
t*
n

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen
von

•

H. E w a I d.

»•€ «
.

I

Abhandlung
liber den bau der thatworter im Koptischen. „l

I

Wi
I

icb der G. der WW. hier zum erstenmale eine ndl rein I

prachwissenscbaftlichen inhaltes und zweckes sei es mir erlaubt ant

iiber die aufgaben uud die bediirfnisse

heutigen sprachwissenschaft zu beginnen, ehe ich

aufgabe iibergehe welche den gegenstai

der besondern

fortscbritte aller best

d dieser abhandlung biluet. Wir

1 wissenschaftlichen bestrebunger und

sichersten erwerbnisse wirklich, man kann nut recht so sagen, zura ersten

mahle seitdem iiberhaupt wissenschaft unter menschen sich erhoben hat in eine

zeit eingetreten wo sprachwissenschaft auch in dem strengsten sinne welchen

kein leerer schall mehr ist und alies das

namen Etymologie nie recht in ehre und

einen unumstdttlich festen grund erreichen und auf

das wort wissenschaft haben kann

was friiher unter dem Griechischen

ansehen kommen wollte

diesem wahre friichte unvergan genusses und reichsten

kann Vor noch nicbt zu langer zeit meinten manche maimer bedeutenden

und wohlbegriindeten ansehens unter uns, nur da sei wissenschaft moglich wo

man alles in greifbaren stoffen vor augen habe und nach raum und zeit be-

rechnen konne allem andern herrsche und sei keine

erthe wissenschaft zu grunden. Wie gefahrlich diese art

)r dinge an andern stellen an welche jene vortreffhchen man

betrachtung

icht dachten
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auf einen entziindlichen boden gefallen sei und wie dadurch in neuester zeit

nichts geringeres als die wurde und der bemf aller wahren wissenschaft in

frage gesteilt wurde , ist noch im frischen gedachtnisse. Ich glaube vielmehr

dass auch alles rein geistige was sich scheinbar nie durch ort und zeit halten

und danach bereehnen lasst und wo wie man vermeint mit dem eindrin

der raenschlichen freiheit die willkiir ihr bestandiges lager aufgeschlagen hat,

dennoch ein gegenstand sicherer wissenschaftlicher erkenntniss werden konne,

und das bediirfniss davon sich unserer zeit immer unabweislicher aufdrange.

Aber bevor die iiberzeugung dass auch alles rein geistige sich wissenschaft-

lich erkennen und beslimmen lasse allgemeiner wird, ist es recht niizlich dass

die wissenschaft sich solcher gebiete vollig bemachtige welche mitten zwischen

dem rein Geistigen und dem rein Stofflichen liegen und wohin besonders das

der menschlichen sprache gehort. In dieser scheint zunachst alles wie will-

kiirlich und zufaUig geworden, aus der blofien unendlichkeit der zeiten und

der vdlker sowie der menschlichen fahigkeiten hervorgegangen , etwa aus

einem dunkeln triebe entsprossen, und wie im nebel geschichllichen lebens

zuerst gekeimt so seitdem im tragen fortschritte der jahrhunderte wie eine

immer mehr abgegriffene und nur durch gebrauch und wechselseitigen nuzen

noch gangbare miinze von einer zeit der andern iiberkommen. Aber die
ft

wissenschaftliche erforschung und erkenntniss zeigt wie wenig hier sogar die

leiblichen stoffe ais laut einzelnes wort und reihe der worter zufaUig seien,

wie iiberall allgemeine geseze herrschen und ein gleicher geist alles belebe,

wie ailes das fast unabsehbar einzelne erst aus diesem geiste hervorgehe

i in diesen allgemeinen und nothwendigen gesezen seine schranken habe.

Wir erblicken hier leibliches und geistiges neben einander, jedes als etwas

fur sich bestehendes und seinen eignen gesezen folgendes, aber beides den-

noch unzertrennlich mit einander so verkniipft dass alles doch wieder zulezt

allein vom geistigen ausgeht nnd alles stets auf dieses zuriickkommt; und dies

alles ebenso von anfang an in soldier art nothwendig wie in aller geschichtlich

unendlichen vielfaltigkeit und mannichfaltigkeil fest in ihr bestehend. Welches

uns denn, einmahl wissenschaftlich naher erkannt, auch fur andre zweige von

wissenschaft niizlich werden kann, sei es dass dieses zusammenwirken von

leib und geist am weitesten zuriickliege und so in die lezten geheimnisse alles
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erschaffenen ubergehe, oder dass es mehr vorwarts liege und noch jezt in

der groflen menschlichen geschichte sich entwickele.

Die hst dass sprachwissenschaft wirkl

unler uns da ist, dass wir genau wissen was sie sei und seyn miisse, dass

wir die achten mitlel kennen und anvvenden konnen sie zu fordern, und dass

wir ihr leztes ziel nicht aus dem auge verlieren. Dass sie vom erreichen

dieses zieies heute noch sehr weit entfernt sei, wird freilich wer sie kennt

am deullichsten einsehen: aber unlaugbar ist dass sie jezt schon abgesehen

von alien einzelnheiten einige grol»e allgemeine wahrheiten gewonnen hat

welche genug des lehrreichen und des weiter fuhrenden in sich schliessen;

und wohl mag es der miihe werth soyn hier einiges davon anzudeuten.

Bei der groflen menge und ver-ohiedenheit der sprachen konnte es

fruherhin schon ein bedeutender gewinn scheinen wenn man nur erst die

wirklich unter sich verwandten richtig sonderte und unter sich zu einem be-

sonderen sprachstarame verbantl; wie aber die so erkennbaren verschiedenen

sprachstamme sich gegenseitig unter einander verhielten, blieb dabei dunkel

und schien einem vorsichtigen klugen verfahren meist ganz unmoglich weiter

zu bestimmen. Es gibt nun zwar noch jezt viele scheinbar sehr unterrichtete

und zu einem urtheile auf diesen gebieten wohlbefugte Gelehrte welche jeden

irgendwie geschichtlich denkbaren zusammenhang zwischen den groften weiten

sprachstammen laugnen, oder doch meinen ein solcher zusammenhang sei noch-

nichi bewiesen. sicherer wenigstens sei es ihn nicht vorauszusezen und be-es

weise fur irgend etwas auf ihn zu griinden. Solche Gelehrte neuester zeit

sind oft dieselben welche sich auch unter der gesammten menschheit keinen

hoheren ja iiberhaupl keinen urspriinglichen zusammenhang denken konnen,

und die es vorziehen die Semiten die Afrikaner die sogen. Indo-Europaer

und wer weiss wieviele andre groOere oder kleinere menschenmengen je fur

eine menschheit zu halten welche von anfang an schon ihrer wurzel nach

fursich bestanden habe und wie aus ihrer eignen erde selbst hervorgewachsen

sei. Und allerdings fehlt heute noch viel dass wir schon alle alten und neuen

sprachen nach sprachstammen genau sondern und dann einen lezlen geschicht-

lichen zusammenhang auch aller sprachstamme nachweisen konnten: wir kennen

nochnicht einmahl alle die einzelnen sprachen an zahl verschiedenheit und
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wesen hinreichend, noch weniger konnen wir sie •sammtlich ohne ausnahme

schon sicher einreihen oder gar sonst ein ihren lezten ursprung betreffendes

wissenschaftliches urtheil fallen. Allein mehere der weitesten und wichtigsten

sprachstamme kennen wir doch schon heute genau genug, konnen die ein-

zelnen sprachen welche zu jedem gehoren meist aus den verschiedensten zeiten

der geschichte verfolgen, und ihr gesammtes wesen aufs vollkommenste er-

kennen. Diese erkenntniss hat uns nun schon ddhin weiter gefuhrt dass wir

heute einen hoheren zusammenhang auch ganzer sprachstamme mit aller wis-

senschaftlichen sicherheit nachweisen konnen und dadurch bis in einen uber

alle sonst bekannte geschichte weit hinausliegenden zeitkreis uns versezt sehen

wo sogar auch die sprachstamme selbst noch nicht von dem ihnen gemein-

samen boden aus sich geschieden batten. Wie es noch vor 30— 40 jahren

in den gebildetsten Deutschen landern Gelehrte gab welchen ein lezter zusam-

menhang zb. zwischen dem Sanskrit und dem Lateinischen unmoglich schien

und die noch grofie biicher schreiben um diese unmoglichkeit zu beweisen;

wie aber solche Gelehrte schon heute uns wie zu einem vorsintfluthlichen

eschleclite zu geboren scheinen, obgleich sie noch zu jungster frist in dem

Griechiscben Archaologen Ld. Ross zu Halle einen gleichgesinnten hatten:

ebenso wird eine zeit kommen wo dieser jezt noch den meisten so unklare

zusammenhang ganzer sprachstamme allgemein anerkannt ist. Damit aber ist

ein guter fortschritt geschehen das geheimniss des ursprunges aller mensch-

lichen spracbe nicht etwa bloss zu abnen und zu errathen sondern mit wissen-

schaftlicher scharfe zu ergriinden. Es wird nun darauf ankommen diesen weg

weiter zu verfolgen und vertrauensvoll zu warten wohin er uns endlich fiihren

werde wenn er bis zu seinem lezten ziele sicher durchwandert seyn wird *).

1} weiter habe ich hieruber schon sonst viel geredet, wie in den Gott. Gel. Anz.

1855 s. 288 ff. und an manchen andern stellen, worauf ich der kurze wegen

hier verweise. Wie narnentlich das Semitische mit andern sprachstammen zu-

sammenhange habe ich in der Hebr. Spl. vorzuglich nach ihren lezten ausgaben

von 1844 und 1855 gezeigt: und kein einziger sprachstamm ist jezt sowohl

nach innen wie nach aussen schon so gut erkannt wie der Semitische in dem

ebencrenannten werke, was hier bloss der noch immer herrschenden vielen vor-

urtheile wegen bemerkt wird.
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Eine andre allgemeine wahrheit deren erkenntniss in dieser wissonschafl

schon jezt fiir gesichert gelten kann, betrifft mehr das innere wesen der ein-

zelnen sprachen und sprachstamme und ihren wechselseitigen werth. Wie oft

hat man gehort und bdrt noch immer eine sprache sei wie von ihrem ur-

sprunge an und ihrem unwandelbaren wesen nach schoner als die andre, ein

sprachstamm vollkommner und aller weiteren entwickelung fahiger als der

andre, und die eine oder die andre sprache oder noch vielmehr der eine oder

der andre sprachstamm verdiene den entschiedenen vorrang vor alien anderen.

Wir wollen hier keine beispiele nennen: inderthat widersprechen sich die

verschiedenen urlheile welche man so hort unter einander so grell dass schon

darin eine geniigende widerlegung dieser ganzen betrachtung liegen kann;

noch weniger scheint es gut die eigene sprache oder doch den eignen sprach-

stamm vor alien andern 20 loben und zb. das in unsern zeiten so oft gesagte

zu billigen die Indo-Europaischen richtiger Mittellandische genannten sprachen

seien von vorne an die vollkommensten. flatten solche vorstellungen irgend

einen festen grund, so wiirden sich folgerungen daraus ergeben welche eben

so schwerwiegend als nach alien seiten hin traurig waren. Denn die sprache

ist der nachste der entsprechendste und der unter alien seinen stolHichen

wandelungen in seinem reinen wesen unvvandelbarste ausdruck des dem men-

schen eigenthumlicben geistes: wenn also ein voik oder ein ganzer volker-

stamm wirklich von an fang an eine sprache wesentlich geringeren werthes

hatte, so wiirde darin der deutlichste beweis der allgeraein geringeren bega-

bung eines solchen volkes liegen, und man ware befugt es dem^em^ss zu

behandeln; was aber hieraus weiter zu folgern ware, bedarf hier kaum einer

naheren erorterung. Allein unsre sprachwissenschaft ist schon heute weit

genug entwickelt urn alle solche vorslellungen auf ihr nichts zurUckzufuhren.

Alle sprachen und sprachstamme stehen sich von vorne an in ihrer hochsten

und zulezt einzigen bedeutung als das mittel des vollkommnen klaren aus-

druckes aller denkbaren gedanken des inenschlichen geistes vollig gleich, und

alle ihre sonstigen verschiedenheiten unter sich verschwinden vor dieser ihrer

gemeinsamen herrlichkeit wie bloss geschichtlich gekommene und geschichtlich

wandelbare einzelgestalten vor einem rein geistigen urbilde, wenn wir denken

wollen ein solches urbild lasse sich in sinnliche stoffe fassen. Aber wenn

Hist.- Phil. Classe. IX. X
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elleicht schwer irgendwo, hier ist ein solches urbild wirklich auch

soviel als moglich festen stoffen von anfang an gleichmartig gegeben, und es

ist liberal! derselbe menscbliche geist in seinem ewig gleichen tiefsten grunde

der in den sprachen den altesten wie den jiingsten den nachsten wie den

entferntesten seinen vollig entsprechenden ausdruck gefunden hat. Alle spra-

chen sind insoferne nur wie ein gebilde: und wenn uns am auttersten rande

aller geschichte zuerst die sprachstamme entgegentreten , so sehen wir wie

schon in jener entferntesten urzeil kein einziger in diesem wahren leben alter

menschlichen sprache hinter den andern zuriicksteht. Die verschiedenheit der

sprachstamme und der einzelnen sprachen trifft nur den bau oder die an- und

verwendung der nothwendigen stoffe zum ausdrucke der gedanken; und hier

macht es freilich einen groUen unterschied ob ein einzelner sprachstamm in

jenen urzeiten wo die sprachbildung noch in ihrem lebendigsten flusse war

alle in den bildungsmoglichkeiten von vorne an gegebenen stufen auch bis

zur lezten ruhiger und vollkommner durchlaufen hat oder nicht, also ob ein

urvolk friiher von dem sturme der grotien weltgeschichte fortgerissen ist

oder nicht; denn sobald ein volk in diese eintritt und damit ganz neue hohere

aufgaben seines bestehens zu losen empfangt, kommt seine sprache auf der

stufe wo sie steht mehr zum stillstande, oder sie andert sich auch wohl sehr

rasch in diesem sturme, aber nicht im geraden fortschritte der bildung sondern

wie von einem ganz neuen ansaze und anfange aus. Bei der grotfen ge-

schichtlichen mannichfaltigkeit welche so entsteht, kann nun ein sprachstamm

oder eine einzelne sprache einzelne der mittel und stoffe mil welchen alle

zulezt denselben zweck erreichen wohl ebenmafiiger schoner und vollkommner

anwenden als die andere, oder die eine manches kiirzer und zierlicher aus-

driicken als die andre: aber keine einzige vereinigt alle solche denkbare

vorziige in sich allein; und auch solche leicht verachtete sprachen wie die

alten und neuen Afrikanischen haben in einzelnen dingen bedeutende vorziige

vor andern leicht weit hdher geachteten iy Die sprachwissenschaft beugt hier
-«

1) welche vorziige hat 2b. das Agyptische schon (lurch seinen hiichst mannichfachen

