlung freilich nicht; einen solchen wiirde

aber auch eine ganz vollstandige nicht verstatten. Wenn man die uber-

wiegende Anzahl der zweisilbig zu sprechenden Falle in de*m obigen

Verzeichniss in Erwagung zieht, welche noch durch die mit auslautendem

iya geschriebenen Worter vermehrt wird (vgl. S. 94), so konnte man zwar

glauben, dass jene Moglichkeit dadurch fast zur Wirklichkeit werde, dass

diese Worter, wenn auch nicht gewiss, doch wenigstens sehr wahrschein-

lich machen, dass sich in ihnen die altere Aussprache noch erhalten

habe, und diese in einer noch alteren Zeit im Altindischen die einzig

herrschende gewesen sei. Allein der Schluss ware ein keineswegs zu-

verlassiger. Denn in der Geschichte der Sprachen begegnet uns keines-

weges selten, ja fast vorwaltend, die Erscheinung, dass eine jungere Ent-

wickelung, gewissermassen mit der ganzen Frische der Jugend wirkend,

die altere, an deren Stelle sie sich drangt, ganz oder fast ganz zu eli-

miniren vermag, so dass, wo die altere und die jungere sich neben ein-

ander erhalten haben, aus der blossen grosseren Anzahl der einen nicht

gefolgert werden darf, dass sie die altere sei. Eben so wenig kann aber

auch aus der etwa g'eringeren Anzahl der andern umgekehrt deren Prio-

ritat erschlossen werden. Denn sprachliche Umwandlungen machen sich

^
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^ nicht auf einmal durchgreifend geltend und die grossere oder geringere
Anzahl ihres Vorkommens in einer Sprache hangt im Allgemeinen von
der Verbreitung ^b , welche sie zn der Zeit gewonnen batten, als die
Sprache durch maassgebende Productionen in einem bestimmten Zustand
fixirt ward. Es wurde daher fur die Entscbeidung unsrer Frage ebenso
wenig Terschlagen, wenn das Verhaltniss, me es in unsrer kleinen Samm-
lung vorliegt, durch eine vollstandige Durchforschung des Kigveda in ei-

nem noch grossren Maassstab bestatigt, als wenn es dadurch vollstandig

umgekehrt wurde, d. h. die einsilbige Aussprache in zahlreicberen Fal-
len nachgewiesen wurde als die zweisilbige. Wollte man annehmen, dass
die ursprungliche Aussprache, wie im spateren Sanskrit, so auch im
Altindischen, einsilbig gewesen ware, so wiirde man im erstren Fall sa-

gen konnen: sie sei in der vedischen Zeit durch eine neu sich entwickelnde

zweisilbige fast gauz verdrangt, in letzterem : dies sei als sich die vedi-

sche Sprache fixirte, erst in einem geringeren Maasse der Fall gewesen.

Ganz eben so, nur umgekehrt, wiirde man sprechen diirfen, wenn
die zweisilbige Aussprache als die ursprungliche annahme; das zahlrei-

chere oder minder zahlreiche Vorkommen der einsilbigen Aussprache

wurde gegen die Behauptung der Prioritat der zweisilbigen , sobald sie

durch andre Momente hinlanglich gesichert ware, nichts zu entscheiden

vermogen. Wichtig ist hier nur zunachst, dass beide Aussprachen hau-

fig genug vorkommen, um zu der Frage zu berechtigen, welche die al-

tere sei
; und das geschieht, wie Jeder zugestehen wird, schon in unsrer

man

kleinen Sammlung in einem Maasse, dass eine vollstandige Durchfor-

schung des Rigveda wohl die Anzahl der Falle vermehren, aber keines-

wegs die Berechtigung zu dieser Frage verstarken wiirde.

. 5.
r

V.

Diese Berechtigung erhalten wir durch diese Sammlung aber nicht

bloss insofern als sie entschieden zeigt, dass beide Aussprachen in den

Veden herrschend sind, sondern, was viel wichtiger, dass sie, in Verbin-

dung mit einigen andern Momenten, uns den Beweis liefert, dass beide
r

Aussprachen auf einer volksthiimlichen d. h. in dem Volke, in welchem

^,
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und fiir welches die vedischen Hymnen gedichtet wurden , lebendigeu

beruhen.
V

r

Diesen Beweis liefert im Allgemeinen einerseits das haufige Vor-

kommen beider Aussprachen in den Veden selbst, andrerseits das Vor-

kommen beider in den aus dem Altindischen hervorgegangenen Sprachen.

Was den ersten Grund betrifft. so wird sich Niemand einreden

lassen, dass in Gedichten, deren alteste unzweifelhaft in einer Volks-

sprache gedichtet wurden, ein Dichter hatte wagen konnen, stets mdrtia

Oder mdrtiya (statt des spatren mdrtya), oder z. B., wie im spateren San-

skrit, stets havyd zu sprechen, wenn nicht in mdrtia [mdrtiya) die zwei-

silbige, in havya die einsilbige Aussprache des Suffixes zu seiner Zeit

die allgemein herrschende gewesen ware. Mogen auch Falle , wie das

selten vorkommende purvya neben dem vorherrschenden pU'rvia, oder

pil'rviya, sich vielleicht durch Synizese, andere, wie das einmal von mir

notirte mddhia neben dem gewohnlichen mddhya, durch Diarese erklaren

lassen, so ist doch weder eine durchgreifende Diarese fiir mdrtia, noch
eine so uberaus haufige fur purvia , und eben so wenig eiue durchgrei-

fende Synizese fur havyd oder eine fast durchgreifende fur mddhya anzu-

nehmen. Wenn mdrtya einerseits und havia andrerseits die volksthiimliche

Aussprache gewesenware, so wiirde einsohaufig vorkommendes mdrtia oder
ma andrerseits die Gedichte fast

ja geradezu lacherlich gemacht haben, ganz eben so lacherlich, als wenn
ein Dichter bei uns statt des Lautcomplexes Ja stets i-a sprechen, oder

sprechen lassen wollte. Wir haben also anzunehmen, dass in dem Volke,

fiir welches die Hymnen gedichtet wurden, schon beide Aussprachen
des Suffixes gebraucht wurden - und weder die eine noch die andre ur-

sprunglich auf poetischen Licenzen beruht.

