
Das Indogermanische Thema des Zahlworts
iZwef ist du.

Von

Theodor Benfey.

w

. 1.

Die in der Ueberschrift ausgesprochene Annahme ist schon in meinem

Griechischen Wurzellexikon Bd. II. (1842) S. 218 angedeutet. Sie zu

erweisen, oder wenigstens zu hoher Wahrscheinlichkeit zu erheben,

machte der damalige Zustand der Indogermanischen Sprachwissensehaft

noch nicht moglich und es ist deshalb a. a. O. dem Worte du noch

ein Fragezeichen beigefiigt. Mit der Zunahme der Kenntnisse und

Forschungen auf diesem Gebiete haben sich auch die Mittel eingestellt,

welche eine Begrundung dieser Annahme verstatten, und wenn mich

nicht andre, wie mir schien, wichtigere Arbeiten zuriickgehalten hatten,

wurde ich es schon lange gewagt haben einen Versuch zu machen dieses

Fragezeichen auszumerzen. Wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe,

so ftihle ich mich dazu bestimmt, ja genothigt dadurch, dass ich glaube

diese Annahme in meine Grammatik der vedischen Sprache aufnehmen

zu mussen und demgemass halte ich mich verpflichtet, die Grunde, welche

air dafur zu sprechen scheinen, in einer, wenn auch nicht erschopfenden

denn die Erorterung der principiellen und Detail-Fragen , welche zu

diesem Zwecke in Betracht gezogen werden mussten, wiirde den Urn-
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fang ernes ganzen Buches einnehmen — doch fur das nachste Bedurfniss

genttgend scheinenden Weise vorzulegen.

. 2.

Zu der Zeit, als die uns bekannten Indogermanischen Sprachzweige

sich vom Giundstocke abtrennten und besonderten, treten uns wen

drei thematisch verwandte Formen als Ausdruck des Zahlworts 'zwei

g
1. dua Oder dva. Beide erscheinen im vedischen Sanskrit, nur die

letztere im gewohnlichen , in den Veden aber vorherrschend die erstere

gl. Grassmann, Worterbuch zum Rig-Veda, Col. 649. 650, auch

hin §. 12), z. B. Rv. I. 155,5, wo die Saiwhita zwar in Ueberemstimmung

mit dem gewohnlichen Sanskrit dv hat, aber das Metrum entschieden

du zu lesen gebietet. Der Stollen ist ein zwolfsilbiger, in der Sawmita:

dve id asya kr&mawe svardric

zu lesen:

Dageg

due id asya kramarce suardrico

V—V— |

—w—
I

v V

>n ist die Liquida v zu lesen Rv. HI. 2,9, wo der Stollen

ebenfalls zwolfsilbig

lokam u dve lipa jamim iyathuh

v—V |
— vv—

I

V—V-"

Im Lateinischen erscheint regelrecht als Reflex von dua im Nomin.

Msc. und Ntr. duo, und so auch sonst u: duos, duorum, duobus, duae,

dudrum, duabus, duas.

Im Griechischen Svo als regelrechter Reflex von dua entschieden in

der Form dvoloiv, vielleicht auch in dvoiv (vgl. §. 14).

Im Zend dva in dvayao.

Ebenso im Germanischen der regelrechte Reflex der Basis dva z. rJ.

gothisch tva in tvai , dem Nominativ Plur. Msc. nach der pronommalen

Declination. .

2. dvi z. B. in sskrit. dvis 'zweimal' = griechisch Ms, «* ^
selben Bedeutung und, wie gewohnlich, mit Einbusse des v; mit em-
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selben Verlust entspricht ihui lateiniscli dis (vgl. cam fur ruani aus

O M««W«ttUglg

grundsprachlich l^wa/i, griech. xuor), aber mit der auf den ersten Anblick

sehr abweichenden Bedeutung 'auseinander'; dagegen ist die Bedeutung
dieselbe wie in sskr. dvis, dfe, aber die Form anders veriindert in lat.

bis fur dvis; die letztere Umwandlung ist — naturlich voll

vom Latein — auch im Zend eingetreten und bis hat hier auch dieselbe

Bedeutung 'zweimal'. Doch hat dvis im Zend, ahnlich wie im Latein,

noch eine zweite Form erzeugt, aber nicht, wie im latein, durcli Ein-

busse des v, sondern des d, namlich vis, und diese hat wesentlich dieselbe

Bedeutung wie das lateinische dis, nur dass aus dem BegrifF 'ausein-

ander', vermittelst 'getrennt' die Bedeutung 'vveg' hervorgetreten ist (vgl.

z. B. die Bedeutungen von dimittere und andern mit dis zusammeng

setzten lateinischen Wortern, auch die des sanskritischen Prafixes vi,

ebenfalls mit Einbusse des anlautenden

Diese Zusaminenstellungen, in denen das Auseinandergehen des in-

dogermanischen dvis in zwei scheinbar so sehr verschiedene Bedeutungen

wie 'zweimal' und 'auseinander' uns entgegentritt, sind zwar wesentlich

schon in dem Griechischen Wurzellexikon II. 219 mitgetheilt und auch

der Grund, durch welchen sich diese auffallende Erscheinung erklart,

kurz angedeutet. Allein schon diese Kurze und noch mehr der Um-
stand, dass uns eine fast ganz analoge Erscheinung sogleich von Neuem
begegnen wird, macht es mir zur Pflicht hier etwas naher auf sie ein-

zugehen.

Es ist namlich a. a. O. S. 219 bemerkt, dass das grundsprachliche

dvis, meiner Ansicht nach, eine Verkiirzung des Locativ Pluralis, das

heisst aus ursprtinglichem dvi-sva entstanden sei. Es ist das zwar nur

eine Hypothese, allein, wenn man bedenkt, dass die indogermanische

Grundsprache in der langen Zeit von ihren ersten Aniangen an bis zu

ihrer Besonderung, in Uebereinstimmung mit dem historischen Charakter

der Menschheit dberhaupt und der allgemeinen Entwicklungsweise der

Sprachen, lautliche Umwandlungen eben so gut und wesentlich in der-

selben Art erleiden musste, wie in den besonderten Sprachen, dass deren

ferner eine nicht unbetrachtliche Anzahl schon jetzt und bei tieferem

A2
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Eindringen in Zukunft noch mehr nachgewiesen zu werden vermogen,

dass insbesondere zu Adverbien gewordene Casus , weil aus ihrem cate-

gorischen (hier flexivischen) Zusummenhang gerissen, oft sehr individuellen

lautlichen Veranderungen ausgesetzt sind. dass uns endlich eine lautlich

ganz analoge Erscheinung sich in dem lateinischen Indeclinabile semis

fur grundsprachliches sdmisva (adjectiv = griechisch tj/uiav)' zeigt, dann

diese Erklarunsr schon darum fur wahrscheinlich genus haltenman & ^**W^ ~~*~^ ^~* .,—

~

^^^
diirfen , um sich berechtigt zu fiihlen , sie so lange festzuhalten, bis die

Falschheit derselben erwiesen ist.

Nun ist es aber auch bekannt und kann, wenn irgend Jemand daran

zweifeln sollte , vollstandig erwiesen werden , dass der Locativ in der

Grundsprache sowohl die Bedeutung der Ruhe hat, gewissermassen *in

. . . seiend' als die der Bewegung zu dem, wo die Ruhe eintritt, gewisser-

massen 'in ... . machend'. So bedeutete dvisva zugleich 'in zwei (Dativ

zweien) seiend= 'zwiefach, doppelt' (in sskr. dvls griech. dig, zendisch und

lateinisch bis) und 'in zwei (Accusativ) machend, theilend' = 'auseinander'

in lat. dis, zendisch vis.

Aber auch wenn man diese Auffassung von dvis nicht billigt, son-

dern dessen sals ein urspriinglich selbststandiges Suffix betrachtet, wird

man dennoch die Nothwendiskeit anerkennen. die Bedeutung des latei-wx^wu MAA v.*^v.w*xvxx
t

uiv> ^rwv*w«wv***&

nischen dis und des griechischen dig durch eine gemeinsame Grundlage

zu erklaren und als diese auch in diesem Fall 'in zwei' aufstellen miissen.

Diese Erscheinung wiirde ein vollstandiges Seitensttkk durch griechisch

diet erhalten, wenn sich mit Bestimmtheit annehmen lasst, dass die

Praeposition diet', wie sie mit diet in dietxdaioi der Form nach iiberem-

stimmt — denn die Kiirze des a in der Proposition entscheidet dagegen

nicht im Geringsten , da wir durch eine Fulle von Beispielen wissen,

dass Partikeln auslautende Vocale leicht verkfirzen — so auch der Bil-

dung nach urspriinglich identisch sei. Allein wir werden sogleich welter-

hin (S. 7) eine andere Erklarung der Proposition geben, welche vielleicht

gleich berechtigt ist. Dennoch erlaube ich mir, auch diese hieher zu

setzen, einmal weil dieses diet zu dem Stamm gehort, dem diese Unter-

suchung gewidmet ist, dann aber auch weil es vielleicht einem andern
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Forscher gelingt, ein Moment zu entdecken, welches der einen der bei-

den Erklarungen den Ausschlag giebt, und endlich, weil, wenn diese

Erklarung sich als die richtigere erweist, die Doppelbedeutung urn so

interessanter ware, da sie sich in demselben Worte eihalten bfitte.

dm- in did-xocio 'zwei Hundert', ist genau so gebildet wie jqk'c in

TQia-xdoio u. s. w. Diese Bildnngen werden in keiner der Indogerma-

nischen Sprachen widergespiegelt und konnen demnach fur verhaltniss-

masig jung gelten ; tqicc-xooio u. s. w. sind aus zwei zusammengeruckten

Wortern und zwar Nominativen Plur. Ntr. der Grundzahl und des

Zahlworts fiir Hundert, z. B. tqi'cc xord (letzteres vom Thema xoio

xaio in l-xmo-v), durch Antritt des, ursprunglich 'Angehorigkeit' aus-

driickenden, Suffixes 10 (fiir urspriinglicheres 1a) in Adjective verwandelt.

Bei 'zwei Hundert' hatte man zwar, da der Dual im Grieehischen be-

wahrt ist, den Dual der beiden zu Grunde liegenden Zahlen erwartet;

allein in did xota einen Dual ntr. nachzuweisen wurde nicht ohne ge-

waltsame und sehr unwahrscheinliche Yoraussetzungen moglich sein.

Es ist daher kaum zu bezweifeln, dass in dieser, wie gesagt, verhaltniss-

massig jungen Bildung die Sprache sich durch die Analogie der iibrigen

sieben Hunderte von 'drei Hundert' an bestimmen liess, auch hier den

Plur. des Ntr. , durch langes a gebildet (vgl. rqia in tqi&xovw und lat.

gintd in trigmtd weiterhin), zu verwenden. Hier bedeutet dann due die

Verdoppelung von eins. Da nun bekanntlich im Grieehischen der mit

dem Nominativ formal identische Accus. der Ntra haufig adverbiale Be-

deutung annimmt, so wurde von dieser Seite nichts entgegenstehen
,
die

Praeposition dm — die Prapositionen sind ja bekanntlich ursprunglich

Adverbia — mit diesem Sid zu identificiren. Als Proposition hat aber

did wesentlich dieselbe Bedeutung wie das lateinische (lis, ursprunglich

'in zwei (Accus.)', 'auseinander', 'durch'. — Ebenso erscheinen auch beide

Bedeutungen in dCXcc, 'zwiefach' (= verdoppelt) und 'verschieden' (aus

'in zwei getheilt' , 'auseinander); vgl. auch die iibrigen Zahladverbia

auf
X<*>

Demgemass bedeutete auch dvis ursprunglich sowohl die Verdoppe-

lung einer Einheit zu zweien 'zweimal', als die Trennung derselben in

f
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zwei Theile, 'auseinander. Die alte Sprache rnachte dazwischen keinen

Unterschied ; sie uberliess das specielle Verstandniss — wie dies ja auch

die

'die dritte' und 'Drittheil') und selbst noch heutigen Tages thun

cultivirtesten Sprachen in unzahligen Fallen (vgl. lateinisch 'ferltf;

dem

Zusammenhang

auf die miii

Kede T\

sie

mundliche Mittheilung beschrankt und

die schriftliche Anwendung derselben noting

doch der Gebrauch der Sprache damals

eine Bestimmtheit. wie

macht , lag noch in

weiter Feme. Verstand der Horer nicht, was der Sprechende meinte,

so konnte er ihm dieses durch erweiterte Kede, oder durch eines der

iibrigen Mittel erlautem, welche dem Menschen zur gegenseitigen Ver-

standigung zu Gebote stehen und noch heutigen Tages nicht selten zu

ahnlichen Zwecken angewendet werden.

Wie kam es aber nun, wird man fragen, dass einige der Indoger-

manischen Sprachen die eine Bedeutung in diesem Worte ganz emge-

biisst haben das Sskr. u. s. w andre, wie das Latein und Zend

die eine der einen Lautumwandlung, lat. und zend. bis, die andre der

dem. lat. dis end getheilt hab

Der gemeinschaftliche Grund fur beide Erscheinungen liesrt darino

dass sich hier wie ahnlich so vielen andern Fallen im Verlauf

der Zeit doch herausstellen musste, dass die beiden Bedeutungen, welche

dvi's in sich vereinigte, zu verschiedenartig waren, um nicht haufig Miss-

verstandnisse herbeizufuhren. In solchen Fallen bewahrt das Wort ge-

wohnlich nur die Bedeutung, in welcher es am haufigsten gebraucht

ward, fur die andere wird ein anderes verwendet. So ist im Sanskrit

dvis, griechisch Si's nur fur die der Verdoppelung 'zweimal' im Gebrauch

geblieben, fur die der Trennung 'in zwei, auseinander' ist im Griechischen

noch nicht mit voll-

standiger Sicherheit nachzuweisenden Casus von dvi, namlich «, zen-

disch v!