aber stets genauen und folgerichtigen ausdruck fur das was wir bei uns be-

standig nur durch und ausdrucken ! Und dass sogar einer der scheinbar nie-

drigsten sprachstamme, das jezt sogen. Melannesische, gewisse vorziige besize
7
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manchen eiteln stolz, und zerstreut eine menge von allerlei aberglauben wie

er sich mitten in unsrer neuern bildung gerne mitausbildel und sich troz aller

geriihmten wissenschaft der zeit leicht noch immer so zahe erhalt. Etwas

ganz anderes aber als diese urgeschichtliche seite der sprachen ist ihre aus-

bildung unter den spateren bestrebungen und geschicken der einzelnen in den

strom der grollen geschichte schon langst eingetretenen volker, wo die eine

sprache mit ihrem volke selbst immer tiefer herabsinken und immer starkere

verluste leiden kann, die andre aber mit dem hochsten bestreben wozu sich

ein volk erhebt nach einer oder einigen besondern seiten hin noch weiter

hochst ausgebildet werden kann, wie das Sanskrit und das Griechische spiiter

auch das Arabische als sprachen der wissenschaft oder philosophic, das He-

braische als sprache der propheten und der religion, das Lateinische und

wiederum auch das Griechische (aber nicht das Sanskrit) als die der offent-

licben redner im Alterthume jede eine in ihrer art unvergleichlich hohe aus-

bildung erlangt hat: aber auch in dieser weise vereinigt keine einzige alle

vorzuge; und jeder solche in die bekannteren geschichtlichen zeiten fallende

mangel oder vorzug erhebt sich erst auf dem alien sprachen gemeinsamen

festen grunde.

Alle diese erkenntnisse aber wurde die wissenschaft nicht gewonnen

haben wenn sie nicht eine andre auBerst wichtige einsicht erlangt hatte. Das

ist die dass alies in menschlicher sprache zulezt von bestimmten macbten ab-

hangt die man genau erkennen und verfolgen kann, die an zahl begrenzt an

wirkung so lange sie sich lebendig erhalten desto unwiderstehlicher sind und

noch in ihren nachwirkungen ihr einstiges kraftvollstes leben auttern, und die

in ihrem zusamraenwirken den bau und die ausgestaltung wie aller sprache so

auch jeder einzelnen bedingen. Wir nennen sprachliche machte die nothwen-

digkeiten welche thatig werden sobald der geist was er sprachlich ausdrucken

will in den sprachstoffen wirklich ausdriickt: er kann dieses nur nach durch-

greifenden gesezen und in festen richtungen, und beherrscht so wie durch

bestimmte machte alle die sprachstoffe ; aber die stoffe welche diese machte

fuhrte ich erst noulich in den GOU. Gel Anz. 1860 s. 1674ff. weiter aus. vvie
W

ich hier nachtraglich bemerke.

X2
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ergreifen um sich bewegen zu konnen und die richtungen wie sie sich be-

wegen sind eben bei den einzelnen sprachstarnmen im grofien sehr verschie-

den. Wir konnen diese nothwendigkeiten welche von vorne an wie tiber

und vor aller sprache schon dasind wenn uberhaupt menschlicher geist ein-

mahl durch sprache sich auflern sollte noch richtig erkennen: so konnen wir

auch die in jeder einzelnen wirklich thatigen sprachmachte erkennen, nnd sie

so vollstandig und so sicher als moglich zu erkennen ist hier ebenso unent-

behrlich als fruchtbar und lehrreich. Es gibt machte welche von der urzeit

aller sprache an stets gleichmaftig alles bedingend und bildend herrschen,

und nie aufhoren werden solange es menschliche sprache gibt; andre welche

in den urzeiten am Jebendigsten und thiiligsten wirkend spiiter nur noch zer-

streut in einzelnen ihrer wirkungen sich wenig lebendig erhalten haben; andere

die erst in den zeiten grofier geschichtlicher wanderungen erschiitterungen

und mischungen der volker und daher machtiger umbildungen einzelner spra-

chen wie neu entstehen; aber weil der geist seinen lezten zweck in vielem

auch auf sehr verschiedene weise oder vielmehr von sehr verschiedenen festen

anfaugen und richtungen aus erreichen kann, so gibt es in den verschiedenen

sprachen und noch mehr in den verschiedenen sprachstammen auch mannich-

fache machte, welche ebenso mannichfache sehr bunte sprachenbaue herbei-

fuhren, ohne dass der geist der in alien den bunten gestaltungen sich regt

in sich selbst ein verschiedener ware oder nicht zu demselben lezten ziele

gelangte. Wie wir daher die reinen machte welche in der sprache alles be-

stimmen richtig erkennen mussen, so kommt es besonders auch darauf an

sie nach ihren richtungen und bewegungen genau zu verfolgen. Aber um
alle die sprachlicheu machte und die aus ihnen sich ergebenden geseze sowohl

ihrer ewigen gleichheit und nothwendigkeit als ihrer moglichen mannichfaltig-

keit nach sicher zu finden, ist nichts so unentbehrlicb als die verschiedensten

sprachen und spracustamme aller zeiten und lander so genau als moglich zu

erkennen. Ja man kann mil recht behaupten die richtige erkenntniss dieser

machte durch die erkenntniss und vergleichung der verschiedensten sprachen

sei der starksle hebel aller sprachwissenschaft, und nie werde ohne sie weder

eine einzelne sprache ncch die gesammte menschliche sprache ein gegenstand

sicherer und fruchtbarer erkenntniss werden konnen. Vieles ist hierin schon
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erreicht, vieles noch wenig erfasst ja noch kaum versocht: dass es aber

solche machte gebe und alles auf sie zuruckgehe, ist eins der bedeutenderen

ergebnisse welche hier schon als feststehend betracbtet werden konnen so

wie sie auch die folgende abhandlung erweist.

Diese nun und soviele andre ergebnisse sind durch zwei aligemeine

mittel gewonnen welche man in der kiirze bezeichnen kann das eine als die

erweiterung der fruher viel zu engen grenzen dieser wissenschaft, wonach alle

auch die an zeit oder ort von uns entiegensten sprachen mit gleicher liebe

in den kreis der untersuchung gezogen und gerade die solange ammeisten

iibersehenen endlich am sorgfaltigsten beachtet werden; das andre als die

in das voile verstandniss auch des auf den ersten anblick vielleicht

schwierigsten stoiles, welche uns auch erst rar rechten erhebung des blickes

iiber das ganze weite gebiet leiten kann. Und durch das zusammenwirken

dieser zwei mitlel werden auch kiinftig alle die weiteren forlschritte gewonnen

werden tnussen welche noch zu machen sind. Es wird eine zeit korumen

wo man alle die sprachen die alten und die neuen sowohl geschichtlich als

jede nach ihrem inneren wesen aufs vollkommenste durchschauet und so durch

alle die sprachen die grofien sprachstamme in ihrem gegenseitigen verhiiltnisse

und ihrer geschichte, durch sie aber das geheimniss der entstehung und des

wesens aller menschlichen sprache naher erkennt Allein wie weit sind wir

freilich heute noch von einem naheren erreichen des hier vorgesteckten und

jezt klar zu erblickenden lezten zieles entfernt! Wievieles von dem fast

unabsehbar weiten stofte ist uns nochgarnicht vollstandig genug bekannt, oder

wennauch vielleicht langst schon dem blofien daseyn nach bekannt nochnicht

genau und sicher erkannt, nochnicht ein wirklicher besiz der wissenschaft

geworden

!

Ich gebe nun hier in der darlegung des baues der thatworter im Kopti-

schen einen neuen beitrag fiir eine endliche vollendung der sprachwissenschaft,

da hier eine sowohl der schwierigsten als der nach verschiedenen seiten bin

wichtigsten aufgaben vorliegt.

Genaue wissenschaftliche erkenntniss des Koptischen hat fiir uns schon

vvegen seines engen zusammenhanges mit dem gesammten Agyptischen alter-

tlmme die hochste wichliifkeit, da wir ohne seine hulfe insbesondre nie die
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sprache der Hieroglyphen und der aus diesen verkiirzten schriftarten zuver-

lassig genug zu verstehen lernen konnen. Zu deren entziflerung sind jezt zwar

die ersten sicheren schritte zuriickgelegt, aber sehr viele sind noch weiter

zu versuchen; und viele der grdflten schwierigkeiten sind darin noch gar

nicht gelost. Eine soviel als moglich ganz genaue wissenschaftliche erkenntniss

des Koptischen welches im wesentlichen auch das altAgyptische seyn muss

ware aus diesen grunden langst sehr zu wiinschen gewesen 3

Abgesehen aber von diesem nachslen grofien werthe welchen das Kop-
tische fiir die erkenntniss vieler der wichtigsten seiten des gesammten Alter-

thumes hat, gewahrt es auch seiner eigenthiimlichen art nach als eine einzelne

unter den menschlichen sprachen gerade der sprachwissenschaft einen sehr

groHen nuzen. Denn die sprachen berall zunachst umgeben
haben durch die ihnen eigenthiimlich gewordene bildung die urbestandtheile

oder (urn diesen ausdruck hier so zu gebrauchenj die wurzeln der wbrter

und saze so stark sich zersezen und wie durch eine in ihnen bestandig thatige

muhle zerstampfen dann aber zerstampft wieder durch einen lezten umschlag

zu so dichten wortgebilden zusammenballen lassen dass sie auch fiir die sorg-

samste wissenschaftliche erforschung sehr schwer wiedererkennbar sind. Im

Koptischen liegen dagegen diese urbestandtheile wenigstens im allgemeinen

viel leichter zu tage, obgleich keineswegs jedes theilchen der art in ihm so

wie im Sinesischen ein leichttrennbares wort fiirsich bildet; und schon weil

die urbestandtheile der sprache in ihm leichter wiederzufinden sind, kann es

ein helles licht auf solche sprachen werfen in welchen sie schwerer mil

1) vergleicht man die diirftigen und auf keine richtige spracherkenntniss des Kop-
tischen gebauten ansichten fiber die bildung des Agyptischem thatvvortes welche

Champollion in seiner grammaire tgyptienne p. 389—447 gibt mit denen

in Brugsch'es grammaire dimotique (Berlin 1855) p. 134—156, so sieht man
da allerdings einen erfreulichen fortschritt: allein urn wieviel grofler wiirde

dieser wahrscheinlich seyn wenn beide von menschlicher sprache iiberhaupt

und insbesondre von dem Agyptischen zuvor sich acht wissenschaftliche vor-

stellungen erworben batten! Indessen ist dieses ein mangel welchen man
wenigstens bei Champollion in anbelracht seiner zeit und seiner bildung

sowie seiner nachslen sonst schon so uberaus schwierigen bestrebungen eher

iibersehen kann.
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sicherheit entdeckbar sind. Bekanntlich wollten nun vor ein paar jahrzehenden

einige zu ihrer zeit bedeutende sprachforscher alle sprachen in einsylbige

agglutinirende und flectirende eintheilen: und so batten wir es leicht das

Koptische eine agglutinirende zu nennen. Allein ich bin schon damals dieser

eintheilung abgeneigt gewesen, und kann sie auch jezt nicht billigen. Denn
das Einsylbige ist ansich nichts wesentliches, wie am deutlichsten das Tibetische

oder das Malaiische verglichen rait dem Sinesiscben zeigt; und der iibergang

von Wurzelsprachen zu Wortsprachen (welches der wahre bier zu machende

unterschied ist) vollzieht sich nur unter den verschiedensten abstufungen 1

wie ira einzelnen auch bei dem Koptischen die folgende abhandhmg weiter

beweisen wird. Jene ganze eintheilung war nur von gewissenwar nur von gewissen erscheinui

entlehnt die man vereinzelt und meist unrichtig auflasste, aber sie vermag

auch die erscheinungen selbst nicht zu deuten. Weicht nun das Koptische

mit so manchen andern sprachen im baue der worter und saze allerdings so

stark von den uns bekannteren ab, so ist die aufgabe der wissenschaft den

grund davon richtig zu finden. Aber das Koptische Iasst die urbestandtheile

der rede von der andern seite auch nicht so geringera wandel unteriie»en

wie die Malaiischen und wie so ziemlich auch die Nordischen (Turkischen)

sprachen, sondern nahert sich in vielem sehr stark dem Semitischen und in

anderer weise dem Mittellandischen. Und dazu kommt dass, wie die nahere

untersucbung zeigt, das Koptische uberhaupt nicht eine so ruhige bildung alie

stufen hindurch durchlaufen haben kann wie das Nordische oder wie freilich

noch in ganz anderer weise das Mittellandische, sondern einst eine gewaltige

umwandlung und neubildung erfahren haben muss welche noch in die urzeiten

aller geschichte selbst zuriickgeht. So zeigt das Koptische eine menge der

durchgreifendsten und meist schwerverstandlichsten eigenthumlichkeiten , von

welchen doch jede richtig erkannt der gesammten sprachwissenschaft die fol-

genreichsten erkenntnisse erdffnen kann.

Wir wahlen aber hier die erklarung des baues seiner thatwdrter, weil

diese in jeder sprache den lebendigsten beweglichsten und aller ausbilduns

1) vgl. daruber auch das bei Foucaux's Grammaire tibitaine bemerkte in den

Gott. Gel. Anz. 1859 s. 1517 f. ; weiter aber soli gerade dieser wichtige gegen-

stand in der zweiten Abhandlung kiinftig erortert werden.
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fahigsten theil der ganzen rede geben, an welchem daher auch die eigen-

thiimlichkeit jeder sprache am starksten hervortritt. Dazu ist der bau der

thatwdrter in den bisherigen lehrbiichern der Koptischen sprache so wenig

richtig erkannt und fruchtbar erklart 1} dass es sich wohl der miihe verlohnt

hier den sichern grund aufzufinden und nachzuweisen. Bevor wir aber diesen

bau der thatwdrter erklaren konnen, miissen wir

Uber den bau des Koptischen uberhaupt

das hier ndthige erdrtern, da wir ohne die Iezte grundlage aller sprachbildung

des Koptischen auch jenen wichtigsten theil derselben nicht richtig verstehen

wiirden.