Diese Folgerung wird auch durch die aus dem Altindischen entwi-

ckelten Sprachen bestatigt; fiir die zweisilbige Aussprache durch das

Pdli
,
die Sprache der Asoka-Inschriften und die prakritischen Sprachen.

welche nicht selten in denselben Wortern Zweisilbigkeit zeigen, in wel-

chen sie in den Veden vorherrscht; so ist schon oben (S. 94] aus dem
Pdli sikiya erwahnt, gerade wie auch in den Veden in der bei weitem

4^

m
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grossten Mehrheit sU'ria oder sHrii/a zu sprechen ist; eben so t^n>ai2),
wie in den Veden vtria oder virii/a, und im Ptcp. Fut. Pass. Mrij/a^^)]
gerade wie in den Veden das Affix in dieser Kategorie fast durchgehends'

la^^tet, und zwar hier in fast eben so durch^reifender Ueber-

noch

wo

zweisilbig lautet, und zwar hier m
einstimmung mit dem Prdkrit, z. B. hasia^*). Die einsilbige Aussprache
erhalt ihre Hauptstutze durcb das Sanskrit, in welchem sie die allein

herrschende ist, aber auch in den erwahnten ubrigen indischen Sprachen
ruhen sehr viele Formen auf ihr, z. B. aus dem Pdli das oben erwahnte
dibba (fur divj/a], ebenso das Ptcp. Fut. Pass, dgamma fur affamj/a^^);

viel haufiger bildet sie die Grundlage von prakritischen Wortern
aber, zum Theil wenigstens, ein specieller Einfluss des Sanskrit, als all-

gemein herrschender Cultursprache , anzuerkennen ist, grosser auf jeden
Fall, als im Pali.

Wir haben also anzunehmen, dass ein Theil der vedischen Hymnen,
vielleicht ein nicht geringer, zu einer Zeit gedichtet wurde, wo in dem
Volke, fur welches der Dichter sie abfasste, das Suffix, von welchem die

Rede ist, ahnlich wie etwa im Pali, in einigen Bildungen zweisilbig, in

andern einsilbig gesprochen ward.

Bei dieser Annahme bleibt aber noch eine Frage zu bedenken, nam-
lich woher es komme, dass in einer keineswegs unbetrachtlichen Anzahl
von Wortern beide Aussprachen in den Veden erscheinen. Ware die

Zahl der Worter oder der Falle eine geringfugige , so wurde man sich

mit der schon erwahnten Annahme von Synizese oder Diarese helfen

konnen. Allein die Anzahl der Falle, in welchen z. B. neben der vor-

herrschenden Aussprache die andre vorkommt, oder beide fast gleich haufig

sind, ist so gross, dass man auch hier schwerlich annehmen darf, dass ein

Dichter in einer lebendigen Volkssprache sich einen solchen, fast will-

kiirlichen Wechsel hatte erlauben durfen. Wenn man daher auch be-

rechtigt sein mag, fur einige einzelne Falle, wo Ausnahraen von der vor-

12) Fr. MuUer, Beitrage zur Kenntniss der Pali-Spr. I. 21. (1867).

13) ebds. n. 21 (1868).

14) Lassen Inst. 1. Pr. 161.
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herrschenden Aussprache selten eintreten , jene Licenzen zu Hulfe zu

rufen, so wird man doch genothigt sein fur die ubrigen noch nach einer

andern Erklarung zu forschen. Wir werden eine solche Yorschlagen;

halten es jedoch fiir dienlich, vorher zu versuchen, die Frage, welche uns

teschaftigt , zu entscheiden oder der Entscheidung entgegen zu fiihren.

. 6.

1. Im Sanskrit, von dem nicht zu bezweifeln, dass es sich in letz-

ter Instanz aus der vedischen Sprache unter Einfluss — vorwaltend

lexikalischem — der Volkssprachen entwickelt hat, ist die Aussprache

des Suffixes nur einsilbig: ya; in den Veden nnd der Volkssprache , in

welcher die altesten Theile dejselben gedichtet sind, war die Aussprache

zweisilbig und einsilbig; diese verschiedne Aussprache ist nicht nach den

verschiedenen Bedeutungen des Suffixes verschieden , sondern erscheint

in denselben Categorien, z. B. nur zweisilbig in ndvia (oder ndviya, ge-

schrieben navya), dagegen nur einsilbig in ^irshanyh^ wie denn uberhaupt

nicht zu bezweifeln ist, dass dieses Suffix trotz seiner Vertheilung, unter

verschiedene Categorien und seiner Spaltung in verschiedne Bedeutungen,

urspriinglich ein und dasselbe ist. Ist diess aber der Fall, so ist eben

so wenig zu bezweifeln, dass es ursprunglich nicht zweierlei Aussprachen

hatte, sondern nur eine*

Nimmt man nun an, dass die urspriingliche Aussprache einsilbig, ya,

gewesen sei, so wurde sich die Entwicklung so gestaltet haben, dass die-

ser die zweisilbige (neben theilweiser Bewahrung der einsilbigen) gefolgt

ware und diese dann im Sanskrit wieder der ursprunglichen, einsilbigen,

Platz gemacht hatte. Obgleich eine solche riicklaufige Bewegung in der

Sprachentwickelung nicht absolut gelaugnet werden kann , so giebt es

doch so wenige Beispiele dafur — sichre so gut wie gar nicht — und

sie hat so wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich , dass man schon dadurch

zu der Vermuthung gedrangt wird, dass umgekehrt anzunehmen sei, dass

die urspriingliche Aussprache zweisilbig gewesen sei, dass diese in der

Vedenzeit begonnen habe einsilbig zu werden und diese Richtung im

Sanskrit ihren durchgreifenden Abschluss gefunden habe.
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2. Nimmt man, trotz dem unter 1 bemerkten, va als Urform an
und ia als eine daraus hervorgetretene Entwicklung, so wird man ^i^r