did fixirt, im Sanskrit eine Verstiimmelung eines

4 1

1) Dass im Avesta nur vi herrscht, ergiebt sich aus Justi's Worterbuch mit

Leichtigkeit. Unter alien Nominalzusammensetzungen, deren vorderen Theil es bildet

und es finden sich deren bei Justi (S. 277—284) iiber achtzig hat nur eine
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Dieses vi fiihrt namlith auf die oten angedeutete aiulere Erklarunir

der Proposition did. Sowohl im Sanskrit als Zend entsteht namlicb *

haufig durch Zusammenziehung von ia oder id (vgl z. B. vedisch und

zendisch i fur id und id im Instrumental der Them en auf i und 7 und

sonst). So konnte vi fur vid stehen und, da vor v unzweifelhaft d ein-

gebiisst ist, ware dann die Urform dvid; da aber im griechischen in dig

fur dvis das v eingebiisst ist, so konnte dies auch faier geschehen sent

und die Proposition did ware dann mit zend. vi sskr. vi identisch und

vi, alle anderen haben vi. Ebenso ist unter den Verbalzusammensetzungen oder -ver-

bindungen, deren Zablzu gross ist, um sie hier aufzuzahlen, nur ein Fall, wo vi erscheint,

r&Tnlichvi-dwaozh] denuvitbu iuvvibu zu nehmen, ist bedenklich. Damit man die Falle

bei Justi nachsehen konne, will ich die Verba, welche mit r? erscheinen , hier auf-

fiihren. Zu bemerken ist nur, class Justi im Lemma — ich glaube fast stets — vi

drucken lasst, aber in den angefuhrten Stellen vi hat. Die hieher gehorigen Verba

sind itrviq, lean, Jcaret, gareiv, ghzhar, ghzrad, car, ci, cish (vi getrennt), jam (ebenfalls

getrennt), jag (vereint

trennt), nag (vereint

fg

fshdnay

(vereint und getrennt), man, mares, marenc, mrti (vereint und getrennt), yue, rdz,

rud, vaiih 'kleiden', tank, 'leuchten', md, vd, vdr, vid, u>ar, page, pro, *A« (vereint

und getrennt], sM. Ueber die Ableitung vi-tara, wo Sskrit vXtara bat und Uber rkhvanc

sskr. vishmiic s. weiterhin im Texte dieses §. Dass auch in v'tcpa 'all', welchem

sskr. vtgva entspricht, eine Ableitung von einem mit vl (sskr. vi) 2usammengesetzten

Verbum zu erkennen ist, ist schon im GWL. II. 167 bemerkt. Es ist das schon

grundsprachliche Verbum , als dessen Urform — mit dem Ptsb. Wtbch. — sskr. gvd

statt pw, wie a. a. 0. geschehen, grundsprachlich %va anzusetzen ist. Davon ist

in sskr. sa-gvant (= annavt, anav% , navt) grant das Ptcp. Aorist

ddam Wtb

569; von dhd, Met, von hid, ahvat u. s.w.); fiw in vi-gva = vigpa ist dessen durch

Heteroklisie berbeigefuhrte Verstiimmelung: vi-gpa, sskr. vi-gva aus urspriin

kvant wortlich 'in zwei
Bedeu

tungen von sskr. vi, vishraric, lat. dis u. andern aus dec

Wortern) auseinanderschwellend, dann 'alle', bezeichnet eine Totalitat

• •

\vant 'zusammen schwellend

erbreitend; 'sskr. sa-gvant fiir

zusammen bal-

lend*), dann ebenfalls 'alle', bezeichnet dagegen die Totalitat als aus einer Meng

Individuen bestehend, zusammengeballt.
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dvia" als Proposition schon in den indogermanischen Sprachschatz auf-

znnehmen. Dass gerade der Instumental haufig adverbiale Bedeutung

annimmt, ist bekannt; ganz analog ware die Bildung in diesem Fall

dem lateinischen quia von qui = grdsprchl. ki, eigentlich 'durch welches

weil'.

Hat aber eine Sprache von Wortern oder Begriffselementen phone-

tisch verschiedene Forraen entwickelt und nicht; wie so oft, alle bis

auf eine eliminirt, sondern mehrere nebeneinander bewabrt, dann findet

sich nicht selten, dass sie sich der lantgespaltenen Formen zur Unter-

scheidnng der in den Wortern liegenden verschiednen Bedeutungen oder

zur Differenziirung gramraatischer Cate<*orien bedient; so ist z. B. wenn

und wann ira Deutschen lange ohne Unterscheidung neben einander ge-

braucht, und ein Unterschied im Gebrauche beider Formen erst in unserm

.Fahrhundert zur vollstandigen Herrschaft gelangt; eben so hat sich

ahnen von ahnden streng geschieden; auch franzosisch diner und dejefiner

sind nux phonetisch verschiedene Formen von disjejunare , aber schon

lange in ihrer Bedeutung streng getrennt. In derselben Weise sind

auch die phonetisch verschiedenen Formen von dvis im latein. dis und

bis, im zend. vis und bis so geschieden, dass dis, vis auf die Bedeutung

*in zwei, auseinander', bis auf die Verdoppelung 'zweimal' beschrankt

ward. BezCiglich der CategoriendifFerenziirung will ich nur an die be-

kannte sanskritische Verwendung der phonetisch zu n, s differenziirten

Endung des Ace. pi. m. und fern.: m l

) zur Unterscheidung mehrerer

Themen-Classen im Masculinum und Femininum erinnern.

3. Die dritte indogermanische Form entstand durch Einbusse des

d in dvi. Dass auch diese schon vor der Trenuung der Indogermani-

1) Eigentlich ms; denn der Ace. pluralis ist urspriinglich der durch s plura-

lisirte Singular, z. B. agvam-s der Sing, agvam mit pluralisirendeni s, gerade wie der

Dat. Plur. ebenso aus dem Singular gebildet ist, z. B. bhyam, in tubhyam, wird

bhyam-s, dann bhyas im Plural, bhyum fur bhyatns im Dual, Das indogermanische

Nominalthema hatte namlich urspriinglich allgemeine, d. h. in der Praxis c ol 1 e c t i v e Be-

deutung. Aus dieser ward zuerst der Singular, z. B. im Nomin. durch Antritt von sa 'ein'

gebildet, dann aus dem Sing, der Plur. und Dual. Dariiber eingehend an einem andern Orte.
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schen Sprachen bestand , zeigt das indogermanische Wort visva. Im
Sanskrit wild dieses widergespiegelt in vishva-dryanc und vishuva (mit

der in der Taittiriya-Samhita so haufig vorkommenden Aussprache von

v durch uv [vgl. Weber, Indische Studien XIII. 105^, welche auch im

Pali [vgl. z. P. °<swv° fur sskr. cv und sv bei E. Kuhn, Beitra^e zur

Pali-Grammatik , S. 52] und Prakrit (vgl. z. B. duvdra fur sskr. <lrd

bei Lassen, Inst. ling. Pracr. p. 184n.*] erscheint). Mit dem so haufigen

Uebergang von va in u wird vishva zu vishu (vgl. vishu-vant in derselben

Bedeutung, wie vishuva, 'Aequinoctium' wo Tag und Nacht gleich sind,

der voile Tag also in zwei gleiche Theile zerfallt); dieses vishu, mit

am zusammengesetzt, bildet vishvdnc und diesem entspricht im Zend, mit

regelrechtem Uebergang des stummen Zischlauts sh vor dem tonenden

v in den entsprechenden tonenden zh, zugleich aber (s. d. Note S. 6 fF.)

mit langem ?, vizhvanc.

Als scbon dem indogermanischen Sprachschatz angehfirig wird das

Wort visva durch griechisch laao (mit ao durch Assimilation fur af) too

(mit spurloser Einbusse des /), ho fur Fiofo (vgl. Griech. Wurzellexikon

II. 222) erwiesen.

Wegen des langen i im zendischen vizhvanc, sowie wegen der in der

S. 6. Note angedeuteten Lange derselben in zend. vi = sskr. vi und des

Circumflexes in too konnte man auf den ersten Anblick geneigt sein

anzunehmen, dass das grundsprachliche Wort ebenfalls langes » gehabt,

also visva gelautet habe. Allein das griechische loo zeigt, in I eberein-

stimmung mit den hierher gehorigen sankritischen Wortern, entschieden

kurzes i und die Lange in loo erklart sich durch die einstige Beschwerung

durch die Position in loFo, welche hier ihre Spur in der Dehnung des

ihr vorhergehenden Vocals zuruckliess ; ausserdem ist dieses Wort nicht

mit der Proposition, welche im Zend vi lautet, zusammengesetzt, sondern

von einer Form des Zahlworts abgeleitet, tritt also in die Categorie von

grdsprchl. dvis , dessen i nur durch kurzes i widergespiegelt wird. Da

wir nun im Zend den Vocal i gerade in derSilbe vi sehr haufig in Fallen

gedehnt finden, in denen er grundsprachlich unzweifelhaft kurz war,

>'

Histor.-philoq. Classe. XXL B
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z. B. im Verbum vid sehr oft , wie vidy&t = sskr. vidy&t und grdsprchl.

vididt, vithushi = sskr. vidusht, beide fur grundsprachliches vidusid = home-

risch idvlcc fur fidvota, so durfen wir wohl unbedenklich annehmen, dass

auch in vizhvanc die Lange des t unorganisch und vielleicht eben durch die

fast stete Lange desselben in anlautendem vi herbeigefuhrt sei; vielleicht

ist dasselbe auch fur vitara anzunehmen.

Da es keinem Zweifel unterworfen ist, dass das Zahlwort fur 'zwan-

zig' schon in der Grundsprache mit vi statt dvi anlautete (vgl. lateinisch

vigintl, zend. vicaiti), so durfen wir uberzeugt sein, dass dieselbe Einbusse

auch in visva eingetreten und dessen urspriingliche Form dvisva gewesen

sei, und dafiir wird uns das Griechische weiterhin eine entscheidende

Bestatigung liefern.

Die Bedeutungen von sskr. vishvdnc 'nach beiden Richtungen, ent-

zwei , g itrennt, nach jeder Richtung u. s. w.', von vishva-drydnc, *nach

beiden Seiten hinaus, weg\ von vishuva und vishuvant 'Aequinoctium'

d. h. in zwei gleiche Theile getheilt', von zend. vizhvanc, bei Justi ,uber-

all hinfliegend,' eigentlich 'nach jeder Richtung gewandt (warts),' griechisch

loo gleich d. h. 'das eine von in zwei (gleiche) Theile zerfallenden' (s.

weiterhin) schliessen sich alle an den Begriff 'in zwei' (Accusativ), wie

lateinisch dis, griechisch diet sskr. vi und zendisch vi (S. 4ff.).

Leider kennen wir den Ursprung des angetretenen sva noch nicht.

Bopp (vgl. Gr. § 308) hat dariiber zwar eine Vermuthung aufg

allein es lasst sich ziemlich viel dagegen einwenden, so dass sie auf

keinen Fall als gesichert betrachtet werden kann ; ich wiirde eine andere

entgegenstellen, allein auch diese scheint mir zu ungewiss, um mitgetheilt

werden zu konnen. Dagegen wissen wir, welche Bedeutung es dem

vorhergehenden Worttheil verleiht. Es ist namlich dasselbe Bildungsele-

ment, welches — von Bopp a. a. O. besprochen — im Zend auch in

thri - shva von thri , drei, cathru-shva x
) von cathivare, vier, erscheint.

1) Justi stellt als Thema cathrushu auf, wahrend er richtig thrishva als Thema

giebt; von jenem erscheint nur der Accus. cathrushum , aber auch thrishva bildet in

diesem Casus, mit u fiir va und der regelrechten Dehnung vor m : thrishum. In dem



DAS INDOGERMANISCHE THEMA DES ZAHLWORTS 'ZWEI' 1ST DU. 11

Diese Bildungen driicken eines der Producte der Theilung einer Zahl in

gleiche Theile aus, ein Drittel, Viertel, Siebentel, Achtel, Funftel; in

derselben Weise driickt griechisch %/uiov, welches grundsprachlich sdmisva

lauten wiirde, eines der Producte einer Theilung in Halften, grundsprach-

lich sdmi von sama 'gleich', aus. Dieses letzte Verhaltniss von sdmi zu

samd (= ofio) bildet gleichsam das Gegenstvick des Verhaltnisses von

griechisch loo zu der Grundbedeutung von visva; wie sdmi 'halb' aus

samd 'gleich' abgeleitet ist, so ist die Bedeutung von loo 'gleich' aus der

von visva 'halbirt', Halfte, hervorgegangen, also, wie thrishva, Drittel, ei-

nes der Producte der Theilung in zwei gleiche Theile.

Wir sahen nun oben S. 4, dass das grundsprach liche dvis sowohl die

Bedeutung 'getheilt in zwei, auseinander', als die 'gemacht zu zwei, ver-

doppelt' enthielt. Ganz dieselbe Erscheinung tritt uns nun auch hier

entgegen. Wir sahen, dass visva fur urspriingliches dvisva steht, und

ganz wie looo fur visva, ist dtooo fur dvisva eingetreten, hat aber nicht

die Bedeutung 'halb', aus 'in zwei getheilt', sondern 'doppelt', aus 'zu

t>
emacht'. Eben so ist toiooo = zendischem thrishva, hat ab

gleicher Weise nicht, wie dieses, die Bedeutung 'ein DrittheiV, sondern

dreifach'.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, dass dieses dtcoo nicht erst

auf griechischem Boden entstanden sein kann, sondern zu der Zeit, in

welcher das Griechische sich von der Grundsprache abtrennte, das ur-

sprungliche dvisva noch neben dem schon daraus hervorgegangenen visva

von Jamaspji herausgegebenen 'Old Zand-Pahlavi Glossary
7 erscheint noch haptanhum

mit kurzem u geschrieben, von haptan, sieben (S. 125) und ebenso astanhum von

astern, acht (S. 85), welchen sanskritisches sapta-sva, ashta-sva entsprechen wiirde.

Im Avesta erscheint noch dieselbe Bildung von dem Zahlwort fiir 'fiinf
,
aber in ano-

maler Form und VVLL. bezuglich des dem auslautenden m vorhergehenden Vocals;

Westergaard liesst (Yacna, 19, 7 = Spiegel, 13) pantanhem und so giebt auch das

Old Zand Pahlavi Glossary

auch Vd. VI. 32 = Sp. 69 hat W
Westergaard's K. 4, 6 haben pantanhum;

auch Vd. XVI, 2 = Sp. 7 erscheint die Variante °um; °em ist demnach als Corrup-

tion zu betrachten und °utn als die richtige EnduDg.

B2
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bestand, jenes aber fur die Bedeutung 'doppelt', dieses fur 4in zwei ge-

theilt' fixirt war, also hier schon in der Grundsprache derselbe Process

vollzogen war, welcher sich im besonderten Latein in Bezug auf bis und

dis (beide fur grundsprachliches dvis) zur Geltung brachte.

3.

Da dem vorigen § gemass das indogermanische vi nur eine Verstiim-

melung der Form dvi ist, so haben wir fur eine altere Periode unseres

Sprachstammes nicht mehr drei, sondern nur zwei, thematisch gebrauchte,

Formen des Zahlwortes fur 'zwei' aufzustellen, namlich dva und dvi.

Aber auch fur diese zwei entsteht die Frage, ob sie beide Urbil-

dungen der Grundsprache sind, oder ob die eine aus der andern entstan-

den oder beide aus einer ihnen gemeinschaftlich zu Grunde liegenden

dritten.

Freilich erscheinen im Indogermanischen nicht wenige gleichbedeu-

tende und in ihren Formen sich nur wenig — nicht selten wie hier

bloss durch die Vocale a und i — unterscheidende Themen. Aber bei

alien diesen entsteht nicht bloss dieselbe Frage, sondern in den meisten

Fallen scheint mir bezuglich der Nomina dieser Art schon nachgewiesen

oder entschieden nachweisbar zu sein, dass diese Drfferenzen nicht ur-

sprunglich waren, sondern sich theils durch phonetische Neigungen theils

durch Heteroclisie und andre Einflusse erklaren.