1) es ist hier nicht der ort alle die bisherigen Koptischen sprachlehren zu beur-

theilen, da es vollig hinreicht uber die auf diesern felde ausgezeichneteren

arbeiten zu reden. Alle die fruheren ubertraf unstreitig A mad. Peyron in

seiner 1841 erschienenen Grammatica linguae copticae durch seine ausgebreitete

belesenheit und seine sehr sorgfaltige beachtung des sprachgebrauches, wiewohl

es ihm an achter sprachwissenschaft fehlte. Aber die ansichten welche alsdann

M. G. Schwartze in seinern ungeheuer groftangelegten werke Das Alte

Agypten (1845), ferner in den so ausfuhrlichen sprachbemerkungen zu seiner

ausgabe der Qualuor Evangelia in dialecto linguae copticae memphitica (1846 f.)

und in seiner jedoch erst nach seinem tode herausgegebenen Koptischen Gram-

matik (1850) uber den bau des thatwortes aufstellte sind, sofern sie neu waren

und eine art von sprachwissenschaft anstrebten, fast alle ohne sichern grund,

inehr auf unrichtigen voraussezungen und unmoglichen annahmen als auf sprach-

lichen erkenntnissen beruhend; sodass es uns kaum der mUhe werth scheint sie

im folgenden einzeln zu widerlegen. Es gilt auch hier, will man wirklich wis-

senschaft, dann sie auf die rechte art zu suchen und nicht so fast vollig ver-

kehrt wie sie in diesen biichern erscheint.

Aufter den sonst bekannten druckwerken welche Koptische bucher enthalten

benuze ich im folgenden auch das bisjezt etwas weniger bekannte Daniel copto-

memphilice edidit Joseph Bardelli (Pisa 1849), welches wiewohl aus der

vergleichung von funf handschriften hervorgegangen doch kein ganz sicheres

wortgefuge gibt.

Ubrigens gebrauchen wir hier uberall moglichst die Deutschen ausdrucke statt

der Lateinischen , wie dieses bestreben unler uns langst hatte herrschend vver-

den sollen.
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I. Betrachten wir den gesammten ban des Koptischen naher, so ergibt 2

sich uns zulezt eine fur alle sprachgeschichte hochst denkwiirdige erscheinung,

welche sich wohl in keiner sprache ebenso vollendet hat wie im Koplischen

aber fiir alle zugleich Jehrreich ist, Sehr bestimmte spuren leiten uns namlich

von der einen seile auf die gewissheil dass das Koptische in seiner auierslen

urzeit den hinterbau der worter vorzog: um mil einem kurzen ausdrucke zu

benennen was man doch einmahl scbarf bezeichnen muss und was, auchwenn

man es halbLateinisch als Suffixenbau bezeichnen wollte, doch selbst in die-

sera kleide sehr neu aussehen wtirde. Ist der worlbau der art dass an den

als fester grund vorne hin gesezten stamm eines that- oder eines namen-

wortes die eine oder die andre nahere bestimmung sich durch wurzeln oder

durch wortchen ausdriickt welche stufemv so nennen

wir dieses den hinterbau, da das wort dann von einem vorne gegebenen

festen grunde aus sich nach hinten zu slufenweise erweitern kann und der

eine feste grund vorne hier alles tragt was sich je nach der reihe der beguile

ihm hinten anhangt. Ein solcher wortbau liegt sehr nahe: er hat sich am
festesten ja mit einer wunderbaren aber fast slarren kraft im Nordischen

(Tiirkischen) sprachslamme ausgebildet; er macht im Mittellandischen noch

immer den alteslen und festesten grund der wortbildung aus; und hat auch

im Semilischen starke spuren seiner altesten herrschaft ubriggelassen. Im

Koptischen ist er wie im verschwinden: aber genau betrachlet bat er doch

noch viele gewaltige uberbleibsel seiner einstigen herrschaft in ihm zuruck-

gelassen; und je einzelner zerstreut und unansehniicher diese sind, desto

sicherer verrathen sie sich als alteste bestandtheile dieser sprache.

Wir zahlen hier nur einige der deutlichslen beweise dafiir auf. Keine 3

wortbildung ist im Koptischen alter und gleichsam schon verschwindender als

die des leidenden Mittelwortes durch die endung ...Ho-yr, aus welchem sich

auch leicht ein voiles leidendes thatwort bilden lasst: aber diese endung stimmt

deutlich mit der urarten bildung des Semitischen leidenden oder halbleidenden

thatwortes durch vortretendes tin (niN) ebenso wie mit der endung desselben

Mittelwortes im Miltellandisches -ta uberein 1
), mit welcher kanm eine andre

1) vgl. weiter Hebr. SL. §. 123 f. Der begriff der vergangenen zeil kommt zu der

Mittellandischen bildung des leidenden Mittelwortes -to nur so hiuzu wie im

Hist. -Phil, tlasse. IX. Y
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wortbildung an alter streiten kann. Es gibt im Koptischen nur noch einzelne

thatworter welche diese bildung dulden; und kein zweifel kann seyn dass

die bildung zunachst das leidende Mittelwort, dann erst auch das entsprechende

thatwort bedeute; auch ist die endung ... h^ obwohl sie sich mehr im OAg. x
)

als im NAg. x) findet, sicher erst aus ...ho^t verkiirzt, wie sich t^rhott

neb findet. und wie von OA. **i NA. <^i nekm

nur noch ^ny und <**ioy iibrig ist. Noch weit seltener hat sich ein entspre-

chendes thatiges thatwort von der ahnlichen bildung aus erhalten: «p&err sie-

gend neben -xpkoytt besiegt von OA. *xpo NA. <^po.

4. Beobachten wir ferner genau wie das Koptische geschlecht und zahl der

worter ausdruckt, so kommen wir zu einem ganz ahnlichen ergebnisse. Ur-

sprunglich bezeichnete es diese umbildung der namenw7orter sicher durch

endungen, wie das Mittellandische dieses noch immer thut; und ammeisten

glich es in allem was gerade hieher gehort dem Semitischen, sowohl in den

iauten der endungen selbst als in dem allmahligen ausfallen des Sachlichen

(neutruni) wofiir es ebenso wie dieses das Weibliche an die stelle sezt. Es

gibt nichts worin Semitisches und Koptisches sosehr einst ganz rnit einander

gegangen seyn mussen als die bildung von geschlecht und zahl; die spuren

davon liegen nochjezt deutlich genug zu tage, und man wird nur wenn man

dieses festhalt das Koptische richtig verstehen konnen. Allein wahrend das

Semitische auf seinem stande ziemlich unverriickt blieb, muss das Koptische

sehr friih diesen hinterbau sehr stark verlassen haben, sodass die uberbleibsel

von ihm jezt nur noch wie einzelne zerstreute und verwitterte triimmer einer

einst lebendigen bildung sich erhalten haben. Die urspninglichen endungen

haben sich im Koptischen wie durch einen iibermachtigen neuen trieb sosehr

Semitischen w*a-*s» y**^8 leichter amatus ais uyafi*>/**##£ ist; dass aber dieser

begriff in ihm noch besonders ausgednickt werden kann zeigt das Deutsche.

1) so OA. NA. d. i. Oberagyptisch und Niederag. sagen wir lieber fur Sahidisch

(Thebaisch) und Memphitisch. Jenes ist im ganzen alterthumlicker und Agypti-

scher d. i. weniger mit Griechischem vermischt erhalten, aber auch dieses hat

einzelnes noch voller und deutlicher: man kann das wechselseitige verhaltniss

beider im kurzen nicht besser bezeichnen, ganz verkehrt ist es aber wenn

man nur das eine oder das andre fur das bessere Agyptische halt.
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verloren dass die stummlaute / und n welche in den urspriinglichen endungen

das Weibliche und die Mehrzabl unterscheiden in dem furworte m oder net)

welches im Koptischen als das nachste gilt vielmehr ganz nach vorne sich

hingedrangt und hier sich an die stelle des p selbst gesezt haben, sodass

nun ti oder -re als zeichen des Weiblichen und ™ oder nc als das der

mehrzahl sowohl in dem einzelnen furworte als auch durch dieses sonst so

weit herrschen 2
); wie sie denn auch als so oft vor die worter gesezt gewiss

amrneisten dazu beigetragen haben dass die alten endungen sosehr abnahmen

und meist ganz abtielen.

Schwinden nun die alten endungen der worter stark dahin, so zieht sich 5

die kraft ihrer laute leicht zunachst in den festeren leib der vorigen laufe und

also vorzuglich in den der stamme selbst zuruck; alsob der lebendige sprach-

athem selbst, hinten die laute immer mehr verkiirzend, sie gerne in die fester

bleibenden vorderen laute zuruckzoge und sie auf eine neue art mannichfach

3. Diese Nordischen und noch mehr

im Mittellandischen sprachstamme nicht ungewohnlich, beherrscht noch weit

mehr das Semitische, wo sie durch den ihm sosehr eigenthiimlichen festen

bau der dreilautigen wurzel noch ganz besondern raum sich auszubilden findet:

aber sie hat auch im Koptischen ihre zahlreichen spuren hinterlassen , und

bestatigt auch dadurch dass der hinterbau der alteste im Koptischen war.

So zieht sich von jener endung . . . nay-* oder hot OA. *y allein das h in

die wurzel selbst deren ursprunglichen selbstlaut verdrangend, und es ent-

stehen solche leidende thatworter wie ch? von c*$> schreiben. kk von kui sezen.

binden fab tfgelost werden neben fe^A)

viele ahnliche; ferner solche raehrzahlen wie julk^^ von Aak*^ sckmerz, e^^iH

1) ich wahle hier und sonst oft eine nachste aussprache ohne immer die feineren

lautunterschiede der mundarten zu berucksichtigen.

2) im Arabischen entsprechen hier wenigstens die weiblichen bildungen li' und
,3

neben \6 und ^o , s. Gr. arab. §. 453. Dass aber ein -n auch im Koptischen

wie im Semitischen einst die endung der mehrzahl schloss, zeigen die mehr-
zahlen &.noit wir und h-^ui^n ihr mil ihren verkurzungen im hinterbaue . . . . tH
und . . . "reTti.

3) nach dem ausdrucke „das Suffix wird Infix" s. Hebr. SL. §. 107 d.

Y2
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von eeouj Atkiope, und solcbe weibliche bildungen wie ppra von ppo konig;

was wir alles hier nur kurz andeuten kdnnen, da es sich nach den richtiffen

grundsazen leicht )

6. Endlich bezeugen auch den hinterbau sehr stark die gewohnlich soge-

nannten Suffixe oder die verkiirzten fiirworter am ende der worter, worin

das Koptische wie in alien sachen der fiirworter eine so grofie verwandtschaft

mit dem Semitischen tragi, sowohl was die laute dieser hinten angehangten

fiirworfchen als was ihre anwendung in der sazbiidung und ihre bedeutung

betrifft. Aber sie sind im Koptischen fast noch mehr durchgehends verkiirzt

als im Semitischen, wie fiir die drilte person der mehrzahl sich bestandig nur

... oy erhallen hat wo im Semitischen ein schliessendes -m oder -n noch

nie fehlt, und wie das Koptische in fallen wie tot meine hand von tot hand

das -r ... t der ersten person der einzahl sogar mit einem schliessenden ... t

des wortes ganz zerfliessen lasst.

7. 2. Der geradeste gegensaz zu diesem hinterbaue ist der vorderbau, nach

welchem die naheren bestimmungen des als grund dienenden thai- oder namen-

wortes nach vorne vorgeschoben werden, und zwar wiederum wenn es

mehere sind ganz nach der stufenfolge der begriffe, sodass was dort immer

weiter nach hinten sich drangt hier sich in derselben reihe umgekehrt nach

vorne hinschieben muss. Diese art des wortbaues ist das geradeste gegen-

theil des im Nordischen sprachstamme allein herrschenden; er ist auch dem

Miltellandischen sprachstamme im wesentlichsten ziemlich feme geblieben, hat

sich aber schon ziemlich weit in das Semitische hineingezogen
}
und ist im

Koptischen so stark zur alleinherrschaft gelangt dass sein gegentheil nur noch,

1) diesen Koptischen bildungen der mehrzahl und des Weibiichcn entsprechen die
«•

bildungen im Arabischen und Athiopischen welche ich als die inneren bildungen

der mehrzahl und des Weiblichen bezeichnet habe, s. zulezt Hebr. SL. §. 107 d.\

aber ahnliche bildungen Cnden sich auch sonst in Afrikanischen sprachen viele.

Wie beim verschwinden der endung ein selbsllaut von ihr sich gar ganz nach

vorne drangen und das wort so am starksten umgeslaltet werden kann, zeigt

eiuewiK als mehrzahl von fiiim diener etwa wie Ju>f von J*^>. Fiir eine ganz

nach vorne bin getriebene altweiblirhe endung halte ich auch das c von c^iaic

weib, da daneben sich auch gijutc findet und die mehrzahl immer £iojute lautel.
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wie oben gezeigt, in einigen groflen weit zerstreuten spuren sich erhalten

hat. Aber im Koptischen ist dieser vorderbau wie der neueste und lebendijfste

sprachtrieb, der in ihm zu einer wahren macht wird, sodass wir an ihm das

wesen einer der oben beriihrten sprachlichen machte gerade da" wo sie am
frischesten eingreifen am deutlichsten und lehrreichsten beobachten konnen.

Inderthat ist dadurch der wortbau im Koptischen seinem lebendigsten wesen

nach wie umgedreht; und es kann nur wie eine plozliche gewallige umwal-

zung des ganzen lebens und geistes dieses volkes in seiner urzeit gewesen

seyn welche auch in seiner sprache wie einen neuen anfang sezte, ihr wie

ein anderes gesicht aufdriickte und sie erst wahrhaft zur Koptischen umschuf,

etwa in jener entferntesten zeit wo das volk dieser sprache sich erst volJig

von seinen fruhesten Verwandlen weit trennle und sich in Agypten nieder-

liess. So redet uns die gestalt und der bau der sprachen von uraltesten

umwalzungen in der geschichte der volker, von welclipn sonst keine kunde

zu uns gelangt ist und die dennoch sicher genug zur wirklichen geschichte

geboren.