Erklarung derselben ^ine in immer weiteren Kreise sich geltend raa-

chende Diarese zu Hulfe nehmen mussen, AUein seljDst in der Poesie

ist Diarese im Allgemeinen eine sehr seltne Licenz und in den seltenen

Fallen, in welchen sie eintritl

welchen einst die zweisilbige

erscheint sie vorzusrsweise in Wortern. in

einst die zweisilbige Aussprache existirte und gewohnlich durch

verwandte Formen, in denen sie sich erhalten hat, oder noch ^urc)^-

schimmert, fur das Sprachbewusstsein, -wenn auch etwas verdunkelt, ge-

- wissermasseu fortlebt, so z. B. im latein. soluo fiir solvo , wo die ein-
w

stige Aussprache in luere fortlebt und in sohpi^ u. a. durchs9hi^l^lert ^ ^).

^ie wiirde also, wenn fiir dieses Suffix angenommen, auf eine altere Zeit

zuriickdeuten, wo der einsilbigen Aussprache, welche durch sie in eine

zweisilbige verwandelt ware, eiiie zweisilbige als urspry.nglichere vorher-

gegangen ware. Ueberhaupt aber mochte sich eine Diarese, die ohne

- Vermittelung, oder ohne eine naheliegende Analogie ganz von selbst ein-

- getreten ware, zumal in einem derartigen Urafang, wie sie dann bei die-

sem Suffix anzunehraen sein wurde, schwerlich mit Sicherheit in irgend

einer Sprache nachweisen lassen; am wenigsten aber mochte sie speciell

-far das Altindische geltend gemacht werden durfen, wo die Scheu vor

dem Hiatus, welche im Sanskrit zu der vollkommensten .Herrschaft ge-

langte und schon friih urspriingUche Hiatus zu vernichten begann (vgl.

S. 133 mit 118 und 122), demgemass schwerlich verstattet haben wurde,

im Gegensatz zu dieser, das Altindische charakterisirenden , Richtung,

geschlossne Silben so uberaus haufig in klaffende zu verwandeln.

3. Wenn die unter 1. und 2. angefuhrten Erwagungen gegen die
w

Ursprunglichkeit der einsilbigen Aussprache wenigstens einigermassen

streiten, so treten uns ferner andre entgegen, welche mit hoher Wahr-

scheinlichkeit, ja zum Theil wohl mit Gewissheit, fur die der zweisilbigen

entscheiden mogen.

Stellen wir diese an die Spitze, so entwickelt sich die Einsilbigkeit

15) Vgl. Corssen, Aussprache u. s. w. der latein. Spr. A*, 752.

Eistor.-vMol. Classe. XVI. Q
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daraus, ganz in Uebereinstimmung mit der im Altindischen sich erhe-

benden und nach und nach immer weiter verbreitenden Scheu vor dem
H atus, vermittelst der in so vielen Sprachen sich geltend machenden
Synizese. In der Volkssprache, aus welcher die vedische hervortrat, ha-
ben wir dann das Stadium des Uebersansrs aus der zweisilh&""» g
einsilbige zu erkennen. Dieses giebt sich darin kund , dass in vielen

auf dieses Suffix auslautenden Wortern die alte Zweisilbigkeit sich er-

halten hat, in andern dagegen schon die einsilbige Aussprache herrschend
geworden ist. Der Zustand war also in dieser Volkssprache wesentlich

demjenigen gleich. welcher im Plili und in anderen indischen Volksspra-
chen der alteren Zeit bewahrt zu sein scheint. Ueber die wechselnde
Aussprache werden wir, wie schon bemerkt, am Schluss eine Erklarung
zu geben versuchen.

Diese Annahme
loee Ersch

Stiitze durch ana-

d. h. Fiille in denen ursprungliche Zweisilbigkeit,

^b
keit in der Grundsprache, entschieden nach wer-

k das gewohnliche Sanskrit, wie auch hier, ver-

mittelst Uebergang des Vokals in die entsprechende Liquida (Sj

statt deren Ein^.^^.^.w... ^^.i. egen, durch Bewahru
Zweisilbigkeit neben Eintritt der Einsilbigkeit , das Stadium des Ueber-

kund geben.

Wir mussen uns hier darauf beschranken, aus der keinesweges ge-
ringfiigigen Anzahl derartiger Falle einen einzigen hervorzuheben.

Die von Bopp angebahnte und von seinen Nachfolgern weiter ent-

wickelte Erklarung der Entstehung der Worter (d. h. grammatisch ge-

formten Lautcomplexe
, welche einen allgemeinen BegrifF zuc^leich mit

bestimmten Modificationen ausdrucken) in der uns erreichbaren altesten

Phase der indogermanischen Sprachen hat zu dem Resultate gefuhrt,

dass sie auf ursprunglicher Aufeinander-Folge von Wortern beruht , die

sich schliesslich zu einer einheitlichen Zusammensetzung verbanden.
1st dieses Resultat richtig — woran wir, trotz der Angriffe, die es

erfahrt und trotz dem, dass es noch nicht in alien einzelnen Fallen sich

zu bewahren vermochte — wegen der Masse der sprachlichen Erschei-
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nungen
f

die schon dadurch erklart sind mit Entschiedenheit festlial-

ten zu diirfen glanbeii so ist nicht zu bezweifeln, dass die Bildungsglie-

der nur dann einen verstandlichen Sinn zu gewahren vermochten, wenn

sie in den ersten Zeiten, in welchen sie zur Anvvendung kamen, voU-

standig ausgesprochen wurden. Erst nach und nach, als sie dem Sprach-

bewusstsein in ihren durch die Zusammensetziing erwachsenen Bedeutungen
i

vertraut geworden waren, konnten sie fahig werden, lautliche Umwand-

lungen ohne Beeintrachtigung ihrer Bedeutung zu erleiden. Wenn von .

einer phonetischen Umwandlung aber liberhaupt damals keine Rede seiu

konnte, dann konnte am vvenigsten eine Scheu vor dem Hiatus existi-

ren , wie sie im gewohnlichen Sanskrit herrscht und eines der Haupt-

momente ward, durch welches die urspriingliche Gestalt der M^orter sich

in ihm umgevvandelt hat.