Nur in Bezug auf Pronominalstamme dieser Art scheinen in der That

schon ursprunglich durch verschiedene Vocale differenziirte Themen ange-

nommen werden zu mussen; allein diese Differenziirungen waren wahrschein-

lich nicht bedeutnngslos, sondern dmckten vielmehrBedeutungsverschieden-

heiten aus, welche in der Urzeit, aus der die Pronomina herruhren (vgl. Or.

u. Occ. II. 748), wichtig genug waren, urn besonders characterisirt zu wer-

den. So tinden wir z. B. den Pronominalstamm ma in sskrit. (vedisch) a-rna

gnech. d-fto in a,uij, djuws, d
t
uot u. s. w. ; mi in griech. jui-r, sskr.

a-mi (wc-hl fur a-mi-i), Nom. pi. msc. ; amfbhis Instr. pi. m. n. (vgl. amubhis

von amu) u. s. w.
; mu in sskr. a-mu-shya, Gen. s. m. n., amubhis Instr.
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PL fem.; ebenso na, z. B. in dem mit e (altem Locativ *) vom Pronomen

a 'hier') zusammengesetzten sskr. e-na\ mit ci in zend. CMta, welchem
griech. xi-v fur tz-^o entspricht; nu bewahrt in der sskr. Partikel ««,

welche im griechischen vv widergespiegelt wird; hochst wahrscheinlich

ist auch ni grundsprachlich , obgleich nur in griech. vt-v und lat. e-iii-m

nachweisbar. Eben so lasst sich fur das Interrogativum ka und ki, viel-

leicht auch ku als grundsprachlich nachweisen , ferner ein Demonstrati-

vum gha und ghi u. s. w. Wenn wir aber die geringe Zahl der Prono-

mina, mit welchen die jungsten Phasen des Indogermanischen sich be-

helfen, mit der, je weiter wir zuruckschreiten, desto mehr zunehmenden

Anzahl derselben vergleichen, dann werden wir zu der Annahme ge-

drangt, dass sie urspriinglich keinesweges, wie spater, kaum nfiancirte,

gewissermassen personificirte, Abstracta der Demonstration, Relation, In-

terrogation bezeichneten , sondern scharf und bestimmt nach Oertlich-

keit, Zeit und vielleicht andren Momenten difFerenziirte Pronominalthemen

waren. Zu derartigen Unterscheidungen mochten dann auch neben den

Consonanten die alten drei Vocale dienen. Keine Spur einer derartigen

Verwendung der Vocale lasst sich aber im gesammten ubrigen Sprach-

schatz erkennen, speciell so wenig bei den Nominibus als bei den Zahl-

wortern. Diese letzteren schliessen sich iiberhaupt den Nominalthemen

in grammatischer Beziehung im Wesentlichen eng an , wie sie sich ja

auch dadurch, dass sie das decadische Zahlsystem in einer fiir alle Zeiten

genugenden Vollendung darstellen, als Resultat einer hohen Sprachent-

wicklung erweisen. Nur einen Punkt giebt es , in welchem sich zwei

Grundzahlworter, welche aber in Beziehung auf ihn fur eines gelten

mussen, von dem Character der spateren Epoche theils vielleicht nur in

Bezug auf die Anwendung einer verschiedenen Analogie , theils aber,

wenigstens von der Bildung der ubrigen Grundzahlen, ganz entfernen.

Er betrifft die Bildung des Femininums von 'drei' und 'vier'. Unter sich

1) Statt des spateren asmin, vgl. die sanskritischen alten Ablative ijat
,

tut,

eMt, statt der spateren yasmdt u. s. w. Den ersten beiden entspricht bekanntlich
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aber stimmt diese so sehr iiberein, dass sie fur eine beiden angehorige

betrachtet werden darf.

Das Theraa des Femininums von grdsprchlich tri 'drei' und katvar
l

vier' lautet namlich in der Grundsprache bezw. tasar und katasar, im

Sanskrit tisdr und catasdr, im Zend tisar [tishar) und catanhar 1
), im Al-

tirischen teoir, teora und cetheoir, cetheora. Danach sieht das Zahlvvort

fur 'vier' so aus , als ob es eine Zusammensetzuns mit dem fur 'drei

enthalte. Da das Zahlwort fur 'eins' im Sanskrit eka heisst, im Zend

aSva, welchem sskr. evd entsprechen wiirde (und auch in der Partikel

evd sich der Form nach und, wie wir gleich sehen werden, auch in in-

nigst verwandter Bedeutung erhalten hat), im Lateinischen oino (uno)

oivo in oivY\ 'eins' auf Wiirfeln sss gothisch aina-s u. s. w. (s. Fick,

vgl. Wtbch der Indog. Spr. I3 , 505), welchem der Form nach das schon

erwahnte zusammengesetzte Pronomen des Sanskrits e-na entspricht, dann

liegt der Gedanke unabweislich nah , dass , wie e-na , der Reflex von

grundsprachlichem ai-na, wenn ai oben richtig als Locativ des Prono-

mens a gefasst ist, eigentlich hier-er, zur Bezeichnung der Einzahl in den

europaischen Sprachen des Indogermanischen Sprachstammes verwendet

ward, auch in sskr. eka, welchem grundsprachlich aika entsprechen wiirde,

und zend. afoa, welchem grundsprachlich aiva wirklich entspricht

denn dafiir entscheidet das griechische oio fur oipo allein (eine Bedeutung,

welche auch die ursprungliche der schon mit dem zendischen Worte

zusammengestellten sskrit. Partikel evd — alten Instrumental fur eva 2
)

— ist) — Zusammensetzungen des Locativs ai vom Pronomen a mit

Pronominibus zu erkennen sind. Dafiir spricht auch der Umstand, dass

das indogermanische sa sowohl das Pronomen der dritten Person und

Demonstrativ 4er, dieser', als auch das Zahlwort 'eins' bezeichnet. Das

va in dem grundsprachlichen ai-va schliesst sich dann an den Pronomi-
m

nalstamm va, welcher in dem zendischen, mit a, wie oben a-ma u. aa.,

zusammengesetzten Pronomen a-va 'jener', im Griechischen in der weite-

1) Von Bezzenberger in 'Beitrage z. vgl. Sprfschg' VIII. 119 nachgewiesen

Quantitatsverschiedenheiten

Wiss

der



DAS INDOGERMANISCHE THEMA DES ZAHLWORTS 'ZWEF 1ST BV. 15

ren Zusammensetzung at/-xd und sonst erscheint , und ai-va bedeutete

etwa 'hier jener; das ka in ai-ka
% endlich ergiebt sich als das Prono-

men interrogativum , aber in der indefiniten Bedeutung: 'Her wer

vrgend einer = einer
1 1

).

In der Zusammensetzung mit dem Zahlwort fur 'drei' hat dieses eka

entweder — bei der Neigung der Zahlworter, sich in Folge ihres haufi-

gen Gebrauchs zu verkiirzen — das anlautende e auf bloss phonetischem

Wege eingebtisst, oder ka wurde wie in den Veden 2
) und ahnlich wie

das griech. indefinite i/j? auch allein in der Bedeutung 'irgend wer, einer'

gebraucht oder fur geniigend gehalten.

1st die Vermuthung , dass ka-tvar eine Zusammensetzung von ka

'eins' mit dem Zahlwort, welches 'drer* bedeutete, sei, zu billigen, dann

haben wir aber zugleich anzunehmen, dass nicht tri die urspriingliche

Form sein konne, sondern nur eine die sich enger an tvar schliesst, etwa

tvari. Diese hatte das va vielleicht zunachst in das so oft fur va schon

in der Grundsprache eintretende u verwandelt und dieses ware, durch

die erwahnte Neigung Zahlworter zu syncopiren, von dem ja selbst ein

vocalisches und zwar dem u nachst verwandtes (vgl. die insbesondere

in den Veden haufige Umwandlung von a vor und hinter r zu u) Ele-

ment enthaltenden r absorbirt.

So ware dann 'vier bezeichnet durch 'eins drd fur 'eins und drei'

und zwar ganz nach demselben Gesetz, wie in der spateren Phase die

Grundzahlen zu den Zehnern treten, z. B. &-dsxa 'eins zehn' fur 'eins

und zehn' u. s. w.

1st diese Annahme richtig — und ich glaube, dass wir sie wenig-

stens fur hochst wahrscheinlich halten durfen — dann mussten wir in

dieser Bildung vielleicht einen Ueberrest einer uralten Periode sehen, in

welcher die Indogermanen ,
gleichwie noch heute brasilianische Auto-

chthones nur bis drei zahlten (vgl. Pott, Quinare und Vigesimale Zahlme-

1) Beilaufig bemerke ich, dass der als Partikel lm

Sskr. Team, Team

deutu

h)

2) vgl. Grassmann, Wtbch
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thoden 1847 S. 3; 4; 6; 7; 9), oder nur bis drei reichende Zahlworter

besassen, und, weiter schreitend, gleichwie die Volker der quinaren Zahl-

raethode 'sechs' durch 'ftinf und eins' ausdrucken (ebds. S. 21 ff.), 'vier'

durch 'eins und drei' bezeichnend, nahe daran waren , statt ihr vollen-

detes dekadisches System zu schaffen , in einem triadischen stecken zu

bleiben.

Dass diese Bildung einer sehr alten Zeit angehorte, zeigt auch eben

der Ausdruck des Femininums dieser Zahlworter. Er ist nicht, wie bei

fast alien Nomina und auch bei den Zahlwortern 'eins, zwei' durch

gewohnliche Motion aus dem Masculinum gebildet, sondern nach Ana-

logic einiger wenigen Nomina — ahnlich wie noch heute 'Ziege' dem

Masculinum 'Bock' gegeniibersteht — durch ein besonderes, sicherlich

mit dem Zahlwort fur 'drei' lautlich gar nicht verwandtes, Wort tasar

bezeichnet. Eine Etymologie von diesem kennen wir eben so wenig wie

von tvar. Wie diese Feminina in alien indogermanischen Sprachen,

ausser den Arischen (Sanskrit, Zend, Pali und Prakrit) und Celtischen

eingebusst sind, so auch in alien modernen indischen, daher mir auch

nicht unmoglich scheint, dass sie im Pali und Prakrit nur dem Einfluss

des Sanskrits verdankt werden. Auch im E-amayawa IV. 39, 33 findet

sich schon das Masculinum von catvar statt des Femininums gebraucht

Ptsb. Wtbch unter catvar).

Mit diesen Abweichungen von dem Character der uns bekannten

Phase des Indogermanischen kann aber die Doppelform dva und dvi

auch nicht entfernt auf gleiche Stufe gestellt werden. Sie tritt vielmehr

ausserlich zunachst in Analogie mit dem Verhaltniss von z. B. sskr.

aksha zu akshi 'Auge', weiter dann zu den gleichbedeutenden Wortern

uberhaupt, deren Themen sich lautlich nur sehr wenig unterscheiden.

Wie diese berechtigen ja verpflichten zu untersuchen, ob diese Unter-

schiede ursprunglich oder erst im Verlauf der Sprachentwicklung einge-

treten sind, so sind wir sicher berechtigt, im Folgenden zu versuchen

auch das gegenseitige Verhaltniss von dva und dvi aufzuhellen.



DAS INDOGERMANISCHE THEMA DES ZAHLWORTES BIT. 17

4.

Schon Bopp hat (vgl. Gr. §. 320), wenn auch nur als wahrscheinlich
ausgesprochen

,
dass die voranstehende kleine Zahl in den Zehnern

«dreissig' bis 'neunzig' im Griechischen und Lateinischen, z. B. xgta- ii

TQta'xovia quadrd- in quadrd-ginta, eine neutrale Pluralform sei. Diese An
nahme ist jetzt keinem Zweifel mehr unterworfen , da wir sicher wissen
dass die letzterreichbare indogermanische Endung des Nomin.-Aoc.
Voc. Plur. des Ntr. durch d gebildet ward und alle hieh

Formen dieser beiden Sprachen sich mit Leichtigkeit daraus ~ erklaren
lassen 1

). Dasselbe gilt auch fur die Zehner von 'dreissig' bis 'fiinfzig'

des arischen Sprachzweigs, obgleich hier noch einige Schwierigheiten in

der Detailerklarung wegzuraumen sind , welche jedoch dem Resultat im
Ganzen keinen Abbruch thun. So ist z. B. im sskr. catodri-m - cdt der
gelrechte spatere Norn. pi. des Neutrums catodri fur ursprungliches in-

gehorig

g.

dogermanisches Jcatoard (= rsrp^cc, quadrd) eingetreten; und dieser wird
trotz des anomalen

, wahrscheinlich durch die vielen auf re auslautenden
Worter herbeigefuhrten e fur a, noch treuer im zendischen cathware-cat
Oder -cata widergespiegelt Zendisch tkri in thri-cat

y oder -cata, dreissig

lasst sich sehr gut, in Analogie mit ganz ahnlichen Fallen, zunachst fur

VerkQrzung von thrl nehmen und dieses fur Zusammenziehung von thrid 2
);

dasselbe gilt auch fur sskr. **' in tri-m-fdt; denn schwerlich berechtigt

uns der Nasal tri aus trim, der spatern Form des Norn. -Ace. Plur. des

Ntr.
t zu deuten; dieser Nasal ist vielmehr eben so zufassen, wie die an

derselben Stelle der Zusammensetzung, im Gegensatz zu alien verwand-

Sprachen, erscheinenden Nasale im sskr. schon erwahnten Zahlwort
fiir 'vierzig' und 'zwanzig' vi-m-fati Bopp's Erklarung desselben aus
dem ursprunglichen d in dagan 'zehn' (s. S 5) mochte kaum zu billi T*^

ja auch nur zu erwahnen sein : eine andre wird in 8 9 versucht werden

1) Vgl. auch *Ueber einige Pluralformen des indogermanischen Verbums' in

Histor.-pMlog,

§

Wiss.' XIII (1867)

C
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Was endlich sskr. und zend. pancd vom Thema pdncan in pancd-cat (oder

zend. auch -cata) betrifft, so ist es das treueste Spiegelbild des griech.

mvrri- und lateinischen quinqu&- in nsvzrixovta quinqu&ginta, so dass

es sich von selbst versteht, dass wenn nsvTn und quinqua Nom.-Acc.

PL Ntr. sind, auch pancd dasselbe sein muss. Was die formation be-

trifft, so schliesst sie sich an die vedischen und zendischen Nom.-Acc.

Plur. der Ntr. auf an, z. B. vedisch brdhmd und brdhma (vgl. mit letzterem

den Nom.-Acc. von pdncan in der unzusammengesetzten Grundzahl:

pancd) vom Thema brahman (vgl. Grassmann, Wtbch z. Rig-Veda Col. 917)

und zend. maScma Nom. , ndma Ace. des Ntr. maecman, ndman. Es sind

diess schon in der Indogermanischen Zeit eingetretene Nebenformen der~. ...n^v^wx ^x* ww&
ursprunglichlichen Form auf and und spateren dnd, woruber eingehender

an einem andern Orte (man vgl. fur jetzt lat. ndmina goth. namna^ welche

grundsprachliches and, und goth. hairtona, sskr. ndmdni, welche grdsprchl.

and widerspiegeln).