Wir linden an dieser stelle nicht raum alles zu erliiutern was sich durch

diese neue macht im Koptischen ausgestaltet hat, beruhren jedoch in der kiirze

einige hauptsachen, und zeigen wiefern auch das Semitische bierin dem Kopti-

schen gefolgt sei oder nicht.
m

Hier ist nun zunachst so denkwurdig dass das Koptische die Person- 8

zeichen des thatwortes nie mehr am ende hat, sondern stets voran. Das

Semitische hat sie doch in der Vollendeten Zeit l} als ware diese die aller-

nachste und seit der urzeit am wenigsten veranderte immer noch am ende

ehalten, schiebt sie aber allerdings in der UZ. vvenigstens fum so zu

reden) in ihrer wesentlicheren halfte schon nach vorne und gewinnt eben durch

diese neue umhildung das ieichteste mittei die UZ. zu unterscbeiden 2
): im

Koptischen aber ist jede spur von ihnen am ende vollig verschwunden. Es

ist namiich sehr unrichtig wenn die bisberigen Koptischen sprachlehrer solche

endunffen in den bildungen ne««.q ne-xmcnr u. s. w. sehen wollen, als bedeuteten

hlechthin unser er saate. sie saalen u. s.w. und waren reine thatwdrter

1) oder perfection; wir si

2) vgl. Hebr. SL. §.191.

/•
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sie bedeuten vielmehr wortlich soviel als ist sein sagen (d. i. so ist das

was er sagt), ... ist ihr sagen u.s. w., dienen namlich bloss um eine rede

einzufiihren, konnen auch nie ganz rein wie gewohnliche thatworter im flusse

der rede stehen, sondern weisen immer wie abgerissen und wie bloOe erkla-

rungsworlchen auf eine bestimmt hervorzuhebende kurzere oder langere reihe

von reden oder worten bin welche alsdann sogleich folgen muss; wie die

alien sprachen gerade fur diesen fall immer so fest ausgepragte wortchen ganz

besonderer art und farbe haben x
). Wer das Koptische nun genauer versteht,

wird nicht zweifeln dass die fiirwortchen am ende dieser bildungen vielmehr

dieselben einem namenworte angehangten sind welche das Koptische ja'iiber-

haupt nach §. 6 noch aus seinem alterthume her besizt. Auch die andern falle

welche man fur die moglichkeit einer solchen bildung Koptischer thatworter

anfiihrt, beweisen diese nicht 2

9. Ferner treten alle die naheren bestimmungen der wurzeln der that- und

namenwdrter voran: und hierin gleicht dem Koptischen in vielem schon das

Semitiscbe, sowohl was diesen wortbau selbst als was einzelne wortchen be-

trifft welche nach dem vorderbaue vortreten. So bildet vortretendes -**...

oder t: ... Q& ../) das bewirkende thatwort 3
), vortretendes OA. ami-v ... NA.

... leitet von einfachen namenwortern begriffsworter ab 4
), und beidejuicr

1) im Arabischen entspricht das abgorissene Jia; im Atluopisclien das sosehr ab-

gekurzte Jjfl,;
im Syrischen ^f^jioj; im Hebr. oft das iafc^j im Sanskrit

das nachgesezte Hi] im Lat. das inquit; im Griech. das abgerissene Xdya,

Xtyovat y besonders im Hellenistischeu ; sogar im Tiirkischen das ^JO; und im

Armenischen wui. Es ist denkwiirdig genug wie so jede alte sprache einen

ausdruck fur diesen begriff hat, unsre neuern sprachen aber nicht.

2) wenn man sich namlich auf solche falle wie «jm -e^pea -epeq und jti^pi jm^pen xi^peq

beruft, so erhellet genugsam aus dem unten §.39 zu erlauternden dass sie in

keiner weise hieher gehoren und ohne alle beweiskraft sind. Andre bildungen

welche den saz beweisen konnten hat man noch weniger auffinden konnen.

3) wie im Semitischen, Hebr. Spl. §. 122 a.

4) entsprechend sind die Semitischen bildungen -..», Hebr. Spl. §.160: aber

ihren ursprung kann man im Koptischen noch deutlicher erkennen. Denn dieses

woraus jute-v verkiirzt wurde, ist gewiss ursprunglich das weibliche oder
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haben wenigstens entfernt im Semitischen entsprechendes. Ganz eigenthumlich

Koptisch ist aber die bildung des thaters durch das vortretende peq ... l
y. und

wie diese durchaus herrschende bildung die von der alten art verdrange, kann

man daraus abnebmen dass neben peq-xpo sieger und alien hundertfach ahn-

lichen ein *p*err nach s. 170 sehr selten geworden ist.

Die ortswortchen welche die groBle zahl der sogen. Casus bilden, sindlO

im Koptischen ebenso wie fast durchaus auch im Semitischen als endungen

verschwunden, und erscheinen nun nach dem neuen baue vor das wort hin-

gedrangt. Das Koptische ist auch hier dem Nordischen sprachstiimme am

geradesten entgegengesezt: und recht lehrreich ist wie innerhalb der Mittel-

iandischen sprachen welche ihrera gnuidbaue nach sich hierin dem Nordischen

anschliessen, nur das Sanskrit den alten hinterbau mit der groflten strenge

aufrecht erhalten hat.

Aber am deutlichsten ersieht man wie diese neue sprachmacht im Kopti-11.

schen sich entwickelt an einer ganz iiberraschenden erscheinung. Nicht genug

namlich dass die hinweisenden und beziiglichen fiirwdrtchen und was ihnen

sonst an gewicht entspricht sich strenge nach dem vorderbaue anreihen, dass

auch der Artikel demnach £im geradesten gegensaze zum Aramaischen und

unter den Mittellandischen sprachen zum Armenischen) stets vor dem namen-

worte seinen plaz hat, und dass dieser dazu nach seiner s. 171 erlauterten

innern umbildung sogleich mit dem fiihlbaren unterschiede des geschJechtes

und der zahl vortretend die altesten bildungen fur diese fast iiberall ersezt

vielmehr das sachliche fiirwort VDas y gebraucht um das Sachliche anzudeaten,

von einem ]?3 oder ]73 wer? welches im Koptischen schon mit versezung der

laute mjuL lautet.

1) diese bildung geht gewiss von eq . . . aus welches dem thatworte vortretend

nach §. 23 fF. das Mittehvort schaflft: vor dieses drangt sich alsdann das pe welches

den begrifF des ihuns gibt, sodass dadurch der begriff des thaters ebenso ent-

steht wie im Semitischen ein nn^ oder ninD nach Hebr. Spl. §. 151- 152 vom

einfachen aniD aus. Das Koptische kann so \on jedetn lhatworte leicht den

begriff des thaters bilden: und wiesehr dies eine der spaiesten bildungen im

Koptischen ist, erhellet auch daraus dass bei ihr die innere mehrheitsbildung

von welcher §. 5 die rede war sich sogut wie noch garnicht findel.
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so empfangt der in dieser umbildung dreifache Artikel sogar die ganz

raacht das furwortchen der angehorigkeit (mein, dein u.s. w.), wenn der

sinn der rede dasselbe zulasst, sogleich an sich zu Ziehen und so vor das namen-

wort zu drangen; wie von *vcn£ fliigel
2') netpreng sein fliigel , neq-rcn^ seine

fliigel So gewaltig drangen sich die einstigen alten endungen durch diesen

neuen fluss und schuss der in das Koptische gekommen ist nach vorne hin.

Zwar allein fiirsich kann sich ein solches furwortchen der angehorigkeit nicht

vor sein naroenwort drangen, eben weil es seine beslimmte bedeutung der

angehorigkeit nur durch den zwang seiner anhangung erworben hat: aber

tritt nur der Artikel vor, so schiebt es sich sofort bis hinter diesen vor;

und dieses ist offenbar die hauptursache gewesen warum die alten Suffixe

obgleich nach s. 172 noch iraraer moglich doch selten geworden sind.

2. 3. Das lezte beispiel einer im Koptischen neu thatigen sprachmacht habe

ich auch deswegen erst hier angefuhrt weil es uns am besten den ubergang

zu einer ganz neuen erscheinung bahnt welche im Koptischen iiberhaupt die

gewichligste wird und auch von uns im zusammenhange dieser ganzen ab-

handlung ammeisten ins auge zu fassen ist. Wir sahen in diesem lezten falle

dass ein wortchen welches nach dera altesten sprachbaue dem namenworte

ch anlehnen wiirde vor dasselbe riickt aber es vorne vom
Artikel sich anziehen Iassen kann und so zwischen diesem und jenem in der

mitte schwebt. Wir haben also hier drei ansich noch trennbare worter welche

dieser engen folge auf einander und kette

sinn haben; wobei es gleichgiiltig seyn kann dass die beiden ersten slets nur

so kleine wortchen sind, da doch jedes von ihnen ansich trennbar ist. Aber
allein der Artikel vorne ist hier wie der feste halt an den sich zunachst das

untergeordnete furwortchen, dann mit diesem das namenwort fest anhan<n.

1) hier ist auch so lehrreich dass die wenigen namenworter welche noch spuren

Weiblich fast alle sehr einfache

alterthtirolichster art sind; wahrend von solchen namen neuer bildung wie die

mit peq... nach s. 175 sind, wohl nur peq^ui sanger (eigentlich aber nur

Epiker, volkssanger) noch eine endung fur die mehrzahl hal.

2) dies wort ist ungeachtet des anlautenden t einerlei mit „U> und daher auch

mit dem Hebr. B):s welches hinten das harte C| festhalt.
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Und da auf solche arl drei vvorte in engster folge zu einem worte sich wie

zusammenketten, so konnten wir schon dieses richtig als eine wortkette be-

zeichnen: ein zuerst geseztes wort zieht hier das andre an und zwischen dem

anziehenden vorne und dem von ihm umnittelbar angezogenen worte hinteo

bildel sich eine untrennbare hohere einheit, wonach nichts dazwischen treten

kann und jedes wort erst durch diese gegenseitige nnziehung und verbindung

den beslimmten sinn empfangt welchen es im zusammenhange der rede tragen

soil. Aber wir werden anderswo zeigen wie diese wortbildung durch an-

ziehung oder die bildung yon wortketten, welche im Semilischen und an

sprachstammen dann wie eine besondre sprachmacht wird, im Koptischen ob-

gleich auch in ihm liberal] sehr nahe liegend doch nichl recht ausgebildet ist.

Das Koptische schreitet hier vielmehr auf dem einmahl gcbahnten wege

in gerader richtung sogleich so weit fort dass es einem scharf vorne bin ge-

sezten wortchen sogar einen ganzen saz unterreihen kann. Es ist pur ein

kurzes wortchen welches so vortritt, ja die haufigsten dieser art sind sogar

zu blof#en einfachen selbstlauten verdiinnt: aber es ist ein wortchen welches

wie den geistigen zug und schlag dem ganzen saze gibt, ihm wie seine

richtung unweigerlich anweist und ihn so (man kann kurz sagenj geistig be-

herrscht. Aber wie nachgebend dieser gewalt reihet sich nun auch umgekehrt

der ganze saz mit seinen beiden gleich seJbstandigen haiften ihm vollstandig

unter: sowohl das stolze grundwort 1} des sazes als seine aussage 2
J, beide

gleich nothwendigen und gleich selbstandigen saulen des sazes beugen sich

gleichmaftig unter die leitende gewalt jenes ibnen sich voranstellenden wOrt-

chens; so gross ist diese neue macht welche hier berrschend wird. Aber

indem sich die beiden sazhalften so unterreihen , slellen sie sich auch unter

einander in der entsprechend deutlichen und ruhigen reihe ihm unter, sodass

also das grundwort als das notbwendigste sich stets ihm zunachst unterwirft

und diesem erst die aussage folgt. Aber das sazbeherrschende wortchen ziehto v *~*o

und kettet so die beiden halflen des sazes wie mit der starksten gewalt an

sich. sodass der voile sinn aller hier zusammenwirkender worter erst durch

diese ihre gegenseitige verkettung und strenge aufeinanderfolge kiar wird;

lj gevv. Subject genannl

2) oder das Praedicat.

Hist.- Phil. Classe. IX. z
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wir haben also auch hier eine wahre wortkelte, nur dass wir sie richtiger

eich eine sazkette nennen konnen, weil diese wortketle nicht einen theil

des sazes sondern ihn ganz und voll gibt. Es darf also auch zwischen das

beherrschende wortchen und die beiden ihm sich unterwerfenden sazhalften

an keiner stelle ein fremdes wort sich einschalten : sondern dicht auf das

herrsch wortchen muss das grundwort folgen, dieses kann sich dann ganz

auch in meheren wdrlchen darlegen, aber ihm muss so unmittelbar als moglich

die aussage sich anschliessen; und alle sonstige theile des sazes mussen diesem

dichtgedrangten untheilbaren kerne oder knauel loser entweder voran oder

nachgesezt werden. Indem nun das herrschende wortchen vorne schon fur
*» y *

sich leicht die bestimmteren bezeichnungen zb. der zeit der handlung gibt,

kann das Koptische das thatwort an seiner stelle ganz rein ohne alle weitere

umbildung oder als den reinen stamra hinstellen ; wie nothwendig aber das

grundwort stets sogleich dem herrschwortchen untergeben werde erhellet am

deutlichsten daraus dass wenn es nicht in einem vollen namen sondern in

einem blofien fiirworte besteht dieses wie sonst in seiner verkurzung als bloss

angelehnt oder abhangig x) ihm untergeben oder vielmebr von ihm angezogen

werden muss. 1

Nehmen wir um dies alles an einem beispiele zu schauen das so haufige

brrrschwdrtchen *..... , welches die vergangenheit bezeichnet: ist das grund-

wort ein voller name, so laulet der saz wie m%gm& n^y der mensch sah;

ist es ein geraeines fiirworlchen, so lautet er wie ^qn*^ er sah. Das eine

ist ebenso richtig und bestandig wie das andre; und man kann nicht laugnen

dass wie das furwort in abhangigem stande gebraucht ist, ebenso das voile

namenwort hier gar nicht in dem sinne unsres Norainativs gesezt wird. Das

n*or aber als der nackte stamm fur sehen erscheint in beiden fallen gleichmaftig

hinten. Und dasselbe kehrt auf tausenderl Koptischen

. Aber das sprachliche ergebniss ist hier jedenfalls dass auf solche art

sowohl das grundwort als die aussage, obwohl als die beiden nothwendigen

aulen des sazes stets unter sich streng geschieden und dem wechselseitigen

1) nach dem gcwdhnlichen ausdrucke als Suffixum: wie gewiss aber das furwort

in dieser stellung so als abhangig gesezt zu betracriten sei, wird unten noch

weiter bewiesen.
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sinne nach gleich selbstandig, doch bade wie ein gemeinsames band und joch