Wie z. B. nun auch die Declinationsendungen entstanden sein mS-

es ist keinem Zweifel zu unterwerfen, dass vokalisch anlautende
b _

Endungen einst an vokalisch. auslautende Themen traten, ohne dass da-

durch die geringste lautliche Veranderung hervorgerufen

gen

wie diess z. B. noch in dem epischen

schen , im Altlateinischen in senatu-os der Fall ist.

ward
,

grade

Genitiv sing. noXt-os im Griechi-

Demgemass wiirden z. B, die Nominalthemen auf i, i, u, u in der

indogermanischen Grundsprache ebenfalls die vokalisch anlautenden Ca-

susendungen ohne Umwandlung ihrer Auslaute angeknupft, diese nicht

hab Sansk der Fall ist.

Den Genitiv-Locativ des al sskr* camu^ wenn dieses schon in der

Grundsprache existirt hatte, wurde nicht ein sskr. camvos {^\is cajnu-os)

reflectirt haben, sondern ein camuos\ derselbe. Casus von sskr. hdhu,

grundsprachlich hhdghu, wiirde nicht. nach Analogic des sskr. Idhvos,

hdghvos gelautet haben, sondern hhdffhuos; derselbe Casus von hanu,

grundsprachlich ghanu, griechisch ytrv, nicht sskr, hanvos analog, ghativos,

sondern ghanuos, gerade

Umwandlung, y^pvog lautet.

wie der griechische Genit, Sing, ohne jegliche

Ebenso wiirde von nadl der Nominativ Plur.

nicht das sskr. nadyas wiedergespiegelt, sondern nadias gelautet haben.

der Instrumental Sing, von Uti nicht ein sanskritisch %a, sondern «?ft*<^.

Q *

/i.

N
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Ich habe aber schon in der Einleitung zum Samaveda LIV bemerkt,

dass das y und v, welches in derartigen Themen in uhsern Vedentexten

erscheint, wenn diese anf % H auslauten, fast regelmassig, wenn auf i", «

seltner (aber doch wie ich hier hinzufugen will, ziemlich haufig) voka-
r

Usch zu sprechen ist. So erhalten wir in diesen Formen wesentlich die-

selbe Gestalt, die diese Worter in der Grundspraciie gehabt haben, oder,

wenn sie darin existirten, gehabt haben wiirden. Der einzige Unter-

Bchied ist, dass ^, <& fast durchweg verkiirzt ist, zur Zeit der Diaskeua-

8ten wohl sicher %y^ iii? gesprochen ward. So lautet der oben angefuhrte

Casus von camii Rigv. I. 28, 9 camtios oder camiivos.

tic chish^am camiior bhara (geschrieben camvbs) v/v— v

der von bdhu I. 51, 7 hdhu6s oder hdhuvos (geschrieben hdhvos) in

vajra^ cikite bahu6r hitaA vv /vv '-/v—'v
^/

der von hdnu I. 52, 6 hdnuos (geschrieben hdnvos)

nijaghantha hanuor Indra tanyatiim uu

—

v/vv-—'-/v—v

Von nadf lautet der Nomin. Plur. I. 158, 5 nadiah oder nadiydh

(geschrieben nadydh).

na ma garan nadfo matritait^A v—v—/vv

Ueber die Lange des a von to in matntama vgl. Kuhn in *Beitr

vgl. Spchfsch; IIL 467.
a9Der Instrumentkl Sing, von uU lautet I. 135 » 6 HM' oder ^%

(geschrieben tltya') ^

a' no gantam ih6tia vh~^
Ich konnte diese Beispiele aufs starkste vermehren; &ber auch so

schon wird sich Jeder uberzeugen, dass die Veden in dieser Aussprache

wesentlich die alteste repraseritiren. Denn die Verkurzung des langen

Vokals beruht sicherlich darauf, dass einst, der grundsprachlichen Form
noch naher tretend, der Vokal unmittelbar vor einem andern ohne Zwi-

schentritt der Liquida lautete und dann in* Folge einer in sehr vielen

Sprachen auftretenden und im Sanskrit auch noch sonst erkennbaren,

fast allgemein menschlichen, auf der physiologischen Bildung der Vokale

beruhenden, Neigung verkurzt w£trd.

Wir sehen also , dass in den hieher arehorisen . hSchst zahlreichen
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Fallen die in den Veden herrschende zweisilbige Aussprache nicht durch

Diarese einer alteren entstanden ist, sondern die ursprungliclie fast ganz

treu bewahrt hat. Auch liier sehen wir das Pdli den Veden zur Seite

treten, indem es z. B. von ratti = sskr. rdtri im Instr. Sing, rattii/d bil-

det, gerade wie der Instrumental \on ilti in den Veden zu der Zeit der

Diaskeuasten utiyd^ gesprochen ward.

Die sanskritischen Formen, in denen die Vokale in ihre liquidae

fibergegangen sind, erklaren sich hier unzweifelhaft durch die in Folge

der Scheu vor Hiatus eingetretene Synizese.