. 5.

Eben so verdanken wir Bopp a. a. O. die Erkenntniss, dass der

zweite Theil der Zehner mit dem Zahlwort fur zehn zusammenhangt,

dass in -xovm, lat. -ginta, sskr. -cat die erste Silbe des indogermanischen

dakan 'zehn' eingebusst sei. In der That, da der erste Theil als eine

Eorm der Grundzahl, drei, vier u. s. w. feststand, war die Vermuthung,

dass der zweite 'Zehner' bedeuten musse, fast eine nothwendige Con-

sequenz und die Einbusse des da von da\an wurde schon durch den

Verlust des lateinischen de von -decim in den franzosischen Zahlwortern

gestiitzt , welche den lateinischen von 4elf bis 4sechszehn' entsprechen,

z. B. onze = undecim u. s. w. Ist ja doch auch nichts naturlicher, als

dass der haufige Gebrauch der Zahlworter leicht zu Syncopirungen, Ver-

stiimmelungen derselben, zumal der langeren, Veranlassung giebt, eine

A'ermuthung, welche durch die Geschichte der Zahlworter in nicht we-

nigen Sprachen ihre vollstandige Bestatigung findet.

AUein wie ist es moglich , diese mit grundsprachlichem da\an in

Verbindung gebrachten Formen -xovxct, -gintd, -cat aus diesem da\an zu
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erklaren? Hier habe ich mich genothigt gesehen, von dem grossen

Schopfer der heutigen Linguistik abzuweichen und schon im Griechischen

Wurzellexicon II. 212 anzunehmen , dass als ursprungliche Form des

zur Zeit der Sprachtrennung gebrauchten dd\an nicht diese sondern dd-

\ant anzunehmen sei; etwas eingehender wurde diese Annahme im Glos-

sar zum S&maveda unter dagati erortert, erhielt aber ihre weitere Be-

griindung durch den spater an verschiedenen Orten durch Beispiele be-

legten Satz, dass die Themen auf an, in einer grossen Menge von Fallen

nachweislich, aus ursprttnglichen auf ant entstanden sind und zwar durch

den in der Sprache so vveit greifenden Einfluss der Heteroklisie und des

prototypischen Characters des Nominat. sing, msc; indem dieser Casus

ursprunglich auf ants, dann, mit Einbusse des t vor s, ans auslautete,

s aber im Sprachgefiihi als Ausdruck des Korainativs msc. und fern, le-

bendig gefuhlt ward, nahmen diese Nominative den Schein an, als ob

ihr Thema nicht auf ant auslautete, sondern auf an, so dass die Endun-

gen der iibrigen Casus in vielen Fallen an die im Nomin., nach Auf-

gabe des s, hervortretende Form auf an traten und die Veranlassung

zu Themen auf an als Nebenthemen von ant bildeten. Wie Sanskrit.

yuvati oder yuvati 'junges Madchen', das Fem. von yuvan, 'junger Mann',

zeigt, dass yuvant die ursprunglichere Form des letzteren war, was seine

vollstandige Bestatigung durch das vedische ymdt (dessen schwache Form)

yuvdd vdyas (Rv. X. 39, 8) findet, wie vedisch IMri-d&'vattara, Com

parativ von bMri-davan, zeiet, dass des letzteren ursprungliche Form

mri-dd'vant war, was dann weiter durch nicht wenige Worter bestatigt

wird, in denen Formen auf vant und van promiscue neben einander er-

scheinen, wie z. B. in armnt (schwach drvat) ,
drvan; rikvant (schwach

rihvat), rikvan; so zeigt auch schon -xovxa in tqicc-xovtu u. s. w. -gintd

in quadrd-gintd u. s. w. , wenn sie wirklich Verstummelungen von
,

ge-

wissermaassen, dexona, degintd sind, woran wohi niemand mehr zweifeln

wird, dass auch nicht indogermanisches ddkan die Urform war, sondern

vielmehr daVant.

C2
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6.

Diese Annahme erhalt in diesem speciellen Fall aber auch noch

andere Stiitzen.

Als Abstracta von sskr. dcican erscheinen dacdt und dacati, beide

Substantiva weiblichen Geschlechts. Dem erstren entspricht griech. ds-

xtid in Bedeutung, Geschlecht und Accent vollstandig; hochst vvahr-

scheinlich aber trotz des unregelmassigen Eintritts von S fur t auch in

der Form uberhaupt. Denn ganz selten ist die Schwachung von grund-

sprachlichem t zu griech. $ keinesweges; vgl. z. B. sfido/uo = grdsprchl.

saptama, von mta, oydopo = grdsprchl. aktama, von oxno, und Leo Meyer,

Vgl. Gr. der griech. und latein. Spr. II, 97 und 102 ff., welcher, wie

mir scheint, mit Recht in dem ccd vieler griechischen Worter Umwand-
lung von ant erblickt, gerade wie hier 8sxdd fur ursprungliches da\ant

erscheint. Das a deutet noch, wie so oft, an dass ihm einst ein Nasal

folgte und dessen Einfluss — als eines tonenden Lautes — mochte die

Veranderung des stummen t in das tonende d hier und auch in latein.

endo = sskr. ata fiir ant-a veranlasst haben.

Dacati ist geschwacht aus daganti, gerade wie yuvafi' aus yuvantt,

wie die ursprunglichere Form gelautet haben muss. Die Form mit be-

wahrtem Nasal wird in litauisch deszimti-s , altslavisch desenti widerge-

spiegelt (vgl. auch goth. tihund und taihund z. B. in sibun-tehund , sie-

benzig, taihun-taihund , etymologisch gewissermaassen zehn-zig = hun-

dert l
).

Beide Worter erweisen sich durch ihre Existenz im arischen und

europaischen Sprachzweig als indogermanische und zwar schon in der

Form da\at (ohne Nasal) und in der Form da\anti mit auslautendem i

fur ursprungliches id.

sche Auffassung (vgl. Scherer, zur Geschichte der

deutschen Sprache 453 ff.) naher einzugehen, wird wohl Jeder, der sie durchsieht,

insbesondere , wenn er bis zu der to , eiWy -<fe

gelangt ist, und die sich dadurch ergebende etymologische Bedeutung mit der histo-

mir gem
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Sie werden aber auch durch analoge Bildungen von andern Grund-

zablen geschiitzt. So erscheinen in gleicher Weise von sskr. pdncan, in-

dogerm. pdnkan, iiinf, die sskr. weiblichen Abstracta pancdt und pankti'

oder pankti. Auch hier entspricht dem ersten Worte griechisch Tievrdd,

dem zweiten altnordisch jimt (fur Jimft, mit Einbusse des /, wie in <*otli.

nithji-s fur nifthji-s aus indogerm. naptid) und altslav. pefi ebenfalls mit

Einbusse des Vertreters von grundsprachlichem und sskr. k. Wir haben

hier ein weiteres Beispiel der Synkopirung von Zahlwortern. Die altere

Form von sskr. pankti oder parkti hatte, nach Analogie von dacati, ei-

gentlich sskr. pancati oder pancati statt ursprunglichen pankantid lauten

mussen. Die Einbusse des a und des Nasals vor dem t theilen die ver-

glichenen Spraehen und es wird dadurch sehr wahrscheinlich , dass sie

schon im Indogermanischen eingetreten sei und zwar durch Einfluss des

Accents auf der folgenden Silbe, gerade wie urspriingliches gagamus zu

sskr. jagmus wird.

Endlich erscheint von navan im Zend als Abstract navaiti (wie sskr.

dacati gebildet) und, mit Bewahrung des Nasals, altslav. deveti. Die

Form auf at wird in griechisch ivvsdd widergespiegelt ; da sie in keiner

der andern Spraehen vorkommt und sich an die speciellgriechische Um-

wandlung der Grundzahl zu ivvtcc schliesst, konnte man sie fur eine

spatere Bildung des Griechischen halten; allein beide Grunde sind nicht

entscheidend ; die grundsprachliche Form, welche navdt gelautet haben

wurde, konnte auch im Griechischen allein bewahrt sein und sich nach Ana-

logie der Form, welche die haufigst gebrauchte Grundzahl angenommen

hatte, umgestaltet haben.

Wir sehen also in den hervorgehobenen Bildungen Feminina, wel-

chen Formen auf anti (fur urspriingliches antid) zu Grunde liegen, neben

gleichbedeutenden, welche weder das n noch das femininale i zeigen. Die-

ses Verhaltniss kehrt im Veda gerade bei mehreren Themen auf ur-

spriingliches ant wieder; hier finden wir mehrere Feminina auf at neben

oder fur ursprunglicheres ati oder anti. So z. B.

asaccdt neben dsaccantt, adj.

saccdt
y sbst. f.
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arvdvdt, sbst. f. (von *-vant).

udvdt, sbst. f. (von *-vanf).

t>

?iivdt, sbst. f. (von *-vant, vgl. nivan-d aus der Abstumpfung *nivan,

s. pravdt).

pardrdt, sbst. f. (von *-vant).

pravdt, sbst. f. (aus prdvant; wegen der Differenz des Accents vgl.

dacdt, pancdt init ddcan, pdncan ; vgl. auch pravand und s. bei nwft).

virukmat, sbst. f. (Das Ptsb. Wtbch. und Grassmann nehmen es gewiss

fiir msc; cubhras (Rv. I. 25,3) gehort sicherlich als Ace. PI. Fern, dazu,

wie auch Alfr. Ludwig annimmt (Uebersetzung II, 288); nur vveiss ich nicht

wie er cubhrd's und wie virukmatas iibersetzt. Ich betrachte virukmat

nach den bisherigen Analogien als 'Abstract' des entsprechenden Adjectivs).

In diese Categorie gehoren auch noch einige vedische Worter, wie

z. B. san't f. von sdrant (vgl. wegen des i fur a bodhit fi'ir bodhat ira

Rv. in bodhinmanas, statt dessen Sv. bodhanmanas hat) und aa.

Es scheint danach dass hier eine dem Indogermanischen eigene ca-

tegorische Bildung vorliegt, welche sich in grosserera Umfang nur in den

Veden erhalten hat.

Noch zwei Falle, in welchen da\ant widergespiegelt wird — zendi-

sches thrigdg und vifdctema — werden in S. 8 hervortreten.

7.

Bopp betrachtet namlich auch das cat, welches als hinteres Glied

des Zehner von 30—50 im Sanskrit und, wie wir sehen werden, im Zend

erscheint, als eine Form, welche zu dem Zahlwort fur zehn gehort und

das da desselben eingebusst hat. Auch hier hat er richtig seahnt, aber

die Erklarung und Begrundung dieser Ahnung ergiebt sich, wie mir

scheint, erst durch Annahme der von mir aufgestellten Grundform: da-

\ant. Steht sskr. und zend. cat fur dacat, und daran ist kaum ein

Zweifel mogiich, dann entspricht es dem femininalen Abstract dacdt

dsxdd, welches wir im vorigen §. kennen gelernt haben und es erklart

sich daraus zugleich, wie so die sskr. Zehner femininalen Geschlechts sind

Steht nun griech. -xovm latein. -gintd fur ursprungliches da\ant-d
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so ist — wie Bopp ebenfalls schon ahnte, jetzt aber erwiesen ist, d

wie bemerkt, a das ursprungliche Zeichen des Nom.-Acc. pi. ntr. ist

tqiu-xovw quadrd-gintd eine Zusammensetzung ernes Nom, Pi. ntr. einer

Grundzahl mit dem Nom. pi. von Zehn nnd diese Zusammensetzung be-

deutet 'drei Zekn\ man erlaube mir zu sagen: Zeknen, wahrend die von

sskr. catvdri(-m-)cdt auf den ersten Anblick die eines Nom. Plural ntr.

mit einem Nom. Sing. fern, zu sein scheint, gewissermaasen eine vier-

Zehnheit bedeutet. Dass eine solcbe unlogische Yerbindung die ursprung-

liche Bildung sei, ist nicht wahrscheinlich , sondern es ist vielmehr. nach

Analogie des Verhaltnisses der Feminina auf at, wie wir es im vorigen

k dass aus den urspriinglieheren P>il

dungen, wie sie im Griechischen und Latein. bewahrt sind, triakantd,

katvara\antd, nach Analogie des Verhaltnisses von dakdt fern, zu dd\ant

u. s. w. die sanskritische , oder vielmehr arische durch cat statt cant fur

grdsprchl. kant erst gebildet sei. Deutlicher wird die AufFassung, wenn

ich sage, dass diese Bildungen auf cat, fur grdsprchlich \at, fem., nicht

unmittelbare Bildungen sind, sondern vielmehr Ableitungen aus den

Bildungen auf xovrct, gintd fur grundsprachlich \antd ganz in derselben

Weise, wie z. B. die Ordinalia sskr. vimca, der zwanzigste, trimca, drei-

ssigste, catvdrimca, vierzigste, pancdca, funfzigste neben den gleichbedeu-

tenden vimcati-tama , trimcat-tama , catvdrimcat-tama ,
pan$dcat-tama nicht

ursprungliche Bildungen aus z. B. fri fur trid (§. 4), cat und tama sind,

sondern Ableitungen aus vimcati, trimcat u. s. w. ; oder auch ,
wie die

griechischen Zahlworter fur 'zwei hundert' bis 'neun hundert' nach §. 2

Ableitungen durch to von dia-xora u. s. w. sind. Am deutlichsten aber

tritt uns das Verhaltniss dadurch entgegen, dass wir beide Bildungen im

Griechischen nachzuweisen vermogen und zwar hier mit Bewahrung ih-

res begrifflichen Unterschiedes.

Da wir namlich oben gesehen haben, dass tkri im zend- thri-cat,

dreissig, und sskr. tri in tri-m-cdt fur ursprtingliches trid steht und in

griech. dexdd = sskr. dacdt, xdd dem sskr. cat entspricht, so folgt dar-

aus, dass griechisch jQidxdd, fem. — abgesehen vom Nasal im Sskrit,

Qber welchen sogleich — das getreueste auch im Accent ubereinstim-
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mende Spiegelbild von arischem trigdt ist und beide Formen sich in

einem grundsprachlichen tridVdt, fem., vereinigen, welches zu dem Thema
von tQia-xovra, namlich zQidxovt fur grundsprachliches trid\ant, genau in

demselben Verhaltniss steht, vvie sskr. dacdt = daxdd, fem., zu ddcan

d(xa fur grundsprachliches dd\ant adj. ; das heist, wie in den im voris

angefuhrten vedischen Beispielen, das Abstractum eines Adjectivs aus

driickt; wahrend das griechische Adj. neutr. TQia-xovxa 4

drei Zehnen

Dreissig' bedeutet, bezeichnet das von ihm schon in der einheitlichen

Bedeutung abgeleitete arische tricdt fur trid\dt = tQidxdS, f. DreissigheiL

Wir sehen also dass wahrend im Griech. und Latein die Zehner durch

die angemessene, gewissermassen in multiplicirender Bedeutung vorantre-

tende, Grundzahi mit 'zehn' gebildet wird, im Arischen statt dieser Bil-

dung das daraus abgeleitete Abstract eingetreten ist.