tragen, die beiden grundhalften des sazes also nicht vollkommen und frei

genug aus einander fallend sich darstellen. Herrscht also eine solche sazkette

als bildung in einer sprache stark vor, wie sie im Koptischen zwar nicht

allein herrscht aber doch das weiteste gebiet der sprache iiberwaltigt hat, so
»i

entsteht dadurch unstreitig der grund und halt eines sehr eigenthiimlichen

sprachbaues, welcher einmahl zur macht gelangt eine menge ganz besonderer

erscheinungen weiter hervorruft und der besondern sprache oder auch dem

ganzen sprachstamme welchen er beherrscbt eine sehr eigenthiimliche gestalt

gibt. Im Nordischen ebenso wie in dem weilen Mittellandischen sprachslamme

hat dieser bau ans guten griinden keinen raum gefunden, sodass sich da von

ihm hochstens sehr wenige und ganz zerstreute anfange zeigen 1
). In das

Semitische dagegen greift diese macht des sazkettenbaues schon ziemlich stark

und wesentlich in derselben weise ein, was uns nach dem allgemeinen ver-

haltnisse des Semitischen zum Koptischen und Afrikanischen nicht aullallt: und

doch lasst sich ebenso sicher beraerken dass es unter alien Semitischen

sprachen ammeisten nur das Arabische und nachstdem das Hebraische ist in

welchen sie sich wenigstens nach einigen wendungen und seilen hin ent-

wickelt hat 2
); dies sind aber gerade dieselben Semitischen sprachen welche

alle in ihrem sprachst moglichkeiten am folgerichtigsten durch-

gefiihrt haben und die dem Koptischen und Afrikanischen auch sonst am

nachsten stehen, das Arabische jedoch immer mehr als das Hebraische. Im

Koptischen aber herrscht diese macht so stark als moglich; und es kommt bei

ihm zwar darauf an alle solche herrschwortchen richtig aufzufinden, im all-

H wie im Lateinischen en me victum und ahnliche falle.

2) im Arabischen entsprechen namlich wenigstens im wesentlichen vollig die falle

wo einem ;J und *1 sowie einigen ahnlichen scharf an die spize des sazes

geschobenen 'wortehen das grundwort sich grzwungen unterordnet (im Accusa-

tive) und dann erst die aussage folgen kann, s.gr.arab. §.563. Im Hebraischen

entsprechen wenigstens solche falle wie r>:n., woriiber s. SL. §. 206. 262. 299:

doch gehoren hieher im Hebraischen auch ziemlich nahe alle die bildungen mit

dem Van consecul, obgleich auf dieses unmittelbar vielraelir das thatwort folgen

muss, SL. §.230 ff.

Z2
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gemeinen aber lasst sich nur sagen dass sie den groftten theil des ganzen

baues der sprache und daher vorziiglich der thatworter beherrscht und man

ohne sie im Koptischen fast nichts einzelnes etwas richtiger verstehen kann.

k Wir wollen nun hier nicht weiter die wichtigen folgerungen vorfiihren

welche sich aus dieser groften erscheinung fur die geschichte und das wesen

aller sprachstamme und sprachen ergeben 1
), da wir darauf in einer folgenden

Abhandlung zuriickzukommen gedenken. Wir kdnnen aueh bier nicht wohl
i

alles erlautern was mit ihr im Koptischen zusammenhangt, oder ihre wirkungen

in den andern Afrikamschen sprachen verfolgen. Genug dass wir nach dieser

allgemeinen darlegung der im baue des Koptischen thatigen groDen sprach-

machte jezt vollkommen im stande sind den nachsten gegenstand dieser ab-

handlung sogleich genauer zu erkennen.

13. Doch 1st es wohl am orte hier zuvor noch zu bemerken dass alle die

bildungen welche hier erklart werden sollen nicht bloss urn die eigentlichen

wurzeln oder stamme der thatworter herum sich aufbauen. Diese sind aller-

dings die nachsten und im grofien Ganzen beinahe auch die einzigen um

welche sie sich drehen: aber sie konnen doch ebensowohl in jedem saze ihre

anwendung linden welcher seine aussage nicht gerade durch ein thatwort

ausdruckt: was uns nach der eigenthumlichkeit unsrer Mittellandischen 9prachen

hochst auffailend scheint und auch im Semitischen nicht moglich ware, in

solchen sprachen aber wie die Koptische sehr wohl moglich wird. Die einzige

entscheidende ursache ist namlich dabei diese dass das thatwort im Koptischen

nach §. 3 ff. zwar im ubergange von der wurzel zum stamme vielerlei innere

und auBere wandelungen ertragt, aber von dieser stufe an fur die weitere

*

1) nur das eine heben wir als eine wichtige folge hervor dass sich aus der strengu

der sazkeite und dem mangel eines Mittellandischen Nominativs auch erklart

warutu das grundwort wenn es eininahl aus besondern ursachen dennoch hinter

dem aussageworte erst hervorgehoben werden soli, dann desto bestimmter

durch ein besondres hochst gewichtiges wortchen (namlich durch ivxe) bezeichnet

werden muss, Es ist eben das ungewohnliche welches dann desto ausdriick-

licher als solches hervorzuhuben ist: wahrend es dabei dennoch ait seiner ihm

durch den sazbau zukommenden stelle wenigstens durch sein furwort vertrelen
p

warden muss.
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bildung nach dem unterschiede der zeiten mid sonstigen verhiiltnisse im saze

slillsteht: wovon wiederum die wichtigste lezte ursache die ist dass die raeisten

bildungen dieser art sich durch die §. 12. 15 ff. erwahnten sazkettenwortchen

vollziehen, welche liberal! das tbatwort erst an zvveiter slelle getrennt vom

grundworte zu sezen fordern. Denn indem so die vielen zeitbildenden wdrt-
i

chen in strenger feme vom thatworte bleiben, hat dieses keine gelegenheit

gefunden sich mit ihnen sehr enge zu verbinden und zu vermischen, und ist

deshalb inuner sehr unverandert im saze geblieben. Aber eben deshalb ist

es nun fur die zeitbildung gleichgiiltig ob ein voiles tbatwort im saze sei oder

nicht; und wie man sagt n*q onus er lebte
<
[damals), ebenso sagt man n*q

rejuum^Tf er war dort ([damals}; oder wie mum cqcmo da er noch lebte, ebenso

ic«cn eq ^eit dneos.i h*rcxeqAtA.Tf da er noch im schofie seiner mutter war l

wo bloss in unsern sprachen ein tbatwort nicht wobl zu entbehren ist wenn

man nicht absichtlich kiirzer reden will. m y va hau

e

I. Die zeitbildungen.

Die zwei einfachen zeitbildungen,

Kommt es nun auf die einzelnen bildungen des thatwortes an, so erhebt

sich da die erste frage welche uuter ihnen die urspriinglichsten und daher

vielleicht auch zugleich die einfachsten seien. Und diese frage ist bei dem

Koptischen sogleich vorne umso nothwendiger richtig zu losen da es eine

grotie menge von zeitbildungen hat unter welchen die urspriinglichsten und

insoferne nachsten zu linden nicht so leicht ist. Denn auch die kurzesten und
1

daher scheinbar einfachsten zeitbildungen fallen in vielen sprachen keineswegs

ohne weiteres mit den dem ursprunge nach ersten zusammen, da sie in einer

bestimmten sprache auch sehr wohl durch ein allmahliges sich abschleifen der

14

1) vgl. AG. 14, 7 rait Gen. 25, 5. Das blolte eq ist also ebensogut wie cqoit£ <lie

unten §.23 beschriebene zeit, obgleich ohne dass ein tbatwort folgt: aber die

verbindung des grundwortes mit dem c als sazkettenwortchen ist das entschei-

dende. Von dem icxeit da noch ist das ^eit als die dauer ausdriickend ver-

wandt mit dem unten bei §. 41 naher erorterten «c in der bedeutung noch,

sowie mit «xin i?i ahnlicher bedeutung.
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laute neben andern mitwirkenden ursachen sich immer starker verkiirzt haben

konnen.

1

Die nahere untersuchung ergibt aber dass das Koptische nur zwei ur-

sprtingiichste zeitbildungen hat, von denen die eine die that als vollendet die

andere als unvollendet hinstellt, sodass wir sie insoferne nach ihrer nachsten

und allgemeinsten bedeutung als perf. und imperf. bezeichnen konnen. Dieser

gegensaz ist ja der erste und nothwendigste welcher in der auffassung und

bestimmung der zeit der that hervortreten muss; und indem er auch im

Koptischen seiner geschichllichen ausbildung nach zu allererst hervortritt und

der unerschiitterliche feste arund fiir alle weiter mdgliche unterscheidungen

wird, schliesst es sich aueh seinerseits eng an das grundgesez dn welches

bei der bilduog von zeitunterschieden in alien sprachen und sprachstammen

herrscht, wie wir dieses heute schon sicher genug erkennen konnen. Denn

so reicb und so mannichfach und bunt die weiteren zeitbildungen in einzelnen

sprachen seyn mogen und sosehr diese den erslen einfachen grund auch wohl

wie verdeckt und unsichtbar gemacht haben, so lasst sich doch bei alien

sicher erkennen dass ihre scheinbar unbegrenzte mannichfaltigkeit und ver-

schiedenheit sich zulezt in diese beiden grundunterscheidungen und grundbil-

dungen auflost, welche nicht bloss der innern wahrheit und dem gedanken

nach sondern auch geschichtlich zuerst dagewesen seyn miissen und aus wel-
« m

chen alle die Ubrigen sich erst hervorbilden *). Dazu geht dieser urvorgang

in der unterscheidung aller zeit nur auf die allgeraeine nothwendigkeit zuriick
V

-

dass, wie der geist nur durch gegensaze denken kann und jeder gedanke

onselbsl die moglichkeit seines gegensazes in sich schliesst, so die sprache
-

von vorne an stets zuerst scharf die reinen grorten gegensaze ausdriickt:

in aller zeit aber liegt zunachst nur dieser grofle strenge gegensaz des in ihr
i

schon als vollendet oder als unvollendet zu denkenden.

15. Das Vollendete nun wird schon ganz durch ein vorgeriicktes sazketten-

wortchen ausgedriickt: und wir sehen hier zum ersten mahle diese acht Agyp-

tische sazbildung. Dies wortchen ist das ganz kurze aber sehr scharfe *-,

unstreitig aus einem hiuweisenden furwortchen verkiirzt und urspriinglich etwa

1) ich habe hierauf schon friiher oft aufmerksam gemacht, s. unter anderm Hebr.

Spl. § 134 ff.



1

UBKR DEN BAU DER THATWORTER IM KOPTISCHEN. 183

unserra da entsprechend, sodass es ansich ahnlich dem sogenannten Griechi-

schen Augmente die handlung in die vergangene zeit nur wie zuriickweisen

und an einen schon vorausgesetzten raum der vergangenheit ankniipfen sollte

Das wortchen hat aber in seinem bestimmten festen zusammenhange als dieses

sazkettenwortchen nur noch die kraft das was damit behauptet zu werden

beginnt in die vergangenheit zu werfen, und ganz verschwunden 1st vor

dieser seiner rein geistigen bedeutung die ursprungliche sinnlichere. Es wird

bei alien einfachen erzablungen gebraucht, und dient zwar der kiirze wegen

auch wohl die voile reine vergangenheit oder unser wirkliche perf. zu be-

zeichnen, wie sXykiSev Ev. Joh. 7, 33 f.
2
) durch &t' gegeben wird, doch

wiederholt sich dann auch wohl das *>- urn statt der bloflen erzahlung diese

schwerere bedeutung zu bilden, wie ^-noijcpi «.c^uin-r meine tochter ist nahe

gekommen Marc. 5, 23; und wie diese vollere bedeutung durch eine neue zu-

sammensezung vielmehr noch ganz besonders ausgedriickt werden konne,

wird §. 27 erhellen. Von der andern seite aber kann diese zeitbildung ansich

nie fur die bloP.e gegenwart stehen. da sie ja das gegentheil von dieser be-

let: nur wenn etwas behauptet wird als jezt seiend weil es schon lange

oder immer so gewesen, kann sie auch wohl fiir die Gegenwart nnserer

ch

sprachen gesezt werden 3
).

Gerade im gegentheile driickt sich das Uncollendete dadurch aus dass 16

das grundwort einfach vor das aussagewort tritt, jede aufiere unterscheidung

einer zeit also eben fehlt, und die that dadurch zunachst vollig unbestimmt

und unvollendet gelassen wird. Aber die zeitbedeutung liegt eben wieder m

1) dass das sogen. Augment nichl bloss im Griechischen und Sanskrit sich tinde

sondern auch in vielen anderen namentlich auch Afrikanischen sprachen auch

ganz verschiedenen slammes, wurde schon Hebr. Spl. §.230 bemerkt.

2) in fallen wie AG. 13, 23 kdnnte man meinen das * . .. werde bloss wegen so

vieler eingeschaiteter worte wiederholt: allein dies triift doch an anderen

stellen nicht ein.

3) vgL die falle AG. 17,28, 19,25. 27,33 (aber nicht Dan. 4,32); in andern Mien

wie Dan. 2, 8. 3, 4 lasst sich die einfache vergangenheit ebenso gut denken. In

diesen und andern fallen wo das Vollendete nur starker auch das noch dauernde

ausdruckt, gebraucht auch das Semitische viel sein Vollendetes.
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dieser bestimmlen weohselseiligen stellung: und stehl kein bestimmteres grund-

wort voran, so muss das stellvertretende fiirwort vortreten; wiewohl weder

hier noch bei dem ». . . . des Vollendeten ein eigentliches thatwort zu folgen

braucht, sodass wie Aqjuum^T er war dort bedeutet, so das blofle qiixi^T er

ist dort. Aber auf diese art flie en grundwort und aussage zu dieser festen

zeitbedeutung schon so unzertrennlicli in ein Ganzes zusammen, dass das

furwortchen sich nur in seiner unselbstandigen oder anlehnungs-gestalt noch

vordrangen hann, also zb. nicht miok n^ sondern nur ^n*^ ich sehe bedeulet.