Was aber in diesen Fallen unzweifelhaft ist, namlich ursprungliche

und zum grossen Theil noch vedische Zweisilbigkeit {uos, ias, id] und

spater eingetretene Einsilbigkeit {vos, yas^ yd u. s. w.), das durfen wir,

gestutzt auf diese Analogien, nun mit noch grosserer Sicherheit auch fvir

das besprochene Suffix annehmen.

5. Ziemlich bestimmt fur die Frioritat der Zweisilbigkeit dieses

Suffixes im Altindischen (also %a) spricht aber folgende Erwagung:

Es ist bekannt, dass der Accent, welchen die Indei den svarita

nennen, kein selbstandiger ist, sondern durch den eigentlichen Wortac-

cent, den sogenannten uddtta, auf d^r Sylbe hervorgerufen wird, welche

der mit diesem (dem uddtta) versehenen unmittelbar nachfolgt , z. B. in

dem Worte Indra hat die erste Sylbe den uddtta und in Folge davon

die zweite den svarita. Es kann also eigentlich kein einzelnes Wort

den svarita allein haben; dennoch giebt es im Sanskrit nicht wenige, in

denen diess der Fall ist. Betrachtet man diese aber genauer, so haben

sie ihn nur in Folge davon, dass der Vokal, welcher den uddtta trug,

durch Contraction oder Liquidirung mit demjenigen sich vereinigt hat,

welcher, weil er jenem unmittelbar nachfolgte, schon vor der Vereini-

gung mit dem svarita gesprochen ward. In diesen Fallen wird namlich

bald der uddtta, bald der ^vanYa eiugebusst, so dass in jenem Fall das

Wort ntir den svarita in diesem nur den uddtta behalt. So z. B. sahen

wir (uriter 4. S. 123) camvbs in dem uns uberlieferten Text, der sanskri-

tischen Uegel gemass , mit dem Svarita bezeichnet, augenscheinlich weil

es aus dem. mit dem uddtta auf der letzten Sylke accentuirten, Thema
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^' entstanden ist durch Hinzutritt der Endung os ,
welche in Folge

des vorhergehenden uddtta mit Svarita gesprochen wurde, also wenn wir

den letzteren durch — bezeichnen, aus cam€os\ durch Liqnidirung des

4 ZM V wurde dann der mit dem uddtta versehene Vokal eingebusst und

es blieb nur der mit svarita versehene Vokal, also camvbs.
.

In hdhvds

dagegen, obgleich es ebenfalls aus hdku-os entstanden ist, wurde bei der

Liquidirung, nach einer besonderen Kegel, nicht der uddtta eingebusst,

sondern vielmehr der svarita. In nadf-as dagegen wurde, bei Liquidi-

wiederum der uddtta eingebusst, so dass dann in nadv

der svarita iibrig

Aus diesen Thatsachen konnen wir zwei Schlusse ziehen: a) in al-

ien Fallen, wo ein sanskritisches Wort mit svarita accentuirt ist, ohne

dass eine udattirte Sylbe vorhergeht, ging diese einst vorher, ist aber da-
A/ • ^t 5

durch eingebusst, dass der Trager derselben (wie das u in camti vor os»

das f in ?iadt vor as durch Liquidirung) unfahig ward den Accent zu

behaupten. Dieser Schluss erhalt seine voile Bestatigung dadurch, dass

in den allermeisten der hieher gehorigen Falle die zweisilbige Aussprache,

also auch der uddtta, bewahrt ist. Nun aber sind eine Menge der auf

das behandelte Suffix auslautenden Worter in dem uns iiberlieferten Text

nur mit dem svarita accentuirt; es folgt also zunachst daraus, dass

in diesen in der svaritirten Silbe die einstige udattirte steckt und

durch Ruckfiihrung der Liquida i/ auf den Vokal, aus dem sie entstan-

den ist, i zuriickzugewinnen ist, also z. B. manushya in manushia zu

verwandein ist. Nun haben wir aber schon bemerkt, dass dies Suffix

ya trotzdem, dass es in dem Sprachzustand, wie er uns vorliegt, ver-

schiedene Bedeutungsmodificationen umfasst, doch urspriinglich ein und

dasselbe ist. Darin macht auch die verschiedeue Accentuation keinen

Unterschied, wie das sich schon in der Sammlung zeigte, wo mehrere

gleiclibedeutende Worter mit verschiedenen Accentuationen aufgefiihrt

sind {z. B. arya, arya; namasya, namasyd; rathya und rathya, mitrya

mitria, mitriya, so wie mitrya = mitriau. a.). Was daher fiir die W6r-

ter gilt, welche auf svaritirtes nominales ya auslautend geschrieben war-

den, namlich dass ya aus alterem ia hervorgegangen ist , das gilt g.uch
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fur alle iibrige auf dieses Suffix auslautende. b) Aus derselben That-

sache folgt, dass wenn auch zur Zeit der Diaskeuasten zwei Silben die-

ser Art mit Verkurzung und zwischentretender Liquida gesprochen sein

mochten (also camuvos, nadiyas), doch in alterer Zeit, nur die, ganz oder

wesentlich mit der grundsprachlichen libereinstimmende, Aussprache ohne

diese Einschiebung* (also camuos oder camuos , nadfas oder nadias) exi-

stirte, Denn nur aus der Aussprache, in welcher beide Vokale unmit-

telbar auf einander folsrten, erklart sich die im Sanskrit durchjredrungenej-,w^^ "*'0