Schon der Ifmstand dass rQid-xdd sich von tQidxovxa durch den Vo-

cal und den Mangel des Nasals in xad unterscheidet , ferner dass auch

dem Zahlwort fur 'zwanzig' aYxoai em ganz ahnliches Abstract slxdd eben-

falls mit verschiedenem Vocal und Einbusse des im lateinischen mginii

bewahrten Nasals gegeniibertritt, endlich dass diesem rfxdd — genau wie

tri-m-gat dem griechischen TQtdxdd — im Sanskrit eine Nebenform des

gewohnlichen Zahlworts far 'zwanzig', namlich vim$at ebenfalls fem. und

gewiss wie tfxdd, trimfdt u. s. w. auch oxytonirt, entspricht, macht es

unzweifelhaft
, dass sowohl TQiccxdd als tlxdd nicht erst auf griechischem

Boden gebildet sind. Diesem gehSren erst die Bildungen wie tECoaQte-

xovx-dS u. s. w. an, welche trotz ihrer weiterreichenden Analogie erst

dadurch entstanden sind, dass die Sprache dS in slxdd toidxdd wie ein

besonderes Suffix fuhlte ; die richtige Bildung hatte rsaaaQaxdd = zend.

cathvaregat, sskr. catv&ri-m-gdt lauten mussen.

Gehoren aber sixdd und tQidxdS einer der Besonderung des Griechi-

schen vorhergegangenen Sprachperiode an, so zeigt die Uebereinstimmung
mit den arischen Formen, dass ihre Grundlage schon indogermanisch

war und hier dvfydt — wie sich weiterhin heraustellen wird — und

tridkdt gelautet haben muss.

Deragemass ist die arische Bildung der Zehner von 30—50 durch
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gat schon eine aus der Indogermanischen Zeit stammende , wobei sich

jedoch nicht entscheiden lasst, ob sie schon damals, wie im Arischen

spater, gewissermaasen die concrete Bezeichnung desselben war, oder noch,

wie griechisch tqiccxccS, die abstracte, welche sich dann erst spater an die

Stelle der obsolet gewordenen concreten (= den lateinischen emi gintd)

setzte.

8.

Obgleich dem vorigen §. gemass das grundsprachliche \dt fiir da\dt,

welches in den angefuhrten Abstracten oder Zehnern der Zahlworter er-

scheint, schon in der Indogermanischen Periode ohne das n des ursprung-

lichen ddkant gebraucht ward, so giebt es doch zwei schon §. 6 ange-

deutete Formen, welche beweisen, dass daneben auch die Form mit dem

n in Gebrauch war. Es sind dies zunachst das zendische thrigag in

thrigag-ca, am haufigsten in der Verbindung mit thryag-ca 'drei nnd drei-

ssig' in Bezug auf die drei und dreissig arischen Gotter, welche anch in

den Veden oft erwahnt werden (vgl. Mnir, Original Sanskrit Texts V.

9 if.), also genau dem sanskritischen trdyag ca trimgdc ca, z. B. Ev. VIII.

30, 2, entsprechend. Man kann schwanken, ob diese Verbindung in den

Fallen, in denen sie vorkommt, als Nominativ oder als Accusativ gefasst

sei (vgl Justi, Handbuch der Zendspr. unter tkri S. 139 und unter thrigag

S. 140); aber selbst wenn sie als Accus. gefasst ware, so ware die Form

doch der ganz regelrechte Nominativ fur ursprungliches thrigants, gerade

wie z. B. der Norn. sing. msc. des Ptcp. Pras. mraocag fur mraocants

vom Verbum mruc. Der Gebrauch des Nominat. als Ace. wurde sich

aus der Neigung der Zahlworter Indeclinabilia zu werden erklaren und

gerade ihren Nominativ als Indeclinabile zu fixiren, welche in diesem

speciellen Fall sich auch darin kund giebt, dass thrigag auch das vordere

Glied von Zusammensetzungen bildet, namlich thrigag-aydaghra und thri-

cag-fradaJcshainya. Jene Neigung zeigt sich schon sporadisch in den

Veden und im Zend in mehreren Fallen bei Zahlwortern, welche im

Allgemeinen noch flectirt und in §. 13 erwahnt werden; ferner z. B. im

Verlust der Declination der Cardinalia von 'fiinf an im Griechischen

Histor.-philog. Classe. XXL D
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schon von 'vier' an im Latein. Der Gebrauch des Nominativs statt des

Themas in der Zusammensetzung erscheint in den Veden in £atdm-titi

neben der regelrechten mit dem Thema gatd'ti fur gatd-titi.

Diese Form, beruhend auf thrigant, zeigt zugleich dass das Thema,

wie im Sanskrit, auf t endigte , was aucb durch pancagat-bis-ca, den In-

strumental von pancdgat, fiinfzig', so wie durch die Ableitungen cathware-

gath-wdo und pancdgath - wdo bestatigt wird. Da sich die Formen mit

schliessendem t durch griechisch zQiaxdd u. s. w. im vorigen § als die

indogermanischen auswiesen, so werden sie auch im Zend als die eigent-

lichen zu betrachten sein, und die Formen, welche hier hinter dem t noch

einen dem Thema angehorigen Vocal zeigen , wie die Nominative cath-

ivaregat-e-m und pahcdgat-e-m , der Gen. PI. thrigat-a-ndm , so wie das

Thema pancdgat-a in der Zusammensetzung pancdgata-g&ya als unorgani-

sche l
), wie in mehreren der Indogermanischen Sprachen — insbesondere

in den spateren Phasen — durch den Einnuss der uberwiegend grossten

Mehrzahl der Themen auf a herbeigefiihrte Nebenformen. Der Accusativ

auf em kann eben so gut diesen durch urspriingliches a verlangerten

Themen angehoren , als den ursprunglichen ohne dasselbe. Vielleicht

trug das haufigere Vorkommen dieses Casus mit dazu bei, diese Zahl-

worter in einigen Casus in die a - Declination (also durch Heteroklisie)

hinuber zu fiihren.

Das zweite Beispiel, in welchem der Nasal vor t bewahrt ist, ge-

wahrt das zendische Ordinale des Zahlworts fur 'zwanzig'. Das Cardi-

nale lautet vtyaiti fur alteres vigati (vgl. sskr. vimgati) und, wie wir §.11

sehen werden , abgeleitet von einer Form , welche n vor t hatte. Das

1) Das a in tisra fur tisar-a, im Gen. plur. tisranum neben tishrdm, scheint

mir dagegen der so haufig hinter r vor Consonanten hervortretende Vocal zu sein

(vgl. 'Orient and Occident' III. S. 25 ft.); tisrandm stent demnach fur tisarandm

und dieses fiir tisarndm (vgl. sskrit. catur-nam von catvar und shanndm fur shash-

ndm). Am a. 0. ist gezeigt, wie aus ar mit diesem dahinter entwickelten Vocal im

Sanskrit der Vocal n entsteht und so entspricht diesem tisarandm sskr. tisrind'm

und tisvimm. — Wegen des Verhaltnisses von tisra-ndm zu tishr-dm vgl. eine Note

in §. 14.
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Ordinale aber spiegelt diesen Nasal noch wider, indem es vlcac- tenia

lautet, welches eine regelrechte Umwandlung von vicant-tema ist. Die-

ses Ordinale konnte aus der Form auf i gebildet sein (v<jl. sskr. pimca-

titama
;
allein da im Sskrit die Form ohne das auslautende i, vimcat, neben

vimQati bewahrt ist, so ist kein Grund vorhanden, sie dem Zend abzu-

sprechen, und sie konnte sich sehrgut in diesem vlcant, mit Bewahrung
des urspriinglichen n, erhalten haben.

. 9.

Schliesslich glaube icb auch eine Spur zu erkennen , dass , wie in

zendisch thri$a$ vfya$-tema, so auch im Sanskrit einst die Form mit n,

$ant, neben der ohne dasselbe , cat, bestand, mimlich in dem Nasal,

welcher hier, wie schon mehrfach gesehen, zwischen der Grundzahl und

cat und, wie ich gleich bemerke, aucherscheint

O

in dem Zahlwort fur 'zwanzig' vi-m-gati; wie in jenen beiden , so zeigt

auch in diesem keine der verwandten Sprachen eine Spur dieses Nasals

an dieser Stelle ; er ist demnach nicht organisch , sondern kann nur

durch eine phonetische Neigung des Sanskrits entstanden sein. Wie wir

aber gesehen, dass $at iiXx einstiges $ant steht, werden wir weiter finden,

dass auch cati in vi-m-pati fur einstiges $anti eingetreten ist. Es li

daher die Vermuthung nahe, dass durch eine Art Assimilation dieser

Nasal einen Nasal in der vorhergehenden Silbe erzeugte und dann ver-

schwand, gewissermaassen von seiner richtigen Stelle sich in die vordere

Silbe fliichtete. Assimilationen vorderer Silben an die folgenden sind

bekanntlich uberaus haufig in den Sprachen, vgl. z. B. latein. coquo,

quinque fur poquo, pinque, sskr. pvapura fur sva$ura; mit der Flucht des

Nasals in die vordere Silbe dagegen vergleicht sich der im Sskrit so hau-

fige Fall, wo eine an ihrer organischen Stelle eingebusste Aspiration sich

in die vordere Silbe, oder den vorderen Theil derselben, rettet, z. B.

hu-budh-sa zu bu-bhutsa wird (vgl. auch den Uebertritt des * im Griechi-

schen, z. B. ntsiQct. fur msQta und indogermanisches pfvarid).

D2
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. 10.

Bopp hat femer, wie schon angedeutet, die arischen Ausdrlicke fur

die Zehner von 'sechzig' bis 'neunzig', aus einer Verbindung der Einer

mit dagati erklart, trotz dem dass von dem letzten Worte nur ti in ih-

nen erscheint, so z. B. zendisch haptd-i-ti, sskr. sapta-ti, siebenzig, in

denen haptd, sapta nur den Ausdruck fur 'sieben' widerspiegeln nnd

von dacati nur das ti iibrig sein soil. Obgleich Bopp's reiche Combinations-

gabe auch fur diese Hypothese die fast ganz analoge Erscheinung in der

franzosischen Form der Zehner, z. B. trente fur lateinisch trilji\nta gel-

tend gemacht hat, so scheint sie mir doch insbesondere dadurch nich*

zu voller Wahrscheinlichkeit erhoben zu sein, dass seine hier etwas zu

knappe Darstellung nicht ganz deutlich hervorspringen lasst, dass z. B.

saptati, haptditi nicht eine unmittelbare Syncopirung von arischem sapta

(oder saptd) -dacati sind, sondern, nach Analogie der Zehner von 'dreissig'

bis 'funfzig', z. B. pankd-\dt fur ursprungliches-joawAd-rfa^a'?, eine Form

die Vermittlung bildet , in welcher , wie in diesen , die Silbe da schon

eingebusst war, also in sapta-ti, ganz wie in franzosisch trente fur tri-

\gi\ntd , weiter dann nur der Reflex von arisch ca = lat. gi ausfiel.

Diese weitere Einbusse erklart sich dann aber nicht bloss durch die na-

turliche Neigung der Zahlworter zur Verminderung ihres Umfangs, son-

dern auch durch den Einfluss des Accents auf ti, wodurch ca in die

schwachste Stelle des Wortes trat, in welcher die Silben uberaus oft

Schwaehungen der verschiedensten Art erleiden.

Doch moge es mir verstattet sein, darauf etwas naher einzugehen;

denn ich kann nicht bergen, dass es mir stets eine eben so grosse, ja

fast grossere Befriedigung gewahrt, Vermuthungen des grossten europai-

schen Sprachforschers Sicherheit oder wenigstens hochste Wahrschein-

lichkeit zu verschaffen, als eigene Entdeckungen mitzutheilen.

Wir haben oben (§. 6 ff.) gesehn , dass die Feminina auf at und ati

(fur ant und antf) Ableitungen von Themen auf ant sind, welche Abstracta

bezeichnen, dass auf diese Weise z. B. von der grundsprachlichen Zu-

sammensetzung, vorher Zusammenruckung trid-kantd 'dreissig' (fur ur-
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sprungliches trid-dd\antd 'drei Zehnen'), das Abstractum tridkdt 'Dreissi^-

heit' gebildet ward. , Da die Formen auf ati (ffir antf) vollig dieselbe Be-

deutung haben, so konnte eben so gut trid\ati gebildet werden und so

finden wir derm im Sanskrit neben dem Reflex von tridkdt: sskr. trim-

$at fern., auch das Fern. trim$ati, neben catvdrim$at auch catvdrimgati,

und neben pancdgdt endlich auch pancdgati (vgl. sie im Ptsb. Wtbch).

Diese Worter kommen zwar nur in unaccentuirten Schriften vor, aber

die Analogie von vimgati 'zwanzig, neben welchem auch vim$at, wie wir

gesehen, erscheint, beide ebenfalls ursprttnglich Abstracta mit derBedeu-

tung: 'Zwanzigheit', macht es unzweifelhaft, dass sie, gleich wie vimcort

ebenfalls oxytonirt waren. Werden aber somit fur die Zehner von

'zwanzig' bis 'fiinfzig' Doppelformen auf at und ati nachgewiesen, welche

aus Themen auf grundsprachliches \ant abgeleitet sind, so werden wir

vollstandig berechtigt, vollig dasselbe auch fur die arischen Zehner von

•sechzig' bis 'neunzig' anzunehmen, also auch hier Doppelformen in Ab-

stractbedeutung auf $ati und pert, welche in gleicher Weise von Themen

auf \ant abgeleitet sind. Diese Themen auf \ant erscheinen aber in der

Form des Nom. pi. ntr. in den Bezeichnungen dieser Zehner im Grie-

chischen und Lateinischen , welche bzw. wie die von 'dreisig' bis *funf-

zig' auf xotrca, gintd auslauten. Neben saptati fur saptaqati oder, wegen

des zendischen hapt&iti, fur saptdgati, durfen wir also auch eine wenigstens

berechtigte, wenn auch vielleicht nicht gebrauchte, Form saptafdt oder

saptdgdt annehmen, beruhend auf einstigem sapta-\antd oder saptd-kantd,

welchem griechisch knta-xovza oder inztj-xoiacc nach Analogie von mvtri-

xovxa entsprechen wiirde.

Im Bewusstsein meiner geringen Kenntniss des Armenischen wage&*-""»

ich es nur zogernd und far den Fall eines Irrthums um Nachsicht bit-

tend, eine Stiitze fur diese Annahme auch dieser Sprache zu entnehmen

;

denn ein gewissenhafter Forscher muss die Resignation besitzen, sich der

Gefahr selbst schmahlichen Irrthums auszusetzen, wenn es gilt die Wahr-

heit zu Tage zu bringen.