Wesentlich ist dieses demnach dasselbe wie wenn in solchen sprachen welche

nach s. 169 ff. den hinterbau beibehalten die personzeichen in kurzerer gestalt

dem thatworte angehangt werden : im Koptischen aber treten sie in diesem

falle schon vor, wohin ja iiberhaupt nach 9. 172 ff. sein bau so stark hinneigt.

Und bedenkt man dass gerade das Unvollendete auch im Semitischen durch

die vorruekung der Personzeichen sich bildet, so kann man in diesem zusam-

mentreffen keineswegs bloss einen zufall finden.

17. Wiewohl nun das grundwort oder statt dessen das fiirwort sowohl bei

dem Unvollendeten als bei dem Vollendeten vor die aussage tritt, so muss

man sich docb sehr huten zu meinen sie trelen in beiden bildungen auf gleiche

weise vor. Denn bei dem Vollendeten ist nur das scharfe sazkettenwdrtchen

*... das treibende und herrschende in der wort- und sazbildung, welchem

sich also das grundwort oder statt seiner das fiirwort als von ihm angezogen

unterwirft : bei dem Unvollendeten aber tritt das fiirwort kraft eignen rechtes

und von nichts angezogen voran. Nun erscheint das fiirwort zwar sowohl

hier als dort in kurzerer gestalt vor der aussage: aber weil der grund beider-

seits nicht derselbe ist, so weicht selbst diese seine kiirzere gestaltung im

einzelnen theilweise ab
?

welches eben hier eine wohl ins auge zu fassende

entscheidende hauptsache ist die sich nur auf die angegebene art erklart.

Tritt namlich das sazkettenwortchen **.... voran, so reihen sich ihm die fur-

worter in derselben kurzen gestalt unter wie dem Artikel nach s. 176 1): sie

1) es macht hier keinen sehr bedeutenden untersehied dass dies furworlchen dem

worte angeiehnt. i, dem Artikel aber angelehnt ^ lautet, wie i-mltsl meine faust:

wie dicht diese zwei laute gerade in dieser Person etnander begrenzen und

wie leicht der eine oder der andre taut sich in einer bestimmlen wortbildung



UBER DEN BAU DER THATWORTER IM KOPTISCHEN. 185

erscheinen hier wegen des scbarfen zusammenstoftes mit dem sie zwingend

an sich ziehenden sazkeltenwortchen gerade vorne so slark als moglich ver-

kiirzt. Treten sie aber eignen rechtes vor, so erscheinen sie vorne nicht so

verkiirzt, sondern haben sich moglicherweise im anlaute voller erhallen; und

in zwei fallen tritt dieser unterscbied noch immer sehr fiihlbar zu tage. Ein-

mahl in der ersten Person der einzabl : im Unvollendeten hat sich fiir sie noch

immer ein *$ also ein voller starker mitlaul / mit nachlautendem i erhalten,

wie i-tt^T ich sehe , im Vollendeten aber ist nur dieses i geblieben mit dem

beherrschenden *... zu einer sylbe zusammenflieitend, wie wn^ ich sah.

Zvveitens in dor dritten der mehrzalil: fiir sie ist im Unvollendeten noch immer

ein vorne starker lautendes ce... geblieben, wie ccst*$» sie schen; und dieses ist

zvvar gewiss aus dem urspriinglich hinlen so scbarf laulenden omoy oder ^un l

)

entstanden, indem sich die zwei selbstlaute hinten so sehr schwachten, aber

vorne ist das s doch noch immer aus / oder th als mitlaut erhalten. Fiir

das Vollendete dagegen ist vorne im scbarfen zusammenstofie mit dem

ein soldier mitlaut schon ganzlich abgestoHen, und das blorte oy vom ende

bat sich mit ihm wiederum nur zu dem doppellaute &y... vereinigt, wie *wTnM*

sie saken. Aber anch in der zweiten weiblichen dep einzahl hat sich zwar

im Unvollendeten das tx... mit dem urspriinglichen / erhalten, im Vollendelen

aber ist dieses / zwischen den zwei selbstlauten vermitlelst eines moglichen

8 schon bestandig in r erweicbt, wie -ren^y du (Veib) siehest, ^pen^y du

^ . • «

.

* #

(weuY) sahest; und derselbe ubergang hat sich wenigstens im NA. auch in

der mehrzahl der zweiten Person schon vollzogen, wie ^pe-reim*^ ihr sahet.

Dies sind also die beiden einfachen zeitbildungen: zu welchem weiteren

o-ebrauche sie aber dienen und wie vorziiglich das Unvollendete weiter an-

gewandt werde, wird im verlaufe der ganzen abhandhing erhellen. Nur soviel

muss bier passend vorausgesagt werden dass das Unvollendete im Koptischen

erhalten konnte, zeigen besonders die entsprechenden Arabischcn ^_ und j.-

welche -i und -ni aber auch noch ursprunglicher -ija und -nija lauten konnen;

vgl. auch unten §. 36.

1) das fursich stehende fiirwort lautet zwar immuoy, aber das h- vorne dient

eben nur urn es desto mehr als selbstandig zu bezeichnen; und urspriinglich

schloss die endung der mehrzahl gewiss mit -n.

Hist.- Phil. Classe. IX. Aa
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welches die zeitbegrifFe so friih aufs scharfste weiter zu spalten gelernt hat,

nicht wie im Semitischen zukunft und gegenwart in sich schliesst, sondern so

allein gesezt bloss fur die bezeichnung der allerunbestimmtesten zeit d. i.

der gegenwart dient, jedoch eben nur der ganz im allgemeinen angedeuteten

gegenwart. Auch den sosehr ausgedehnten gebrauch dieses Unvollendeten

im ganzen sazbaue wollen wir hier nicht naher verfolgen.

Die zwei dauerzeiten.

18. Etwas ganz anderes als diese zeiten einfacher bedeutung sind die welche

zugleich den begriff der dauer der that geben: und sie vverden im Koptischen

mil einer genauigkeit und folgerichtigkeit ausgedruckt dass es darin alien

sprachen zum muster dienen konnte. Es dienen namlich dazu besondre saz-

kettenwortchen, und zwar ganz den beiden eben erwahnten einfachen zeiten

entsprechend zwei sehr verschiedene und von vorne an sich verschieden

auspragende.

Jene bildung fur das Unvollendete bezeichnet zwar, wie oben gesagt,

in dem einfachen ruhigen saze schon die that welche in die gegenwart fallt

und die weiter keiner naheren bestimmung bedarf: aber ist es keine einfache

that oder lage sondern eine solche die sich leicbt vielfach wiederholen kann

und die insoferne immer noch leicht bis ins unendliche fortdauert, so dient

zu ihrer bezeichnung das sazkettenwortchen eg*..., welches wegen der glei-»

chen endung sich die fiirworter ebenso ankettet wie das *»... nach

Dieses wortchen ist unstreitig zulezt dasselbe welches einem einzelnen namen-

worte sich vorsezend soviel als bis, bis zu ... bedeutet: als sazkettenwortchen

aber bezeichnet es demnach die forldauer oder die unbestimrate wiederholung

der handlung, dem lat, usque in ahnlichen fallen, unserm immer, immerfort

entsprechend 1
), aber auch da leicht eintretend wo unsre sprachen meist die

einfache Gegenwart fiir hinreichend halten. So driickt sich das Griechische

o KsyofjiEvos so oft durch etg^YJuoTpi- epoq welchen man nennt eig. zu nennen
t

pflegt aus; und sehr haufig steht diese bildung so bei der beschreibung von

sitten auch wo in andern sprachen die einfache Gegenwart geniigt, wie der

I) als thatwort entspricht diesem aber das me in der bedeutung sich fortbetcegen,

retsen .
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gute hirt jg^ql" gibt oder pflegt zu geben sein leben fiir die schafe x
). Aber

freilich wird dies ig*... im Koptischen nichraehr uberall dd angewendet wo

es dem genaueren begriffe nach plaz hatte.

Von ganz anderer art ist das doppelwortchen ne ne welches zum 19

ausdrucke der dauer einer handlung oder lage in der vergangenheit dient

und eine sehr sorgfultige erklarung fordert. Das ne ist dasselbe aus dem_....*.^~ ^. .»— * ....^

fiirworte fiir der und er abgeblaiite wdrtchen welches unserrn . . . . es im

Koptischen bestandig entsprechend die stelle jedes bestimmteren aussagewortes

ausfullt, mag ein solches bestimmteres aussagewort ganz unnothig seyn oder

nachher erganzt werden; es erganzt also unser einfaches ist, da das Koptische

wie das Semitische alio seine thatworter fiir seyn nur erst da gebraueht wo

sie nothwendiger werden. Diese seine bestimmte bedeutung empfangt es vor

allem durch die stellnng nach dem grundworte (von welchem geseze das

nc«e nach §. 8 nur eine scheinbare ausnahme bildet) in dieser seiner ver-

einzelung am schlusse des moglicher weise mil ihm schon vollkommen sich

abrundenden sazes, wahrend sich in ihm zugleich der urspriingliche laut so

fiihlbar abgeblasst hat; und nur in demselben sinne in welchem es so iiber-

haupt bestandig vorkommt, wird es auch hier angewandt. Schwieriger ist die

urbedeutung des mit diesem ne immer aufs engste zusammengehorenden nc # ,.

zu bestimmen, wofur sich ), Wir miissen jedoch

voraus bemerken dass es hinten sicher urspriinglich einen viel starkeren laut

hatte n* (en*J) mit langem a 3): und von diesen lauten miissen wir jedenfalls

1) Job. 10, 11 f. vorzuglich in nachsazen, Dan. 4, 14. 22. 29. 5, 21.

2) dies ist jedoch etwas zweifelhaft, da in fallen wie Sus. v. 5 f. Dan. l f
t> das

e... vielmehr das beziigliche ist. Ebenso egg* . . . AG. 13,8.

3) im OA. namlich bleibt zwar das auslautende schwache . ..e auch vor dem vorne

verkurzten furworte, im NA. aber hat sich hier bestandig ...* erhalten. Sehr

ahnlich verkurzt sich in dem §. 8 beschriebenen ne^e auslautendes e aus einem

ursprunglichen a oder 6, aber vor dem verkurzten turworte hat sich in ihm

bestandig das ...* erhalten; ja in der dritteo Person der mehrzahl hat das

NA. hier gar die noch vollere endung ncxuury erhalten. Das so unendlich

hauiige ^e sagen ist erst aus «ui verkurzt, wie das Agyptische iiberhaupt die

urlaute vieler wurzeln ungemein verkurzt hat und darin das gerade gegentheil

vom Semitischen ist.

Aa2
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ansgehen, wenn wir seine erste bedeutung finden wollen. Da diese aber

schwerer zu finden ist, so wollen wir hier zwei moglichkeiten erwahnen.

Wenn es in dieser aussprache anfangs hinweisend soviel als damals be-

deutete, wie es einigen spuren zufolge wahrscheinlicb seyn konnte *}, so

wiirden beide wortchen zusammentretend bedeuten damals ... ist oder, wie

wir im Deutschen beim hinweisen auf vergangenes sogleich sagen miissen,

war es. Beide wortchen wiirden so zwar schon ansich einen wennauch an

inhalt noch sehr leeren doch vollstandigen saz bilden, sie wiirden aber stets

nur gebraucht um vermittelst des kraftig vorangestellten damals auf die lage

oder langere dauer eines ereignisses in der vergangenheit hinzuweisen oder

eine handlung nicht als einfach vergangen sondern als in einer bestiramten

vergangenheit langer dauernd zu schildern. Und indem das ne ... als saz-

kettenwortchen vorantritt, muBte sich der eigentliche inhalt dieser so bezeich-

neten langeren dauer des ereignisses mitten zwischen die beiden wortchen

einschalten, seien dazu wenige oder sehr viele oder vielleicht auch nur ein

wort ndtliig, und in der fur mehere wdrter durch das wesen des sazketten-

wortchens bestimmten reihe; wahrend das ...ne
7
mogen nochsoviele worter

sich einschalten miissen, jedenfalls nur am ende des ganzen wahren sazes

seine stelle haben konnte. Sollte zb. auchnur der kurze sinn seyn sie lehrten

(^wahrend dessen, immerforf) das volk, so gestaltete sich der saz so: w^y*

&km juuij^oc ne was eigentlich etwa so laulen wiirde damals war es dass sie

das volk lehrten.

Allein wir konnen aus dem Koptischen selbst nicht strenger nachweisen

dass das n«.... oder en*.... urspriinglich den hier angenommenen sinn hatte:

und so ziehen wir folgende ansicbt vor. Wir nehmen an dieses wortchen

sei aus der Koptischen wurzel n«. kommen hervorgebildet und aus einem *.«*

d. i. es kam verkiirzt. Indem sich d zkettenwortchen ein sonst

in sich vollendeter saz unterwirft, muss dieser ursprunglich vermittelst des

am ende deutlich in die gegenwart versezt oder vielmehr als etwas
. ..ne

daseyendes und dauerndes hingestellt werden, sodass zb. der eben zuvor

1) es ware also etwa das auf die zeit uberlragene Ld>; und dass das Koptische

auch ein furwortchen en hatte, zeigen schon zusammensezungen wie jenes

h-eoq oben s. 185.
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angefuhrte saz weil er von it*... ne eingeschlossen ist eigentlich aussagen

wiirde es kam dass sie das volk lehrend sind d. i. waren, da das blofle daseyn

des sazes dann durch das vorangestellte es kam vonselbst in die vergangenheit

zuruckversezt wird. So nun aber wird damit etwas als in der vergangenheit

langere zeit dagowesen oder dauernd in der erzahlung eingeflihrt: und das ist

wirklich der einfache sinn dieser besondern zeitbildung, welche einmahl ge-

wohnlich geworden unendlich viel gebraucht wurde und wegen dieses ihres

haufigsten gebrauches in den lauten allraahlig auch wieder etwas verkurzt

werden konnte, wie bald weiter zu sagen ist. Inderthat bestatigt sich dieser

ursprung der zeitbildung der dauer in der vergangenheit auch durch aufiere

griinde. Denn dieses selbe alte thatwort n* hommen gebraucht das Koptische

nach §.31 auch in der bildung des Unvollendeten als ein sazwortchen um

den begriff des kommens selbst d. i. des zukiinftigen zu schaffen: wir sehen

also wie dasselbe alte thatwort in dieser sprache an zwei slellen ahnlich zum

bloften ausdrucke eines zeitbegriffes angewandt und damit zu einem bloften

sazwortchen geworden ist; und zu diesen beiden verschiedenen fallen wird

es ganz richtig nach der verschiedenheit des sinnes seiner zwei einfachen zeiten

angewandt
;
das eine mahl als es kam dass..., das andre mahl er kommt zu...