Liquidirung des vorangehenden. Hatte sicli bei zweisilbiger Aussprache

die Einschiebung der Liquida geltend gemacht gehabt, so wurde diese

sich sicherlich auch im spateren Sanskrit gehalten haben, einmal, weil

da nun keiu Hiatus mehr vorlag — jeder Grund zur Synizese verrait-

telst Liquidirung wegfiel , und zweitens weil die Auflosung von i, i zu

%;y, u, 4 zu uv vor Vokalen im Sanskrit durch eine Menge Analogien

geschiitzt worden ware. Diess ist auch der Grund, weswegen ich bei

Zuruckfiihrung der einsilbig geschriebenen Formen auf die ursprungliche

Zweisilbigkeit, die Vokale ohne Einschiebung der Liquidae unmittelbar

auf einander folgen lasse, ja, wenn ich den Rigveda in der Gestalt her-

ausgeben wtirde, in welcher er gesprochen werden muss, selbst For-

men , welche uns mit iya statt des urspriinglichen ia tiberliefert sind,

ohne diese Liquida drucken lassen wiirde, also z. B. IV, 55, 5 , wo der

uberlieferte Text mitriya als Thema hat, ebenso gut mitria ohne einge-

schobene Liquida, wie V, 85, 7, wo er mitrya hat (vgl. auch oben S. 107

mitria, wo der uberlieferte Text mitrya liest). Die Aussprache mit zwi-

schengeschobener Liquida scheint auf dem Einfluss einer Mundart zu

beruhen, welche, wie das P^li u. a. den Hiatus durch Entwickelung der

verwandten Liquida aus dem vorhergehenden Vokal zu entfernen be-

strebt war.

6. Aus der ersten FoIi?efung in der vorigen Nummer tritt die Prio-

ritat von ia schon mit ziemlicher, wohl eher. grosser Bestiramtheit her-

Tor. Noch bestimmter aber ergiebt sie sich aus folgender. wohl entschei-

dender, Erwagung. Ira Sanskrit werden vor dem besprochenen Suffix

basenauslautende o fursprunoflich, oder durch Verstarkung entstanden] zu

.v,i

i
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au (e'benfalls in beiden erwahnten Fallen) zu dv, i, B. go mi4 diesem

Affix wird goya gdvva hhu mit der Verstarkung. wel

che Ghiwa genannt wird, wird nicht bhoi/a, sondern bhdvga, von pau

nicht nauga, so

hhdvyd gebildet

Dass nich

dern ndvyh , von hM mit Vriddhi nicht bhauy d

y diesen Eintritt von av statt o. bedino

gen uns Falle wie toya , a^yoyavit (vom wo 0, und yauyudh

VfO y ersclieint Sie erklaren sich aber —- tind zwar einzig 4 4

dadurch. dass dieses Affix fruher ia lautete welchem a, fiir ursprung

liche gelrecht zu av t, fur ursprungliches

hhdvia^ ndvia^ bhdvidund diese Aussprache gdvia,

in der Sammlung (S. 101. 104. 105) sah

;u av werden musste

sich. wie wir oben

auch in den Veden erhalten

7.

I

Wenn man nach den Ausfubrungen in den vorbergegang

sechs Nummem nicbt mehr bezweifeln darf, dass im Altindischen die

filteste Ausspracbe dieses Suffixes nicht, wie man bisher annahm, ga

sondern ia war, so woUen wir nun ins Gedachtniss zuruckrufen, ,4^s

das Altindische also in dieser Beziehung mit den beiden zunachst fixir-

ten, gewissermassen inachst altesten, Phasen des indogerpaanischen Sprach-

stammes, dem Griechischen und Lateinischen, in innigste Harmonie tritt

und zwar, wie wir zugleich hier hinzufiigen woUen, nicht bloss im AJ.,1-

gemeinen sondern auch im mehreren einzelnen Fallen ; so z. B. enitspricht

dgvya, in der vedischen Aussprache a'pfa, vollstandig dem griech. XnmOj
w

Jdnya in derselben, namlichya'ma, genau dem latein. ^em'o, in-genio, divyd,

gesprochen divid, dem griech. Sio filr Sipio, so wie dem lateinischen dio

ebenfalls mit Einbusse des v, in der Bedeutung 'gottlich, himmlisch', und

di mit Einb des j nach vorhergegangener Sy

fur ovj WIO
3 ^

und B nsilju

16 zu divjo (vgl

dio und divo ne

beneinander, wie awarwwf und amaverunt^^); ferner entspricht ^/wrya, gespro-

chen dtiria, fur urspriinglicheres dhvdria^ den Bildungselementen nach, dem
F

griech. &vqio, w<li?y^, gesprochen ndvia, dem griech. vi^'iOj pitrga, gesprochen

16) Corssen, Ausspr. u. 8. w. der lat. Spr. 11^ 754.

'17) Anders Gorssen ebds. P, 381. 382
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pitria, fur ursprunglicheres pdtria, dem griech. ndiQio, lutein, patrio. md-
-dhya gesprochen mddhia dem latein. medio, d-martya gesprochen amarUa
dem griech. d/x^Qomo, rdjyd urspriinglich rdjid, als Adjectiv im TBr. 1,

4, 2, 4, dem latein. r^cfio, cravasi/d, gesprochen gravasia, d(

und yMicc in svxUia, so wie dem lat. aloria fur crorosin'^

m eriech. xXf'it

crp-

prochen santia, vielleicht dem griech. omo, surya, gesprochen sd'ria, fur

d

ursprunglicheres savaria, dem griech. i^Aio.

8. Vereinigen sich demnach die drei am fruhesten fixirten indo-

germanischen Sprachstamme, das Altindische, Griechische und Latein in

der Aussprache dieses Suffixes, welche ia als grundsprachliche wieder-
spiegelt, so vermindert sich dadurch schon an und fur sich das Gewicht

jr viel spater fixirten, welche man fur die grundsprachliche Aussprache
ya geltend machen konnte.

Es verliert aber fast alle Bedeutung, wenn wir uns daran eriunern,

dass und wie sich die Aussprache ya im spatern Sanskrit fur die altere

ia durchgangig festsetzte.