Gerade wie im Griechischen und Lateinischen lauten namlich auch

im Armenischen alle Zehner von 'dreissig' bis 'neunzig' auf denselben
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Lautcomplex aus , namlich , wie im Griechischen alle auf xovxa, im La-

teinischen auf gintd, so im Armenischen auf coun; so viel ich zu ersehen

vermag, wurde dieser Lautcomplex sanskr. und zend. $an grdsprchliches

\an reprasentiren. Mir scheint er eine Versttimmelung entweder von

cantd = griech. xovta
, latein. gintd, oder von grdsprchl. \anti, der

Grundform von sskr. cati in den eben besprochenen tri m-cati u. s. w.,

Bewahrung des ursprunglichen Nasals (vgl. §. 6). Letztere Annahm
scheint mir jedoch schon darum hochst unwahrscheinlich, weil diesem court

4

fur canti im Sskr. und Zend von 30—50 cat oder cati, von 60—90
nur ti ohne n gegentiberstehen wurde. Ich glaube vielmehr, dass es

fur cantd = xovta, lat. gintd steht, und dafur spricht mir auch das ar-

menische Zahlwort fur 'zwanzig', namlich khcan, in welchem viel wahr-

scheinlicher der Reflex von lat. vi-ginti als zend. vfyaiti zu erkennen ist.

In Betreff der Einbusse des auslautenden td oder ti vgl. armenisch n

fur nti in der Endung der 3. Ps. PI. Prasentis. Sind diese Annahmen
richtig, so reflectiren die armenischen Zehner durchweg die concreten

Bildungen des Griechischen und Lateinischen, nicht aber die abstracten

Ableitungen davon, welche wir im Sanskr. und Zend finden. Die Ent-

scheidung daruber, ob eine von diesen beiden Erklarungen und welche

die richtige, oder ob beide falsch seien, stelle ich denen anheim, welche

sich mit der linguistischen Aufhellung der armenischen Sprache be-

schaftigen.

Ueber den Ausfall der Silbe ca in diesen Formen des Sskr. und
Zend — auf saptati oder saptdti fur saptagati oder saptdcati u. s. w. be-

ruhend — bedarf es keiner weiteren Bemerkung; dagegen bieten die

Einer in ihnen einige Schwierigkeiten, fiber welche eine geniigende Aus-
kunft wohl wunschenswerth ware. Ich erlaube mir desshalb meine An-
sicht daruber hier mitzutheilen , es dem Urtheil der Leser ttberlassend

den Grad der Wahrscheinlichkeit zu ermessen, auf welche sie Anspruch
machen darf und nothigen Falls eine genugendere an ihre Stelle zu

setzen. i

Was zendisch haptditi betrifft, so ergiebt sich dessen haptd, nach
Analogie von pancd in pancd-cat, rnvrrj in nsvttjxovTa

, quinqud in quinqua-
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gint als Nom. ntr. pi d Cardinale, wie auch

Arischen , Griechischen und Lateinischen drei und

den Zehnern d

vier. Die Kiir

des Auslauts im sanskritischen sapta in saptati spricht nicht dagegen;

sie erklart sich entweder rein phonetisch durch die Neigung der Zahl-

worter sich zu erleichtern, oder durch den Eintritt der gewohnlichen

sskrit. Form des Nom. Plur. sapta statt der alten Form saptd'. Dieses

Resultat macht es hochst wahrscheinlich , dass wir auch in den iibrigen

Einern dieser Zehner die Cardinalzahlen zu erwarten haben und zwar

ursprunglich in der vollen Form des No Piur. ntr. auf d. Dafu

spricht die zendische Form des Zahlworts fur 'aehtzig' astditi, welchem

em ches actdti entsprech de

das im Sanskrit entsprechende Wort

Eine Schwierigkeit bietet abe

elches, hier scheinbar stark ab

weichend, aciti doch trifft diese Schwierigkeit nicht das a& denn

ich habe schon mehrfach nachg

aus haung bewirkt dass ein der

1, dass eine accen

hergehenden Silbe

Silbe iiber-

geschwacht

wird. so z. B. wird dhd durch Antritt des ursprcinglich durchweg

centuirten Characters des Passivs yd dht, z. B. nidhtydmdna (Kv. X
32, 6); p&i trinken

zunachst aus acdU

flex des zei

mit Suffix ti, piti. In gleicher VV hie

entstanden und, da wir in acd unzweifelhaft den Ke

dischen astd in haben. so hat in dies Zahl

auch das Sanskrit die ursprungliche Lan bewahrt. Die Schwierigkeit

§ dem sskr. Reflex des dischen st, arische

Mir scheint

zur Dissimil

sich durch die in alien Sprachen her T.

durch I

retende o""S

erkl Wi z B sskr. vdsudatti zu vdsutti durch

die Aehnlichkeit des d mit t ward, wie im Zend ameretdt aus ame-

tstand. haurvat neben haurvatdt erscheint und ahnliches in 1

L z. B. Leo Meyer, Vg

cheint mir auch

auch in anderen Sprachen (\

Griech. u. Lat. Spr. I. 281), so i

im Sskrit ashtdti hatte werden mussen,

die Aehnlichkeit des t hinter dem Zischla

busse im Sskrit herbeigefuhrt zu haben und zwar vielleicht

Gramm. d

risch actdti welches

die Identitat des t,

it mit dem t von ti

oder schon

dessen Ein-

Zeit, wo man och prach, oder, wenn schon sht, doch Gefuhl

Entstehung des sh aus c im Sprachbewusstsein noch so lebendig war, d
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nach Einbusse des Dentals, welcher die Veranderung des c in sh her-

vorgerufen hat, der ursprungliche Laut wieder an seine Stelle trat.

Auch in dem arischen actd haben wir den Nom. pi. ntr. von actan,

nicht etwa das mit ashtdu, indogermanischem a\tdu identische vedische

ashttil zn erkennen, was vollstandig zu beweisen hier zu weit f&hren

wiirde.

Wahrend uns in zend. haptd-i-ti und astd-i-ti = sskr. aciti fur acdti

langes d entgegentritt , hat aber das Zahlwort fur 'neunzig' sowohl im

Sskr., navati, als im Zend , navaiti, nur kurzes a. Im Sskr. erklart sich

die Kiirze, wie in saptati und, da sich auch im Zend neben haptditi hap-

taithi-vant mit kurzem a zeiet , konnte man sie hier und in navaiti in

ahnlicher Weise erklaren wollen. Allein mich macht ein Umstand da-

gegen bedenklich, welcher im Sskrit nicht eintritt. Wahrend namlich

saptati nur siebenzig , navati nur 'neunzig' bedeutet , heisst im Zend wa-

vaiti, wie wir oben sahen (§. 6, S. 21), auch 'Neunheit' ivvsdd. Dass in

einer hoch cultivirten Sprache so sehr verschiedene Zahlen wie 'neun' und

'neunzig' durch ein und dasselbe Wort ausgedriickt gewesen seien und

also zu Missverstandnissen der verschiedensten Art insbesondere in Be-

zug auf Hab und Gut, Kauf und Verkauf, Besitz (iberhaupt fiihren

mussten — diese empfindlichste Stelle des gebildeten Menschen, wo alle

Gemuthlichkeit aufhort — ist vollig unglaublich; ich vermuthe daher,

dass wie in haptditi astditi, so auch in dem Zahlwort fur 'neunzig das

lange d herzustellen und die Verkurzung desselben eine durch Ver-

wechslung oder Identificirung mit navaiti 'Neunheit* herbeigefiihrte Cor-

ruption sei.

Was endlich das letzte dieser Zahlworter, das fur 'sechzig', betrifft,

so ist es keine Frage, dass in sskr. shash-ti, zend. khshvas-tif so wie auch

armenisch valh-goun der vordere Theil die gewohnliche Form des Nomin.

der Grundzahl sskr. shash, zend. khshvas, armen. vets fur grdsprachliches

svaks = latein. sex, griech. S£ u. s. w. widerspiegelt. War diese schon

ursprunglich zur Bildung von 'sechzig' verwandt, so sind sskr. shashti

u. s. w. die regelrechten Resultate des Zusammentreffens dieser vorderen

Theile mit folgendem ti. Allein ich kann nicht bergen, dass es mir aus
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zwei Griinden nicht wahrscheinlich vorkommt , dass schon urspriinglich

der Reflex von grdsprchl. svaks der vordere Theil dieses Zahlworts ge-

wesen sei, und zwar 1. weil in den iibrigen Zehnern von 'dreissig' bis

'neunzig' das vordere Glied sich als ein Nomin. plur. ntr. kund gab,

wahrend svaks kein Zeichen dieses Casus an sich tragt, 2. dagegen das

vordere Glied in dem entsprechenden griech. nnd latein. Zahlwort Zgd-

xovxa, sexd-ginta unverkennbar die Endung des Kom. pi. ntr. zeigt und

wir schon mehrfach gesehen haben und noch durch andre Momente

B. genauere Betrachtung der Ordinalia) bestatigen konnten, dass das

Griechische und Lateinische die alten Zahlenformen im Wesentlichen

am treuesten bewahrt haben. 1st diese Annahme richtig, dann war die

urspriingliche Form svaksd - da\antd , zur Zeit der Sprachtrennung svak-

sd\antd, Abstract svaksd\ati oder svaksd\anti; mit der Einbusse der Silbe

\a hatte dieses sskr. shashdti, zend. khshvasdti werden mussen. Daraus

konnten die erwahnten historischen Formen entweder auf phonetischem
I

Wege entstehen, zunachst durch Verkurzung des a, wie in sskr. saptati

und navati, zend. haptaithi-vant und griech. l£« in Qccxooioi (aus %8 xoici

'sechs Hundert' mit Suffix to, vgl. §. 2), dann durch Einbusse des a,

wie in sskr. pankti fur pancati (§. 6) u. aa. ; oder es konnte auch die im

Nomin. des Ausdruckes fur 'sechs' an die Stelle von svaksd in alien in-

dogermanischen Sprachen getretene Form mit Einbusse des auslautenden

Vocals, also svaks, an die Stelle der nur im Griech. und Latein wider-

gesp egelten Urform getreten sein, gerade wie ja auch im Latein. in ses-

fur sexcenti statt des griech ££« in kfrxooiot die gewohnliche Form

sex sich geltend gemacht hat. Bei der einen wie der andern Erklarung

trat dann der zweite Theil ti unmittelbar an sskr. shash, zend. khshvas.

. 11.

Wir sind jetzt hinlanglich vorbereitet , urn zu unserer eigentlichen

Aufgabe zumckzukehren.

"Wir haben in den bisherigen Untersuchungen festzustellen gesucht,

dass die Zehner von 'dreissig bis 'neunzig' urspriinglich durch Plur.

ntr., im Nom. auf d, der Einer und des Zahlworts fur 'zehn ausgedruckt

Histor.-nhiloa. CAasse. XXL 3. E
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Avurden, z. B. 'dreissig' durch trid dd\antd\ dass diese beiden Worter

sioh aber noch vor der Sprachtrennung zu einem Worte verbanden, \vo-

bei die Silbe da » B. tridkantd entstand. Aus d

Formen bildeten sich, ebenfalls schon in der Indogermanischen Zeit, Ab-

stracta, eigentlich in der Becleutung 'Dreissigheit' u. s. w., im Gebrauch

vollig dasselbe wie 'dreissig' u. s. w. bedeutend. Die Bildung fand da-

durch Statt, dass das Thema jener ursprunglichen Zusaramenriickungen,

also von tridkantd z. B. trid\ant, als Femininum, entweder ohne Femi-

ninalcharacter, oder mit dem Femininalcharacter i und Oxytonirung im Sin-

gular gebraucht ward. Zugleich ward der Nasal fast spurlos eingebiisst

und das femininale i, wie auch sonst so oft, verkiirzt; also aus trid\antd

(wahrscheinlich urspriinglich mit Accent auf der ersten Silbe, griecb. in

Folge des Einnusses der Silbenzahl auf die Accentuirung TQiuxovm),

vermittelst trid\dnt und trid\anti, trid\dt (= griech. tQiaxdd, sskr. tri-m-

gdt) und trid\ati (= sskr. tri-m-gati), beide fern. In den Zahlwortern fur

'secbziyr' bis 'neunzig* ward dann ferner in der arischen Grundlage auch
O "^ "^"""*o

die Silbe ga eingebusst, so dass z. B. einstiges saptd da\antd vermittelst

saptd\anta und daraus Abstract, arisch saptdgati, zu saptdti [= zend.

haptditi) und, mit Verkiirzung des d vor t, sskr. saptati ward.

Die urspriingliche Bildung, jedoch zusammengeruckt und ohne das

da. also z. B. tridkantd u. s. w. hielt sich nur im Griechischen, Lateini-

hen und, wie mir scheint (§. 10), Armenischen; im Sanskrit und Zend

dagegen traten die Singulare der femininalen Abstracta an die Stelle der

concreten Formen, jedoch mit gleicher Bedeutung.

1st diese Auffassung richtig, so ist nichts naturlicher als dass

da das Indogermanische den Dual besass — wenn dreissig u. s. w. durch

Mrei Zehnen' u. s. w.im Ntr. plur. ausgedruckt war, 'zwanzig' durch 'zwei

Zehnen', d. h. den Dual beider Worter und zwar ebenfalls im Neutrum

bezeichnet ward. Wir wissen aber nun durch die Bewahrung von i als

eategorischem Zeichen des Nom.-Acc.-Voc. des neutralen Duals im Sans-

krit und Zend und die sichere Erkenntniss desselben im Celtischen ver-

mittelst des Altirischen, dass dieser Vocal im Indogermanischen iiberhaupt

Exponent dieses Casus war. Es ist daher keinem Zweifel zu unterwerfen,
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dass wir in dem lateinischen viginti zunachst ein treues Spiegelbild des

indogermanischen v1\anti , mit schon indogermanischer Einbusse des an-

lautenden d (vgl. §. 2) und des inlautenden da, fur urspriingliches dvl

da\anti 'zwei Zehnen' und in dem zweiten Worte den Nona.-Ace. des Duals

des Neutrums von dd%ant zu erkennen haben. Im Griechischen entspricht,

mit Einbusse des Nasals (wie in k-xarov fur xctvxo-v = lat. eentu-m

goth. hunda), bootisch und dorisch ptxau (Ahrens, Diall. I. 170, II. 42;

279), iiber dessen Quantitat des ersten i ich keine Angabe finde; ob die

neuere dorische Nebenform psixan (Ahrens II. 279) und bXxocu (ebd. II.

280), so wie die gewbhnliche Ei'xom fiir bewahrte Lange des ersten / spre-

chen, wage ich nicht zu entscheiden; da aber im Latein die Large bei-

der i erscheint, die des ersten auch im Zendischen vtyaiti, Verkiirzung

aber zumal in Indeclinabilien, in welchen die Form nicht durch weit-

reichende Analogien geschutzt ist, viel haufiger als Dehnung ist, endlich

die Etymologie die Lange beider i — als Kennzeichen des Casus , des-

sen Schluss *sie bilden — schutzt , so ist kaum zweifelhaft, dass auch im

Griechischen wie im Latein beide t urspriinglich lang waren.