Ferner ist es doch eigentlich ganz entsprechend wenn im Semitischen im

Mittellandischen im ISfordischen und leicht wo es moglich ist in jeder Sprache

der begriff der dauer einer handlung in der vergangenheit sich dadurch voll-

zieht dass eine zeitbildung fiir die gegenwart durch ein passendes wortchen

in die vergangenheit verlegt wird x
3- Ja nichts ist fiir beide Koptische zeit-

bildungen zugleich lebrreicher als wie im Lat. von der gegenwart abgeleitet

amabam neben amabo steht, jenes als erzahlungswort dieses als neue gegen-

wart gebildet von einer alten wurzel ba welche gehen oder kommen bedeotet

haben muss 2) und die sicb, wenn auch auBerlich sehr unahnlich, doch in

1) i^o£j tMtf looi cE>Aa ist wesenllich dasselbe; und die dem Griechischen l-wntov

entsprechenden bildungen im Sanskrit und Zend wie im Armenischen versezen

nur die gegenwart in die erzahlung von der vergangenheit.

2) gegen diese ableitung lasst sich wenigstens nichts einwenden, obgleich das ge-

wohnliche Lateinische eine solche wurzel als fursich bestehend nichtmehr hat.

v
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wirklichkeit den begriffen nach ganz entsprechend auch noch im Neupersischen

zu solchen zeitbildungen angewandt wiederfindet 1
).

20. Ubrigens aber kehrt hier in der noch nahern bestimmung der dauer

der handlung dieselbe doppelheit wieder welche §. 18 bemerkt ist, als wiirde

die doppelle mogliche bezeiehnung der dauer oder der gegenwart hier nur in

die vergangenheit hinaufgehoben 2
}. Soli also die dauer einer mehr gleich-

inaftigen handlung oder einer lage und eines zuslandes in die vergangenheit

geriickt werden, so gentigt, das einfache ne— ne; soil die handlung aber

zugleich als sich in dieser dauer der vergangenheit wiederholend bezeichnet

werden, so tritt das ne... zunachst vor das uj*. §.18. — Ferner ist zwar

das schlieftende ....ne durch die bildung dieses ausdruckes selbst gegeben

weil es den begriff der dauer erzeugt, wie oben erklart: aber nicht selten

wird es dennoch schon ausgelassen. Noch merkwiirdiger ist dass bisweilen

vor m*... auch das ne schon fehlt wenn es etwa in vorigen sazen bereits

ausdriicklich gesezt war 5

21. Schliesst nun aber dieses «e ne das Vollendete ein, so wird dieses

als schon in einer bestimmten lage der vergangenheit vollendel gesezt, und

dadurch unser sogen. plusqnamperf. gebildet: dann fehlt das schlieflende ...««

am wenigsten. Auch darf man sich nicht abhalten lassen wo diese so aus-

druckliche zeitbestimmung sich findet sie immer so in ihrer vollen bedeutung

zu fassen 4
).

*a*+9> oder ^JlH^a wird.

1) im ShahnSme sezt sich das aus derselben wurzel verkiirzte w (\..j) nicht nur

vor die gegenwart urn die zukunft zu bilden und daher auch vor den Befehl,

sondern auch wie das Augment vor das erzahlungswort wie «***&; aber weil

dieses einfaches erzahlungswort ist, so kann das die dauer anzeigende ^P
noch davor treten ct-Mt ^+9 dicebat, obwohl dieses im spateren Persischen

zu

2) nicht so im Mittellandischen wo das entsprechende imperf. immer nur einfach

vom praes. ausgeht und richtig imperf. praesentis zu nennen ware; und nicht

|

im Semilischen Jjuj^tf.

3) vgl. im zusammenhange solche stellen wie AG. 2
;
43—47. 3, 1 f. 10. 4, 2 f. 13.

5, 12—16. 21. 41 f. 7,51. 8,4. 17,17. 19,12. 26, 10 f. Dan. 5, 19. 13,31.

4) so ist ne *c|ROTrq ne AG. 8, 27 f. wirklich er hatte sich mruckgewandt , obgleich

im Griechischen l
t
v vnooiQiqvav steht; und ite &q£iu> ne 10, 10 ist er war
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Wir beriihren aber am passendsten an dieser stelle etvvas schwierigeres/22.

was freilich zugleich von allgemeinerer bedeutung fur die bildung der Kopti-

schen zeiten ist. Auf eine merkwiirdige weise koramt namlich ein wortchen

in das spiel dieser bildungen welches wo es sich findel slets dem sazketten-

wortchen unmittelbar sich anfugt: es lautet in dieser dichten anschiebung ...pe

und bedeutet wie das vorne vorgesezte ep... ein schwaches machen, than 1
),

aber so schwach dass es so angehangt nur wie die stelle jeder bestimmteren

that oder jedes bestimmteren ereignisses vorlautig yertreten kann und oft nur

unserm seyn zu gleichen scheint. Denn das ist die naliere kraft dieses

wortchens dass es dem sazkettenwortchen sich aufs engste anreihend vorlautig

die stelle jedes vollen sazes vertritt, als ein wortchen sehr allgemeinen sinnes

welches aber nichts als die that und handlung bezeichnet: dieser voile saz

folgt alsdann sogleich nicht minder ganz in derselben art wie oben beschrieben

wurde, als drange hinter dem sazkettenwortchen sogleich unerwartet irgendein

austoss ein der die rede in ihrem gewohnten geleise fortzufahren storte sodass

vorlautig nur erst dieser ersaz sich einstellt. Der anstoss liegt namlich dann

in dem grundworte des dem sazkettenwortchen unterzureihenden sazes: ist

dieses ein starkeres wort, so steht der fluss der rede in gewissen fallen schon

vor ihm einen augenblick wie still, erganzt sich erst durch dies wortchen

allgemeinsten aber hier passenden sinnes, und nimmt dann wie mit neuer kraft

jenes grundwort auf 2
}. Woraus erhellet dass dieses nach jedem sazketten-

hungrig geworden obgieich das Griechische iyivero i\ ooon i ivo'jV lautet. — Wie

richtig aber s. 189 £>*ju tf verglichen wurde, erhellt auch daraus dass hier ganz

ebenso die zusammensezung ^S Q*£) # im Semitischen entspricht. Und in

denselben fallen wo auch das Arabische sein tf und das Syrische sein ]ocn

fur uberflussig halten wurde, fehlt das entsprechende doppelwortchen , wie

e^v ^qn^T fur 6 iojoditet Steht AG. 7, 44,

1) starker lautet es -apo oder ^pe, und lezteres werden wir §.39 in einem ahn-

lichen falle wieder finden. Dass das ep... oder pe... aber von anfang an

bloss seyn oder werden bedeute, ist nichl wohl anzunehnien.

2) sehr ahnlich dem wesen wennauch nicht den einzelnen yerhaltnissen nach ist

demnach die vorlaufige einschaltung des vri oder rrni Hebr. Spl. §.345 6;

auch das zuhulfenehmen des do im Englischen hat manche ahnlichkeit.
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wortchen eintreten kann: aber nach dem «.... §. 15 geschieht es erst selten,

namlich nur wenn das grundwort selbst ein stiirkeres fiirwort seyn soil, wie

kpe ne,i o&;6i diese sifid trunken geworden v
). Aber ganz gewohnlich ist

diese einscbaltung schon vor jedem vollen namenworte 2
) bei unsern schwerern

vorsazwortehen uj^... und ne... geworden, sodass man in diesem zusammen-

hange stets ig^pe und n&pe findet. Und ahnlich verhalt es sich mit dem cpc

bei den beziiglichen zeitbildungen §. 23 IF. Auch sonst werden wir diesem

. . . pe unten in ahnlichen zusammenhangen begegnen.

Die beziiglichen zeiten.

23. Etwas ganz anderes als die zeiten der dauer oder wiederholung sind im

Koptischen die welche man die beziiglichen nennen kann. Sie sezen die

handlung oder das ereigniss nur in eine lebendige beziehung zu etwas anderem,

sei es dass dieses ausdriicklich dabei genannt werde oder sich vonselbst leicbt

verstehe. Sie stellen also das ereigniss nicht gerade auf wie alle die bisjezt

erklarten zeitbildungen, sondern deuten umgekehrt an dass es mit etwas

anderem in enger beziehung stehe und nur durch diese beziehung deullich

werde.

Gebildet werden diese zeiten rein durch das bezugliche fiirwort, und
r

sie sind insoferne alle sich unter einander gleich. Dies beziigliche fiirwort ist

im Koptischen m oder stalt dessen kiirzer e-*, dann von diesem aus noch

weiter verkiirzt e: diese beiden besonderheiten in welche es sich zerspalten
*

hat, unterscheiden sich im einzelnen gebrauche durch gewisse geseze, das

ganz kurze ist aber sicher nur aus dem ersteren verkiirzt und hat im wesent-

lichen dieselbe bedeutung. Die wortchen dienen nun auch wirklich ebensowohl

ja zunachst zur bildung der gewohnlichen beziehungssaze, und treten auch

dann an die spize des sazes. Aber etwas anderes ist es wenn sie zeitworl-

1) wenn auch AG. 2, 15 dafur fiedvovaiv in der blofien gegenwart stent, so folgt

doch daraus nicht dass auch jene Koptische redensart wortlicb ebenso aufzu-

fassen sei: das Vollendete ist dann nach §.15 nur die starkere bezeichnung

des noch in diesem zustande fortdauernden , wie ^£j ^1 und Ath. /^Y^J so

oft fur ist nicht gebraucht werden.

2) sogen. substantive.
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chen werden urn em ereigniss der zeit nach aufs engste auf ein anderes zu

beziehen und mit diesem in gedanken in yerbindung zu sezen. Da treten sie

als sazkettenwortchen voran, geben ihre niichsle bedeutung auf, und driicken

nur noch eine rein geistige beziehung von handlung auf handlung aus; sodass

man sie dann in unsern sprachen nicht so wortlich iibersezen kanu.

VVir konnen dieses auch auf folgende art noch deutlicher ausdriicken

und zugieich mit verwandten vorgangen gewichtigster bedeutung in andern

sprachslammen in nahere vergleichung bringen. Das Koptische bildet also auf

die eben beschriebene art wortzusammenhiinge welche wir mil recht nach dem

in andern sprachslammen geltenden namen als Participien bezeichnen kontien:

denn die erste und nacbste bedeutung des mittelwortes oder Participium ist in

alien sprachen und sprachstammen die dass es ganz allgemein irgendwelche

person sezt als eine solche vvelcher die handlung oder das ereigniss anhafte l
).

Das Koptische stellt daher die beiden stotre aus welchen jedes miltelwort sich

zusammensezt so deutlich als moglich dar, und liisst keinen zweifel daruber

was urspriinglicli jedes Participium ist. Aber in vielen :r^rachen kanu das

miltelwort aucii als blol'»es aussagewort den zustand beschreihen, indem nun

vorziiglich nur das baften oder die lage und ruhe der that oder des ereignisses

an der so hervorgehobenen Person ausgezeichnet wird : und auch in den

Miltellandischen sprachen wird es aufs hauiigsle so augewandt, aber nur in

abhangigen sazverbindungen, nicht im einfachen saze. Das Semitisciie dagegen

gebraucht das mittelwort so als blofies aussagewort auch im einfachen saze,

ja in ihm iiberall am nachsten, und bildet es so zu einer bezeichnung der

zustandlichen zeit aus M. Gleicht es aber hieriu dem Koptischen stark , so

weicht es von diesem darin noch starker ab dass es das millelwort noch in

einem viel weileren umlange gebraucht, sodass es nicht bloss die lage und

ruhe oder den einfachen zustand sondern auch die dauer und die wiederholung

der zeit bezeichnel 2
J. Das Koptische dagegen driickt eben diese begruTe der

I) vgl. Hebr. Spl. §.1686 f.

2j aber nur das Aramaische gebraucht das mittelwort schon fur jede Gegenwaii

das Arabische nur >vie das Agyptische liir die bezugliche oder scharf beslimude,

das Hebraische auch fur die wiederholle; sonsl behallen die Semitischen spra-

Hist.-Phil. Classe. IX. Bb
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dauer und der wiederholung der that nach §.18 ff. durch ganz besondre bil-

dunsren aus, und verwendet seine mittelworter vielmehr so dass aus ihnen

rein bezugliche zeiten hervorgehen. Es verwendet diese bildungen also in

einem viel engeren kreise als das Semitische, erreicht aber dadurch viel

scharfer ausgepragte begriffe, und iibertriftt hier dadurch nach einigen seiten

hin sogar die in den zeilen am weitesten ausgebildeten Mittellandischen sprachen.

Dennoch aber lasst sich diese wortbildung nicht nach jeder seite hin mit

unserm Miltelworte vergleichen. In diesem ist die verschiedenheit der drei

Personen in dem allgemeinen wer aufgehoben: weil aber das Koptische wort-

gebilde noch immer sehr leicht und sehr fiihlbar in seine zwei bestandtheile

zerfallt und hinter dem bezuglichen e vorne der voile saz mit grundworte und

aussage folgen muss, so wird bei ihm jede der drei Personen gebraucht, wie

es eben der sinn der rede fordert. Dadurch hat dieses Koptische gebilde

eine innere vollkommenheit und deutlichkeit welche sich durch das blofie

Mittelwort im Mittellandischen und im Semitischen nicht erreichen lasst; und

kann urn so leichter in den vielfachsten sazverbindungen angewandt werden.»~" ""&

24. Ebenso leuchtet hienach ein dass dieses sazkettenwortchen leicht zu ge-

brauchen ist um alle sonst bildbare zeiten in bezugliche zeiten (urn diesen

bestimmteren namen hier zu gebrauchen) umzubilden: wodurch das Koptische

in alter kiirze sehr genaue zeitbezeichnungen empfangt und darin das Semi-

tische welches nur das allernachste Mittelwort besizt weit iibertrifft. Also

trilt dies sazkettenwortchen

1. vor das Unvollendele im sinne der Gegenwart: es lautet dann immer

ganz kurz e; aber weil es als sazkettenwortchen wirkt, so reihen sich ihm

die Personzeichen nicht so unter wie wenn sie nacb §.16 vor dem aussage-

worte vorne stehen um das Unvollendete zu bilden, sondern in derselben

flussigeren art welche sie nach dem *.... §.15.17 angenommen haben; was

sich am deutlichsten zeigt in der ersten der einheit ei... und in der dritten

der mehrbeit e-r welche aus eov wie auch sonst in alien solchen laulfallen

chen das Unvollendete bei. — In vielem schliefit sich das Koptische also hier

an das Nordische, wo die zwei bedeutungen unsres Particips in zwei vOllig

versehiedenen bildungen sich darstellen.
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zusammengezogen ist 1~). Em solcher zeitbeziiglicher saz der Gegenwart

steht nun

entweder in beziehung auf einen schluOsaz dem er sich nur schwehend

und die lage der sache schildernd kurz voranstellt oder auch folgt: dies ist

sehr haufig und in jeder weise anwendhor, sodass zb. e ne griechisch

V7tctg%wv oder coV miser da er ist oder toeil er ist ausdriicken kann 2
}.