Wie hier, durch die fast in alien Sprachen in grosserem oder ge-

ringerem Umfang hervortretende Synizese liquidirbarer Vokale. vermit-

telst Uebergangs des i in die entsprechende Liquida y diese Umwand-
lung herbeigefuhrt ward, so werden wir ohne Bedenken auch das in die-

sen spateren Sprachstammen erscheinende y als Umwandlung eines ur-

spriinglichen i erkennen durfen.

Wir werden uns also fur die Annahme entscheiden, dass das be-

sprochene Suffix in der Grundsprache ia lautete , und zwar mit um so

grosserer Entschiedenheit, als wir, im Fall wir dennoch ya als Grund-

form aufstellen wollten, zu einer Hypothese tinsre Zuflucht nehmen

miissten, die das Geprage der absolutesten Unwahrscheinlichkeit an sich

tragt.

Wir hatten nSmlich anzunehmen, dass das Altindische, Griechische

und Lateinische, Sprachen, die in ihren Lautgesetzen sonst so weit aus-

einandergehen, hier in hochst sonderbarer Weise darin zusammengetrof-
\

18) Ebds. IP, 685: Ebel in KZ. IV, 398 nnd mein GWL. 11, 179

Uistor.-pJiilol. Classe. XVI. R

•^
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fen waren, die einsilbige Grundform ya durch einen in den sprachlichen

Lautentwicklungen so seltenen und in solchem Umfang nie nachweisba-

ren Vorgang, namlich die Diarese, labereinstimmend in eine zweisilbige

zu verwandeln.

Man wird vielleicht glauben dagegen einwenden zu konnen, dass

wir ja in den Sprachen, welche ya zeigen, eine Einstimmigkeit in Ver-

wandlung der urspriinglichen Zweisilbigkeit zur Einsilbigkeit vermittelst

Synizese annehraen. AUein zwischen beiden Annahmen liegt der grosse

Unterschied, dass Synizese eine fast allgemein menschliche, auf jeden Fall

sehr naturliche phonetisclie Entwickelung ist, wahrend die Diarese eine

sehr seltene fast unnaturliche ist, welche sogar, wie oben (S. 121) be-

merkt, die Zweisilbigkeit, welche sie herbeifiihrt, gewohnlich nur dann

herbeizufCihren im Stande ist, wenn diese in dem Fall, wo sie sie her-

beigefiihrt wird, in einem fruheren Sprachzustande schon existirt hatte.

9. Freilich wiirden alle diese Erwagungen und Schlusse dennoch

zusammenstiirzen, wenn sich zwei Annahmen, denen man oft begegnet,

erweisen lassen , namlich erstens , dass das von uns behandelte Suffix
r _ _ 1^ -

aus dem Pronomen relativum entstanden sei und zweitens, dass das Thema

dieses Pronomens schon urspriinglich, wie im classischen Sanskrit, ya ge-

lautet habe. AUein, wenn gleich die erstere vieles fur sich hat, so ist

doch die zweite noch sehr zweifelhaft^^) nnd wird noch zweifelhafter

dadurch, dass das Pronomen relativum zu den Wortern gehort, welche

in den Veden bisweilen mit i statt y zu sprechen sind , so z. B.

:

Rv. I. 61, 6 vritrdsya cid viddd iena marma v—v

. 7.

Wir sind am Schluss unsrer eigentlichen Aufgabe und verstatten

uns nur noch die Bemerkuna; hinzuzufusen, dass , wie sich hier als Ur-e> *""^"^v*iu5

form unsres Suffixes die mit i [ia] statt y [ya] ergab, so auch fur mehrere

andre Bildungselemente, denen Schleicher u. a. in der grundsprachlichen

19) Vgl. Windisch, 'Untersuchungen fiber das Relativpronomen in den Indogerm

.

Spr.*, in 'Studien zur Griech. u. Lat. Gramm.' herausgeg. von G. Curtius, II, 246

und 392.
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Porm ein y zuweisen, bei naherer Untersuchung das z, nicht y , sich als

ursprunglich ergeben wird. Der Art sind z. B. das Element, durch wel-

ches das Passiv und die Prasensthemen der sogenannten 4ten Conjuga-

tionsclasse gebildet werden (z. B. sskr. mriya fiir ursprungliches mar-ia

lat. mor-io-r, sskr. kup-ya = latein. cup-io)^ ferner dasjeuige, durch welches

der Potential oder Optativ (z. B. sskr. syd't, in den Veden vorwaltend siat

zu sprechen, altlat. siet^), griech. tYi] fiir ia-irjr), endlich das durch welches

der Comparativ gebildet wird, welches ursprunglich iant (sskr. iyams^

griech. Tov, latein. ius) lautete. Die Mittel, wodurch diese Behauptung

erwiesen oder wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht zu werden vermag,

sind theils den hier benutzten analog, theils ueu hinzutretende.

§. 8.

Nachtraglich konnen wir es jetzt wagen, die Hypothese vorzule-

gen, durch welche wir den Wechsel in der zweisilbigen und einsilbigen
r

Aussprache dieses Suffixes erklaren zu konnen glauben , einen Wechsel,

der uns viel zu haufig in den Veden begegnet, als dass er sich, wie schon

bemerkt, bloss auf poetische Licenzen, speciell Synizese und Diarese, zu-

riickfiihren lassen diirfte,

Ich bin namlich der Ansicht, dass die Sprache der vedischen Hym-

hen im Wesentlichen eine Kunstsprache ist, d. h. dass sie zwar urspriing-

lich auf einer ganz eigentlichen , vielleicht sogar sehr eng begranzten

Volkssprache beruht, aber durch eine Jahrhunderte lang fortgesetzte und

ilber ein immer mehr erweitertes Gebiet verbreitete Uebung derjenigen

Gattung der Poesie, welche in jener Volkssprache die ersten Anfange

der vedischen Hymnen geschaffen hatte, sich theilweis von ihr losloste

und zu einer Sprache umgestaltete , die zuletzt keiner der in Indien le-

benden Idiome mehr genau entsprach, sondern durch Bewahrung altester

Gestaltungen, Aufnahme neuer Entwickelungen, Einfluss von verschiede-

nen Dialekten und Zeiten und andere Momente eine selbststandige Ge-

stalt erhielt. in der sie nur, oder vorzugsweise , zu Erzeugnissen diente,

20) Corssen, Ausspr. u. s. w. d, lat. Spr. H^ 351.
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welche den Geist athmen sollten , der vom Anfang dieser Poesie an inD

alien sich daran schliessenden nachfolgenden Dichtungen mehr oder we-

niger gleichmassig waltete.