Im Sanskrit und unzweifelhaft auch im Zend ist, wie in den ubrigen

Zehnern, die Abstractbildung auf t (fur i) , im Sanskrit ferner und viel-

leicht auch im Zend (s. 8. 8) auch die ohne Femininalmotion an die

Stelle der concreten getreten. Der Nasal vor dem t ist im Sanskrit in

beiden Formen, im Zend in der auf • eingebusst, doch scheint mir, wie

schon 8. 9 bemerkt, eine Spur desselben sich im Sanskrit erhalten zu

haben; hier erscheint namlich vimcati statt des zend. vigaiti und, ohne

das movirende i (fur f) , vimcat {= griech. slxdd) ,
deren m ich aus dem

irenden Einfluss des Nasals in der ursprunglichen Form vicantl
assimi

vigant zu erklaren versucht habe. Die Verkiirzung des ersten i im Sans-

krit erklart sich durch den Einfluss indischer Volkssprachen, speciell des

Pali und Prakrit, wo Verkiirzung langer Vocale in geschlossener Silbe

d. h. vor Position re-elmassi- eintritt (vgl. E. Kuhn, Beitrage zur Pali-^i^^^*^

Grammat. S. 17 und die daselbst angefuhrten Stellen); Belege fur den

Einfluss der Volkssprachen auf das Sanskrit und selbst die Sprache der

Veden sind aber schon in solcher Anzahl geliefert, dass er iiberhaupt

E2
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nicht mehr auffallen darf, am wenigsten bei den so haufig gebrauchten

Zahlwortern.

In Bezug auf die zendische Form vicaiti ist nur noch zu bemerken,

dass sie , ahnlich wie alle Zehner im Griech. und Latein, der nach und

nach fast fiir die meisten Zahlworter geltend gewordenen Neigung ge-

mass, indeclinabel geworden ist, und zwar in der Form des Nom ., aber,

wie in Themen auf i und sonst so oft (vgl. Justi , Handb. p. 389, nr.

535, Bern. 1 u. sonst), mit Einbusse des auslautenden s.

. 12.

Wenn wir nun annehmen, dass die urspriingliche Form des Stamm-

wortes fur 'zwei' weder dva noch dvi, sondern du war, dann erhalten

wir eine einzige Grundlage der dazu gehorigen Formen und diese selbst

scheinen sich aus ihr mit Htilfe einiger keineswegs kiihnen Voraussetzun-

gen ohne grosse Schwierigkeit zu erklaren.

Dass die Declination dieses Zahlworts ursprtinglich eine duale war

bedarf keines Beweises, da sie sich in einigen indogermanischen Sprachen

ganz, in andern wenigstens theilweise erhalten hat.

Der Exponent des Nom.-Voc- Ace. Dualis Msc. und Fem. ist be-

kanntlich a, welchem im Griechischen w entspricht. Bei der Voraus-

setzung, dass du der Stamm war, lautete dieser Casus also urspriinglich

dud; ihm entspricht im Griechischen zugleich mit v, dem regelrechten

Reprasentanten von grdsp. u, dvw; das auslautende w wird gewohnlich

verkurzt (wie das indogermanische d in den Nominibus zu *: xogax-s),

dvo, doch halt es sich durchweg, durch die Zusammensetzung geschiitzt,

in dem Zablwort fiir 'zwolf und zwar nicht bloss in der vollen (dialek-

tischen) Form ovcodsxa, sondern auch in der gewohnlichen , in welcher

das v — wohl nach vorhergegangener aber nur kurze Zeit dauernder

Liquidirung zu p — ganz verschwunden ist, namlich Suidsxcc. Im La-

tein entspricht ebenfalls mit u und steter Verkurzung duo.

Der Exponent desselben Casus im Ntr. war, wie bemerkt, t; dieser

wurde also ursprunglich dui gelautet haben.

Der Vocal w und die Liquida v liegen sich nun bekanntlich so nahe,
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class der Uebergang dieses Vocals in diese Liquida vor unahnlichen Vc~
calen, wie er im gewohnlichen Sanskrit regelmassig, in den Veden aber

noch entfernt nicht so haufig, Statt findet, sich sicherlich in einzelnen

Fallen auch schon in dem langen Lauf der Entwickelung der Indo^er-

manischen Sprache vor der Besonderung geltend gemacht hat. Man
mochte schon, zumal in einem so haufig gebrauchten Zahhvorte, neben

dud auch bisweilen dvd sprechen; doch muss dies noch sehr selten der

Fall gewesen sein, sonst wiirden Griechisch und Latein nicht einzig

dud renectiren und selbst im Veda noch — wie wir gleich sehen wer-

den — diese Aussprache die vorherrschende sein. In Zusammensetzun-

gen nnd Ableitungen dagegen mochten, bei der Neigung der Zahhvorter

ihren Lautcomplex zu kiirzen (man erinnere sich des eben erwahnten

dtodsxce und der vielen friiher vorgekommenen Syncopirungen) beide Sil-

ben schon haufiger zu einer geworden sein nnd dann auch dahin ge-

wirkt haben die Einsilbigkeit auch in den unzusammengesetzten Formen

zu fordern. Diese Verkiirzung trat schon lange vor der Trennung in

der Neutralform dui ein, welche in dem Zahlwort 'zwanzig' in Volge die-

ser Umwandlung auch — ebenfalls schon vor der Trennung — das d

einbusste. Im Sanskrit, so wie im Zend wird zwar auch nur dv — und

zwar in alien Casus — geschrieben, allein in dem Rigveda ist

dvait 2 mal duau und 2 mal dvau

dva 15 mal dud! 5 mal dvti

dvt 12 mal due 1 mal dve

dvdyos 2 mal dudyos 1 mal dvdyos zu sprechen,

also 31 mal mit u und nur neunmal mit v. Zweifelhaft ist zweimal

dvd'bhy&m.

In den Ableitungen und Zusammensetzungen — wo die Neigung

der Zahhvorter, sich zu verkurzen, in der Aussprache mit v eine leichte

Handhabe fand — herrscht zwar die Liquidirung vor (namlich in 16 Fallen

bei Grassmann, Col. 650, wozu noch Col. 41 in ddvayant bis ddvayu

8 Falle kommen) ; aber in dud'dacan ist
,

gerade wie in griech. dvwfcxa

(neben dtddsxct) und lat. duodecim, stets, auch X. 114, 5, und selbst m

der weiteren Zusammensetzung X. 114,6 und T. 164,11, im Ganzen
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sechsmal duadacan zu sprechen. In X. 114, 5 und 6 ist der hieher

gehorige Stollen beidemal ein zwolfsilbiger , was in Bezug auf 5 schon
*

Grassmaim vermuthet hat.

Im Zend wird zwar dvd , dva l
)
geschrieben und ist sicher auch so

gesprochen, allein das u hat sich erhalten im Femininum duyae , duy<?,

welche dem vedischen due entsprechen. Da das Zend dem Sanskrit so

sehr nahe steht, nehme ich kaum Anstand diese so wie die nicht ge-

ringe Arizahl analoger Formen (vgl. die von Justi, Handbuch S. 353, 10

angefuhrten), wie im Sanskrit, zu erklaren und zwar die, in denen das y
wie hier hinter u folgt, durch Uebergang eines aus dem u entwickelten v

in y, wie es uns im Sskrit in kiymit neben und fur vedisch kl vant, in iyant,

welches auch im Zend erscheint, neben und fur vedisch fvant, in dtatd-

yin neben und fur dtatdvin u. aa. entgegentritt. In diesem Falle haben

wir anzunehmen , dass wie im Sskrit theils regelmassig, theils gewisser-

maasen dialektisch (z. B. in der Taittiriya-Samkitd) , u oder 4 zu uv

ward, wie z. B. brii mit e zu bruve , so auch im Zend einst uv aus u

entstand, dann aber das v in y iiberging, wie in dem diesem bruve ent-

sprecjienden zendischen mruyd (vgl. auch z. B. von tanu Dativ Sing, tanv-4

und tanu-y-fy; danach entstand duya# duyS aus due vermittelst duvS 2
).

In den Fallen dagegen , wo ein andrer Vocal vorhergeht und y nicht zu

dem suffixalen Element gehort, wie z. B. zend. ddyanh = ved. dhdyas

aus dhd mit Affix as; ist y zur Vermeidung des Hiatus eingeschoben,

vgl. z. B. sskr. pac-aka mit dd-y-aka und aa.

In der Form, welche statt des a ein % hat, dagegen ist, wie schon

vor der Besonderung der Indogermanischen Sprachen, auch im Rigveda

durchweg v zu sprechen (vgl. Grassm. Col. 651—652) und eben so ru-

hen auch alle dazu gehcirigen Bildungen der verwandten Sprachen auf

der Aussprache mit v.

Demgemass diirfen wir wohl unbedenkiich annehmen, dass zu der

1) Ueber ta, vaya verweise ich auf Koth's unzweifelhaft richtige Bemerkung in

'Ueber Yagna, 31 (1876) S. 14. 15.

2) Beilaufig erinnere ich daran, dass im Pali umgekehrt sskrit. y in v iibergeht

(vgl. E. Kuhn, Beitr. z. Pali-Gramm. S. 42).
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Zeit der Sprachtrennung in abervviegend vorherrschendem Masse der Norn
Du. msc. und fem. noch dud mit Vocal gesprochen ward, dagegen der Noni
Du. ntr. dvi mit Liquida. Der Eintritt, oder die weitere Verbreitui

der Aussprache des Duals Msc. und Fem. mit der Liquida fand in den
Sprachen, in denen sie widergespiegelt wird, erst nach der Besonderui

unabhangig von einander Statt

Da aber dud und dvi Casus eines und desselben Themas sind, so

ist wohl nicht zu bezweifeln, dass dieses Thema aus ganz gleichem Laut-

complex bestand, und dass dieser dann allerhochster Wahrscheinlichkeit

nach nur du gewesen sein konne, bedarf wohl weiter keiner Ausfuhrung.

&

13.

Aus diesen beiden Casusformen erklaren sich alle zu dem Zahl-

worte fur 'zwei' gehorige und daraus abgeleitete Bildungen. Der Stamm

du ist von ihnen vollstandig aus dem Sprachbewusstsein verdriingt.

Die Momente welche diese Erscheinung herbeigefiihrt haben sind

vorzugsweise folgende

:

1. die Neigung der cardinalen Zahlworter indeclinabel zu werden

und als die indeclinable Form den Nominativ zu fixiren.

2. die prototypische Wirkung des Nominativs, durch welche das

Sprachgefuhl leicht zur Annahme falscher Themen sowohl fur die Flexion

(Heteroklisie), als Ableitung verfuhrt wird.

Fur das erste Moment bedarf es wohl kaum mehr der Beispiele;

selbst die Deutsche Sprache, eine der conservativsten,

flectirte Form en nur dann bewahrt, wenn der gezahlte

Gegenstand fehlt z. B. 'mit zweien 'auf alien vieren' aber 'auf alien vier

Fussen'. In unserm Jahrhundert ist der flectirte Plur. *) selbst in solchen

Fallen obsolet eeworden, z. B. 'alle vier' nicht mehr 'alle viere'.

hat

massig &

&

_, Er ist nach der Besonderung zur Zeit der germanisch - slavischen Einheit

gebildet und zwar aus einer aus dem alten Nominat. durch Einbusse der Casuszei-

chen verstummelten, als Thema betrachteten und durch Antritt von i verlangerten

Form; ahnlich vie lateinisch quatiwr , dessen o wabrscheinlich schon ursprunghch

kurz war (vgl. griech. maaaq-sg, qa nnd lat. quadra- fUr quatvdra = tiuag*), aus
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Im Griechischen ist, wie schon bemerkt, die ganze Masse von 'funf

bis 'hundert' inclusive indeclinabel geworden und zwar in deren altem

Nominativ ; die wenigen Ausnahmen, welche sporadisch vorkommen,

z. B. das ubrigens zweifelhafte tqiyixovtwv bei Hesiod.
3
E$y. 694 u. ahn-

liches zahlen naturlich nicbt mit; eben so wenig die Flexion von zqi

und xtaaao in der Zusammenruckung mit dtxcc. Ausserdem ist selbst

dvo schon haufig indeclinabel gebraucht.

Im Lateinischen beginnt die Indeclinabilitat schon mit dem Zahl-

wort fur 'vier'; wie im Griechischen sind auch hier die alten Nominative

als Indeclinabilia verwandt.

Im classischen Sanskrit sind noch alle Zahlworter declinabel; allein

dass diese durchgreifende Regelmassigkeit dem Eimiuss der Grammatiker

verdankt wird , ergiebt sich schon daraus , dass wir schon im Rigveda

Anfange der Neigung finden die Nominative als Indeclinabilia zu ge-

brauchen ; so pdnca im Sinn des Genetivs und Locativs, saptd ausserdem

noch im Sinn des Instrumental^; in letzterem auch gatdm^ welches, wohl

in Folge davon, wie schon erwahnt, geradezu wie ein Thema im vorde-

ren Glied einer Composition {catdm-uti) erscheint 1
). Demgemass ist auch

der Nominativ paricdcat Rv. IV. 16, 13, wo er im Sinn des Accusativs

gebraucht wird, als Indeclinabile verwandt.

Dass audi im Zend wenigstens vicaiti in indeclinablem Gebrauch

nachweisbar ist, wurde am Schluss von 8. 11 bemerkt; ebenso, dass der

Nominativ thriga$ (ahnlich wie im Sanskrit catani) als vorderes Glied in

Zusammensetzungen erscheint.

Was das zweite Moment, den prototypischen Einfiuss des Nomina-

dem indogermanischen Nom. pi. m. Jcatvar-as, ntr. Ttatvar-d entstanden ist, trat aus

den indogermanischen Nebenforraen (vgl. §. 4) Jcatvar-as, Imtvar-a goth. fidvor hervor,

woraus das neue Thema fidvor-i entstand (vgl. altnord. Nom. PI. fior-ir, welchem

goth. fldvor-cis entsprechen wiirde, und den belegten goth. Dat. fidvor - im) ;
dem go-

thischen fidvor-i entspricht in Bezug auf den Zutritt des i litauisch Jcetur-i und alt-

slavisch cetyri-je m. hetyri n. f. ; ob das lit. w, asl. y aus vti oder va entstanden sei,

wage ich nicht zu entscheiden.