Es ist nicht moglich an dieser Stelle die Griinde, welche mich zu

dieser Ansicht bestimmen, genauer zu entwickeln, Aber so wie sich ge-

wiss Niemand,, welcher den Rigveda mehrfach aufmerksam durchgelesen

hat, ini Allgemeinen der Erkenntniss verschliessen konnte , dass uns in
y

ihm Lieder bewahrt sind, von denen viele in. sehr hohe Zeit hinaufrei-

chen, nicht wenige aber anch einer verhaltnissmassig sehr jungen Zeit

entsprungen sind, so wird er sich auch bei genauerer Betrachtung der

Sprache derselben uberzeugen, dass in flexivischer und syntaktischer Be-

ziehung, vor allem aber in phonetischer , alteste und jiingste Entwicke-

lungen in ihnen neben einander laufen , oft in demselben Liede dicht

zusammen und in einer Abwechselung, die einem die voile Ueberzei

'^

den sich

geben muss, dass so etwas in einer lebendigen Volkssprache rein unmog-
lich sei, ja in einer Weise, die gar nicht selten den Stempel wahrer

Willkurlichkeit an sich tragt. Wenn man erwagt, dass diese Lieder uber-

aus lange nur durch nmndliche Ueberlieferung bewahrt wurden, so wer-

zwar viele Discrepanzen der Art durch Umwandlungen der al-

teren Gestalt unter Einfluss neuerer Entwickelungen erklaren lassen;

aber die Masse derselben ist zu gross, als dass diese Erklarung fur sie

in alien einzelnen Fallen und im Allgemeinen geniigen konnte. Man
wird vielmehr zu dem Gestandniss getrieben, dass viele dieser Lieder zu
einer Zeit gedichtet wurden,. wo diese die verschiedensten Entwickelungs-
stufen widerspiegelnden Discrepanzen sich in einer Weise vereinigt hat-

ten
,
wie sie nur in einer Kunstsprache moglich ist , die sich von einer

naturwiichsigen Volkssprache, wenigstens fiir ihre Kunstzwecke fast ganz
frei gemacht hat.

Bezuglich des Suffixes, welches wir hier besprochen haben, sahen
wir, dass es in der Grundsprache zweisilbig ia lautete und dass diese

Aussprache nach Individualisirung des Altindischen zuerst auch in die-

sem geherrscht haben muss (§. 6 nr. 5 und 6). Zur Zeit der Anfange
der Vedendichtung dagegen hatte sich , in der Sprache des Volkes , f

^
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welches die Hymnen gedichtet wurden, einem Triebe folgend , der sich
im Altindischen in immer grosserem Umfang geltend maclite, aus Scheu

dem H manchen Wortern vermittelst der Synizese schon
einsilbige Aussprache geltend gemacht. Im Lauf der Zeit ergriff

immer mehr zunehmend, unzweifelhaft auch viele von denen, die in den
altesten Hymnen noch zweisilbig gesprochen wurden. Wahrend die al-

teren Dichter nun einerseits sich dem Einfluss der Volkssprache, die sie

umgab, nicht ganz zu entziehen vermochten und demgemass dieses Suf-
fix auch in solchen Wortern einsilbig sprachen und gebrauchten, in denen
es in den noch alteren Gedichten zweisilbig gesprochen ward, war andrer-
seits die altere einsilbige Aussprache zugleich fur sie massgebend, so dass

sie derartige Worter, im Gegensatz zu der Volkssprache ihrer Zeit in

diesen den alten Mustern nachstrebenden Poesien auch zweisilbig ge-

brauchten. Diese doppelte Aussprache eines und desselben Wortes
^ -

musste demnach schon zu den Zeiten, wo die vedische Sprache noch von
einer entsprechenden Volkssprache getragen wurde, immer mehr zuneh-
men; doch mochte man es da noch nicht wagen, das Suffix zweisiibi

in solchen Wortern zu sprechen, in denen es schon in den alteren mass-

gebenden Hymnen einsilbig gesprochen wurde.

Als aber das Band der Vedensprache mit den Volkssprachen ganz

gelost war, als Manner diese Kunstgattung ubten, in deren Umgebung
weitabliegende Volkssprachen herrschten, wahrend fur sie das in den

Vedenschulen sich entwickelnde geregelte Sanskrit Cultursprache war,

da musste der, schon auf naturlichem Wege weit verbreitete, Wechsel in

der Aussprache des Suffijces wie ein der Vedensprache eignes Gesetz er-

scheinen und konnte nicht umhin zu bewirken, dass er endlich ganz

willkiirlich angewendet, d. h. das Suffix bald einsilbig, bald zweisilbig

gesprochen ward, und zwar sowohl in den Wortern, in denen es im Be-

ginn der Vedendichtung nur zweisilbig lautete, als auch in denen, in

welchen es damals schon einsilbig gesprochen ward.

S
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Nachtrag

Durch Versehen des Setzers und Correctors ist S. 103 hinter Z. 6

ausgelassen

:

a-dvishenyd zu lesen admshenid

I- 187, 3 mayobhiir advishewiaA v /v—v
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