1) Die Stellen findet man bei Grassmann unter den angefiihrten Zahlwortern.
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tivs betrifft
,

so habe ich darauf schon mehrfach aufmerksam gemacht
(z. B. ofter in der Abhandlung 'Ueber die Entstehung des Indogerm.
Vocativs' §. 29 im XVII. Bd. 1872, vgl. bes. Abdr. S. 69 und 70, G.
tinger 'Nacbrichten' 1876 S. 658 und sonst); ebenso auf die hiiufig d
durch herbeigefuhrte Heteroklisie (z. B. ebds. §. 33. S. 84). Hier mo>

na in-

son

noch einige den Zahlwortern entlehnte Beispiele erwahnt werden
Der Genetiv Plural m. n. des Zahlworts fur 'drei' im Sanskrit

lich traydxidm
, welcher jedoch in den Veden noch nicht erscheint

dern durch die normale Form trind'm vertreten wird, aber von Pacini,

ohne die vedische Form zu erwahnen, fur die classische Sprache vorge-

schrieben ist (VII. 1,53), beruht wohl unzweifelhaft auf dera Nominativ
mascul. trayas, welcher dem Sprachgefuhl wie ein Norn. sing. msc. vor-

kam und bewirkte, dass der Gen. gebildet ward, als ob das Thema traj/a

lautete (nach Analogie von z. B. Thema dcva, Norn. sing, dcvas, Gen.
. dgvdndm).

Auf ahnliche, aber noch regelmassigere , Weise erkliiren sich die

Genet, der Zahlworter auf an, z. B. pancdnam von pancan. Der alte

Nom. parted (statt des spatern panca), welchen wir in parted- cat bewahrt

fanden, machte den Eindruck als ob er, wie die alten Nomin. Plur. der

neutralen Themen auf a z. B. cakrd' (8mal im Rigveda, wahrend die

spatere Form cakram nur einmal vorkommt 1
)), auf Themen auf a,

etwa panca, beruhte , und bildete demgemass den Genetiv nach Analogie

von cakrdudm.

Dass im Pali die Casus obliqui von ubho, ubhe, beide, und von dve,

duve, zwei, durch Einiiuss des Nomin. entstanden sind, ist in Bezug auf

das erstre kaum zu bezweifeln, fur das zweite hochst wahrscheinlich

;

vgl. Instr. ubhobhi, ubhohi, Loc. ubhosu mit Nom. ubho; Genet, ubhinnam

1) Die Form auf a ist aus Contraction des thematischen a mit dem Casus-

zeichen a entstanden; dies ist die eigentliehe Nominal -Bildung; die spatere auf dni

fur d-n& ist durch Einfluss der Pronominalfiexion enststanden, speciell durch Antritt

des Nom. pi. ntr. des Pronomens na (vgl. die Abhandlung 'Ueber die indogerm. En-

§

Wie cdkrd'm zu cakrd' verhalt sich zend. tisranam zu tishrum §. 9.

Histor.-philog. Classe. XXI. 3. F
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(fur ubhennam, ubkenam) mit Nom. ubhe und E. Kuhn in Beitr. z. Pali

Gr. S. 91 und 28. 50. sowie latein. ambo in §. 14.

Auch das w in den althochdeutschen Casus des Zahlworts fur 'adit',

z. B. Dat. ahtowen, scheint mir einzig aus dem indogermanischen Nomin.

a\tau , widergespiegelt in goth. ahtau , sskr. ashtau erklarbar. Da sich

der Dual im Germanischen nur im Verbum und dem Pronomen der er-

sten und zweiten Person erhalten hat, musste der flexivische Charakter

des goth. au aus dem Bewusstsein ganz verschwinden ; die Form, welche

im Gothischen indeclinabel erscheint, nahm den Charakter eines Themas

an und verwandelte in den neuen, durch Hinzutritt von i gebildeten

Themen (vgl. Leo Meyer, Die Gothische Sprache 402, S. 526 und oben

t>

S. 39 Note 1) das u in dessen Liquida w. Bei dem gothischen Zahl

wort fur 'acht' hat sich zwar kein Casus dieser Bilduns: erhalten. auf

ihr aber beruhen die dazu gehorigen althochdeutschen.

Selbst das w in gothisch tigu, durch welches hier die Zehner von

•zwanzig' bis 'funfzig' gebildet werden, wahrend dessen Reflexe in den

ubrigen germanischen Sprachen auch die iibrigen Zehner gestalten, scheint

mir einzig durch den Einfluss des Nominativs seine Erklarung zu finden.

Die welche ich, jedoch mit demselben Vorbehalt, wie oben (§. 10) die

des armenischen poww, vorzuschlagen wage, kann ich zwar nicht beweisen

aber wer die vielen, gerade im Bereich der Zahlworter vorkommenden,

zum Theil auf Bewahrung von Alterthumlichkeiten beruhenden, Anoma-

lien in sein Gedachtniss zuruckruft, wird sie auch ohne stricten Beweis

wenigstens nicht unwahrscheinlich linden. Das auffallende in tigu ist

die Behandlung des u als ob es indogermanischem u entsprache J
),

wah-

rend mir kein Zweifel darfiber bestehen zu durfen scheint, dass es, ge-

rade wie taihund und tihund, zu indogermanischem da\ant gehort, also

das m, zumal da in keiner indogermanischem Sprache ein Reflex eines

einstigen durch ursprungliches u gebildeten da\u erweisbar ist, ursprung-

Vgl. Nom. pi. tigfjm, wie ?on sunu: sunjus (f

pi. tigive, wie: sunive (fur grdsprchl. sun-a-u-dm)
y Ace. pi. tiguns wie sumns (fiir

grdsfcr. sununs fiir ursprungliches sunum*\ vgl. die Abhandlung 'Die Entstehung des

Vocatfts §. 25' bes. Abdr. S. 56 ff.
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liches a widerspiegelt. Ich glaube, dass tigu auf einer Nebenform von

taihund = grdsprchl. da\ant (= sskr. dacdt, griech. SsxdS) beruht, deren

Nom. sing, tigand-s gelautet haben mtisste. In diesem scheint mir ands

in us iibergegangen zu sein und dieser Nomin. tigus, welcher ganz denen

von Themen auf ursprungliches u entspricht, fuhrte den Uebertritt in

die M-Declination herbei x
).

. 14.

In ahnlicher Weise , glaube ich , erklaren sich alle Formen , welche

sich an das Zahlwort fur 'zwei' schliessen , aus den beiden urn die Zeit

der Spracbtrennung nachweisbaren Nominativen Dualis von du %
nlimlich

msc. f. dud und dvd, ntr. dvi (fur ursprungliches dui) mit der Nebenform

vi. Dies im Einzelnen jetzt vollstandig durchzufiihren, erlaubt mir meine

Verpflichtung zu andern Arbeiten nicht; ich beschranke mich daher auf

einige Beispiele, die aber die Methode der Durchfuhrung hinlanglich

kennzeichnen werden.

Was die Flexion des Cardinale betrifft, so ist der Nom. -Ace. des

Neutrum dvi vollstandig ausgeschieden , vielleicht eben in Folge davon,

dass urn die Zeit der Sprachtrennung der des Msc. und Fern, noch vor-

waltend mit u dud gesprochen ward, im Ntr. dagegen die Liquida v in

dvi zur ausschliessenden Herrschaft gelangt war.

1) Man verstatte mir hier ein Beispiel anzufuhren, der

die

Indogermanischen Periode die phonetische Umwandlung von a zu « Uebertritt in

Bildung der Feminina von Themen auf u herbeifiihrte. Es betrifft das Wort

sva\ru (sskrit. qvoqtu , lat. socru) , Femin. von grdsprchl. sva\ura (sskrit. gva^ara,

at. socero). Ich bin iiberzeugt , nicht zu irren , wenn ich dieses abaorme Fem. da-

durch erklare, dass das auslautende a des Msc. durch Einfluss des r — C^^8-

den im Sskrit. insbesondere in denYeden

in u sowohl vor als hinter r , z. B. grdsprchl. Varana = griech. Oi<>*v6 (mit

propnum

krit_ aber Vdruna (mit Wechsel des Accents , weil es hier nur als Nomen propnum

bewahrt ist)) - wie u klang und mit diesem Klang die Grundlage der Motion bil-

dete ; sva\um tonend , ward dessen Fem. , mit Dehmmg und Accentuirung des Aus-

lauts, wie oft, zuerst sva\uru\ dann, durch den Einfluss des Accents auf die vorher-

gehende Silbe , mit Einbusse von dessen u (vgl. sskr. jagmils fur jagamus)
,
sva%ru

.

F2
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Im Griechischen ist in Folge davon — und in Uebereinstimmung

mit der gesammten Nominalflexion , in welcher, da der alte Exponent

dieses Casus im Ntr., f, im Griechischen (und im Lateinischen) sich nur

in pCxatt [viginti) erhalten hat, an die Stelle desselben durchweg der des

Mscul.-Fem. getreten ist (to in der zweiten, « in der dritten Declination)

dvoj und mit Verkiirzung des Auslauts , dvo , auch als Neutrum ver-

dt. Allein der Umstand , dass im Fern, nicht dva , nach A
r>

von dixu gebildet ist, so wie die durchgangige Bewahrung des v, macht

es sehr wahrscheinlich , dass in dieser Sprache noch das ursprungliche

dv, nicht dvo (fern, dva) oder gar dva (fem. dvd), als Thema gefuhlt ward

;

dieses liegt auch entschieden vor in dem, durch das anfangende Aus-

sterben des Duals herbeigefuhrten , Dat. Plur. dvaC, dvotv, wo auch der

Accent fur die Einsilbigkeit des Themas geltend gemacht werden kann.

Der prototypische Einfluss des Nominativs dvw, welcher, nachdem
|

fur die 3. Declination nur s, fur die erste nur a im Norn. Du. fixirt

war
, nach Analogie von Aoyoo , avxm einzig zu einem Thema auf o zu

gehoren scheinen konnte und bei der so iiberwiegend grossen Mehrzahl

von Themen auf o leicht den Schein annehmen musste, wirklich dazu

zu gehoren, fuhrte dagegen entschieden den Dativ dvoicw herbei, als ob

das Thema dvo ware; auffallend ist dabei der Accent.

Der Genetiv-Dativ Dual, dvoiv konnte — abgesehen vom Accent —
eben so gut zu dv als dvo gehoren; der Accent scheint jedoch far das

erstere zu sprechen; doch macht dies die Accentuation von a^fpolv und

dvolmv wieder zweifelhaft. Ueber die attische Form dvsiv waare ich nichtb
zu entscheiden; gehorte sie wirklich nur dem Fem. an, dann mochte

sie ein dvoiv (mit s fur a) widerspiegeln und also Zeugniss dafur able-

gen, dass auch im Griech. (vgl. Lat. Sskr. Goth.) aus dvo ein Fem. dva

gebildet zu werden anfing.

An dvo schliessen sich manche Ableitungen, z. B. dvoozo.

An die schon indogermanische Nebenform dva mit v schliesst sich

grundsprachlich dva-ia = sskr, dvayd, griech. doio (GWL. II. 219, Fick

I. 3 Ill); speciellgriech. dw-TSQo, mit ev fur indogerm. va, wie in svqv

indogerm. varu (sskr. uru, aber Compar. vdriydn).
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Im Sskrit hat der indogermanische Nom.-Acc. Dual, dud' oder dvd'

das Zahlwort ganz in die Flexion der Msc. und Ntr. auf a und der

entsprechenden Fem. auf d gerissen , duel , dvd verbleibt nur dem Msc.

;

im Fem. und Ntr. wird, wie in den Nominibus auf d fem. und a ntr.,

due, dve gebildet; eben so im Instr.-Dat.-Abl. duabhydm oder dvd'bhydm,

im Gen.-Loc. dua-y-os oder dvd-y-os.

Im Latein ist der Dual als Categorie ausgestorben. Auch im Zahl-

wort 'zwei' hat er sich alleinherrschend nur im Nom. msc. erhalten,

welcher, wie im Griechischen, auch fiir Nom.-Acc. Ntr. geltend gewor-

den ist. Im Uebrigen ist, wie in griechisch dvcfo dvoimv, der Plural ne-

ben dem Dual im Ace. msc. sonst allein durchweg eingedrungen ;
Shn-

lich wie im Sskrit der Dual wird er fast ganz nach Analogie der Themen

auf o ntr. und a f. gebildet. So hat der Accus. msc. duos nach Analogie

von lupos, neben dem alten hier als Nebenform bewahrten, mit dem No-

minativ identischen, duo. Dass das 6 aus ursprunglichem 5 verkiirzt

ist, wird auch durch das ganz analog nectirte ambo (as grdsprchl. awbhd,

sskr. ubhd' oder ubhdu, griech. ccjuyo) 1
), ufMfolv letzteres, mit Accent

wie im Sskrit) gesichert.

Das Fem. ist ganz nach Analogie der Themen auf a, aber im Plu-

ral flectirt, also duae, dudrum, dudbus (wie dedbus).

Im Msc. und Ntr. ist in gleicher Weise der Gen. nach Analogie

der Nomina auf o gebildet dudrum. Dagegen hat der Dat.-Abl. dudbus in

Bezug auf die Endung und das 6 weiter keine Analogie im Latein als

ambdbus. Da auch dieses als Nom.-Acc. ursprunglich nur die Dualform

bo hatte, so glaube ich dass das lange 6 vor bus einzig nur dem

totypischen Einfluss des Nom. ambo verdankt wird (vgl. in §. 13 die Pa-

liformen ubhobhi , ubhosu aus dem Nominativ ubho) und dieses hmderte

dass, nach Analogie von lupts, ein duis gebildet ward.

15

Wie die Nominative dud, dvd zugleich einem Thema du und
.

dua

gehoren konnten, so konnte auch M nicht bios du, sondern auch ei-

Man beachte
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nem Thema dvi angehoren dvi mit dem Exponenten des Nomin

Du. ntr. i ebenfalls dvi geworden ware). Ja, da urn die Zeit der Sprach-

trennung das alte dui schon ganz von dvi verdrangt war, und das v statt

w, da es in alien Renexen von vfyanti erscheint, durch langen Gebrauch

schon lange vor der Besonderung fixirt gewesen sein musste, ist es kaum

wahrscheinlich, dass die Sprache sich des grammatischen Zusammenhangs

zwischen dud und dvi noch vollstandig bewusst war; war dieser aber in

Vergessenheit gerathen, dann lag fur dvi die Analogie der vielen Nomi-

nalthemen auf i so nahe, dass die Sprache kaum umhin konnte, in ihm

etwas anderes als die Form eines Themas dvi zu erblicken.

Urspriingliche Casus dieses Themas haben wir oben (§. 2 ff.) in den

schon grundsprachlichen dvis, dvia zu erblicken geglaubt, Ableitungen

B. in dem ebenfalls schon indogermanischen dvi sammt

Nebenform visva; in Zusammensetzungen erscheint es schon vor der

Besonderung z. B. dvi -pad, so noch im Sskrit, griech. Si-nod, lateim

bi-ped.

Ich bin weit entfernt, zu verkennen, dass sich das Verhaltniss von

dvi vermittelst dva zu du auch anders auffassen lasse, aber die hier vor-

gelegte Darstellung scheint mir am meisten in Analogie mit der Ent-

wickelung der Indogermanischen Sprachen in der historisch bekannten

Zeit zu stehen und je tiefer man in die Gestaltungen eindringt, welche

der Besonderung vorhergegangen sind, desto mehr uberzeugt man sich,

dass es mit deren Entwickelung wesentlich ebenso zuging, wie in den

der Zeit nach der Besonderung angehorigen.
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