Oder ein solcher saz steht zvvar fursich, er schiJdert aber sehr ver- 25*

nehmlich einen zustand, zeichnet ein bild, und stellt dieses kiar vor die augen:

allein auch dann kann unser gebilde nur als aussage erscheinen, nie zugleich

als grundwort; es behalt also hier noch ganz die ursprtingliche hedeutiing

eines mittelwortes, sodass saze wie jHnne eq-rmfe^ worllich bedeuten siehe er

ist betend 5
^), hinweisend auf den eben jezt dauernden zustand. — Dies wort-

gebilde wird also hier kein ganz selbstiindiges zeitwort, welches schon fursich

allein die scharfe gegenwart oder den eben jezt andauernden zustand zeichnete:

und unterscheidet sich dadurch von dem gebrauche des mittelwortes im Ara-

maischen und theilweise auch schon im Hebraischen. Erst bei einer noch

weiteren neuen bildung wird nach §. 32 aus diesera gebilde eine noch ein-

fachere zeitbezeichmmg.

Jedenfalls aber besizt das Koptische demnach nicht weniger als drei

verschiedene bezeichnungen der Gegenwart, und es gebraucht sie nichls we-

niger als gleichgeltend , sondern unterscheidet sie genau nach den hier mog-

lichen verschiedenen begriifen. Das alte Unvollendete §- 16 gebraucht es fur

die unbestimmteste Gegenwart oder fur die welche noch naher zu bestim-

men dem redenden unnothig scheint, die beziigliche zeit fur die nachste

1) doch hat dies e als sazkettenwortchen allerdings elwas weniger krait als this

^.,. §. 15: denn in fallen wie e &itoit da voir . .. sind AG. 17,29 fordert

es keine unterreihung des (urworts.

2) wie vielfach die anwendung sei, kann man zb. aus AG. 2
;
30. 5,34. 8,9 er-

sehen: auch zeigt die erste dieser stellen dass das c vor einem zweiten that—

worte nach o^o^ und nicht wiederholt zu werden Lraucht.

3) s. AG. 9,11; ahnlich in fallen wie Dan. 2, 31. Das ne in $>Hiuie ist unstreitig

das wortehen ist, hangt aber hier schon ab von dem nur in solchen zusammen-

hangen erhaltenen alien gnu siehe.

Bb2
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und bestimmteste, und die bildung mil cg^... nach §. 18 fiir die sich wieder

holende 1
).

<;($. Wie aber im Mittellandischen das mittelwort der Gegenwart in schwe

benden oder abhangenden sazen auch da gebraucht werden kann wo von de

erzahlt wahrend dessen gegenwartig oder da

war zu schildern, ebenso ist dasselbe im Koptischen moglich. Dieses kann

die beziigliche Gegenwart auch in zeitsazen gebrauchen welche bloss mit

einem auf einen rauin der vergangenheit binweisenden beziiglichen wortchen

beginnen, wie als eqjue-vi er dachte 2
). Inderthat koramt dieser fall auf den-

selben begriff zuriick: auch bier wird in einem bloss beziiglichen saze eine

handlimg geschildert welche zu jener zeit eben andauerte; und dass sie in

die vergangenheit falle ist aus dem zusammenhange der rede sowie aus dem

zeitwortchen vorne klar. Wenn aber solche sprachen wie das Griechische

oder das Lateinische in solchen fallen das imperf. perf. d. i. die in die ver-

gangenheit gesezte gegenwart gebrauchen, so kann das Koptische hier die

bildung fur die dauer in der vergangenheit §.19 umso weniger gebrauchen da

diese sich nur in selbstandigere saze fiigen; fur solche bloss schwebende saze

eignet sich nach dem gefiihle des Koptischen auch mehr diese rein b

zeitbildung.

27. 2. Dagegen sezt sich das sazkettenwortchen e ebenso leicht vor das

Koptische Volleudete §. 15, urn ein mittelwort zu bilden welches in schwe-

benden sazen vollig dem Griechischen mittelworte des Aorists entspricht, wie

c^qep ^htc a.g£dfjiEvos
5
^\ und diese bildung liaulig

Da dies nun der sttirkere fall dieser bildung einer beziiglichen zeit ist, so

kann hier das sazkettenwortchen auch starker ct lauten, welches bloss scheinbar

unserm als vor zeitsazen entspricht; denn *t, *>y\i*y ist wortlich bloss sie—
gesehen habend d. i. als sie gesehen hatten.

1) lehrreich ist es hier zu beobachten wie sich dieses dreifache im Semitischen

geslalte : denn vei folgen lasst sich diese dreichfache moglichkeit auch in dessen

verschiedenen sprachen, wie aus dem oben s. 193 f. anmerk. gesagten erhellet.

2) in fallen wie AG. 10,17. 12,6. 25, 14; aber 27,21 ist ecujon fur cigon zu

lesen.

3) in fallen wie AG. 1,22.24. 2,24. 4,14. 5,30. 7,24. 10,3. 19,2.
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Wie aber die beziigliche Gegenwart nach §. 25 auch in selbslrindigen 28

sazen moglich ist, so hat das Koptische auch ein beziigliches Vollendeles

gebildef, wenn elwas nicht einfach in die vergangenheit zuriickverlegt wird,

sondern scharfer eine lebendige beziehung des vergaugenen zu elwas dem

redenden gegenwartigen hervorzulieben ist, wo wir miser- beslimintes perf.

gebrauchen; wie eT'a.peveivV habt ihr gegeben? 1
^. In diesem falle driickt sicb

auch die beziiglichkeit mil einein enlsprechend grdP.eren nachdrucke aus, indeni

das NA. hier stels «.... das OA. gar noch starker das k%* als sazkelten-

wortchen anvvendet; lezteres ist auch in andern worlverbindungen nichts als

das starkste beziigliche furwortchen.

Wie demnach das Koptische drei versdiiedene und unter sich wohl

unterscheidbare zeilbildungen fiir die Gegenwart hal §.25, so hat es auch

ganz nach denselben verhaltnissen nicht weniger als drei fur die vergangenheit

in denselben fallen wo das Lateinische iur immer sein perf. gebrauchen kann,

die einfache §.15, die fur den begriff der dauer §. 18 f., und diese beziig-

liche; noch ganz abgesehen von dem sogen. plqperf. §.21, und von den

zwei mittelwortern in schwebenden oder abhangenden sazen sowie von der

doppelten bezeichnung der dauer.

Von der art dieser zeitbeziiglichen seize miissen wir endlich sehr wohl 29

alle die saze unterscheideu welche einfach beziigliche sind, und die wir doch

hier auch einiger erscheinungen im thatworte wegen naher zu beriihren nicht

umhinkonnen.

Muss ein im saze zu nennendes Selbst 2) nach seiner that bezeichnet

m en o-pniiat es hinter dem fiir diesen zweck nothwendigen hh e-re derwerden, so gentigt es hinter dem

welcher einfach das thatwort zu sezen, da eben dieses so zusammengesezte

beziigliche furwort hier die stelle des grundwortes vertritt. So bildet sich

hier nach §.16 zwar nur das Unvollendete oder die Gegenwart aus: aber

HiP«P jreniifft auch wo von vergangenem erzahlt wird, sobald das so beschrie-

*L. -

1) vgl. AG. 13,26. 16,10. 19,3.32. 22,28. Sus. v. 49 54.58; man darf sich aber

nicht daran stoften dass in fallen wie AG. 5, 8. Malth. 25, 37. 44 auch der

Griechische Aorist steht: das Koptische driickt dann den sinn nach seiner art

richticrer aus, sowie umgekehrt auch fur f/oi;sce# Joh. 11,13 e-r&q-xoc hinreicht.

erne um dafur Deulsch zu reden.
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bene thun daraals noch fortdauerte; wie es liefien ihn los mh e-rfiiiu^ n^q

die welche ikn qudtten 1
'), ganz wie im Griechischen ol ctvrov clvetcLZovtes*

Wo der sinn die vergangenheit fordert, tritt hinter dem iw ei-e die bildung

rait * . . . ein.

Wenn aber das grundwort des einfach beziiglichen sazes ein verschie-

denes ist, so steht das beziehungswortchen zwar vorne im sazbaue etwa ganz

ebenso wie im Semitischen 2
J : aber da es dann einen ganzen saz mit ver-

schiedenem grundworte zusammenfassen und sich unterreihen muss, so tritt es

sofort als wahres sazkettenwortchen auf
7

und reihet sich bei dem Unvollen-

deten das als grundwort geltende fiirwort nicht in dem starren zustande

§. 17 sondern in dem flussigen unter. Richtig ist also hier e-ro-puo-yi- welcken

man nennt d. i. 6 XeyofjLevos 2
^)) und solche verbindungen wie das wort epe

luvypm <xoq ujim welches der konig erfragt 3} erklaren sich hinreichend aus

§. 22. Aus diesem wesen des beziiglichen worles wonach es das grundwort

am liebsten als ein fliissiges anzieht, erklart sich auch die auf den ersten

Mick so auffallende erscheinung dass ein starkeres furwort als grundwort ihm

vorantrilt, dann aber an seinem orte durch das gewohnliche ersezt werden

3>pH*$- gum e^reKciuo*yii ailf die kennst 4
)

Die zukunftszeiten.

30. Mit diesen beziiglichen zeilen und jenen dauerzeiten welche von zwei

verschiedenen seiten aus zu den zwei grundzeiten hinzutreten, ist der kreis

der zeitbildungen im Koptischen wesentlich geschlossen : und es erhellet aus

dieser naheren erorterung wie ungemein reich diese ganze bildungsthatigkeit

in ihm ist und wie geschickt es diesen reichthum verwendet urn die begriffe

so genau als mdglich zu sondern und die gedanken aufs scharfste zu zeichnen.

Das Koptische uberlrifft in diesen bildungen weit das Semitische , aber auch

nicht wenig das Mittellandische ; wie es sich hierin zum Nordischen verhaLte,

kann ich aus mangel an raum in dieser abhandlung nicht wohl erklaren.

1) AG. 22, 29.

2) vgl. Matth. 1, 16. 27, 23. AG. 1, 23. 11. 13. 12, 12 und sonst so oft.

3) Dan. 2, 1 1 . 27. 8, 6.

4) s. die falle AG. 25, 10. 18. 26, 15. Dan. 3, 17. 4, 27. 6, 16.
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Aber alle diese zeitbildungen beschreiben nur die vergangenheit uud

gegenwart. Es lasst sich nun zwar ervvarten dass eine sprache welcbo einen

so grossen reichthum an genauen unterscheidungen fur diese zwei zeitraume

besizt, auch genug reiche miltel anwenden werde die zeiten fiir die zukunft

zu bilden. Und so ist es auch. Aber diese zukunftszeiten bildet das Koplische

rein durch miitel und kriifte welche mil den obigen bildungen sclion gegeben

sind; und bestatigt so die vvahrheit dass jede sprache welche nicht etwa vvie

das Semitische das urspriingliche Unvollendele sogleich vorziiglich auch zur

beschreibung der zukunft anwendet doch diese zeit erst zulezt mit den schon

gewonnenen sprachmitteln unterscheidet. So gewiss ist es dass diese zeit

am allereinfachsten schon mit dem zuuachst zu unterscheidenden Unvoilendeten

gegeben ist.

* Das Koptische hat nun zwei arten die zukunft zu bezeichnen: diese unter-31

scheiden sich aber wenigstens von vorne an durch ihre genauere bedeutung

hinreichend. Die geradeste bedeutung der zukunft bildet die schon oben $. 19

erwahnte hier aber als nachstes aussagewort gebrauchte wurzel n±
}
welche

verwandt mit nm selbst ein kommen oder ein nochnichtdaseyn also die zukunft

bedeutet. Als aussagewort des sazes tritt das n*. also zunachst mit der bil-

dung des Unvoilendeten §. 16 f. auf, und stellt sich so vor das wort der that,

sei es dass das grundwort ein voller name ist wie n^oeic ncououji der herr

wird kommen, oder dass ein vorne angelehntes fiirwort hinreicht wie i-neomouji

ich werde kommen. — Es kann aber von ihm aus eine beziigliche zeit durch

das sazkettenwortchen e... nach §. 24 f. iiberall leicht gebildet werden, und es

entsteht so eine zeit welche noch ammeisten dem Lat. facturus sum entspricht;

wie das Koptische in solchen genaueren auspragungen der verhaltnisse der

zeit so geschickt ist : sei es in einem schwebenden saze l ~) oder in einem

ruhenden. Und ebenso tritt diese zukunft vermittelst des ne... ne nach §.19

1) so ist eqna.cmi AG. 5, 15 im schwebenden saze soviel als unser wenn er voruber

gehen wtirde, da es dort in die erzahlung tM'ngeschaltet wird; eyri^um e&o'A

da sie cergiefien wollten 21, 20 : hier wird noch das Griechische go-re vorge-

sezt, aber die zusezung solcher Griechischer worter verdeutlicht im Koptischen

das schon deutliche nur noch mehr. — Wenn das OA. fur dieses em* . . . auch

fein* sezt so ist das bloss eine mundartige verschiedenheit.
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in die vergangenheit, sei es im einfachen ruhigen saze wie n^qiwmoY moriturus

erat, oder mit beziehung auf eine bedingung wo es dann dem moriturus e&set

entsprechen wiirde §. 47.

32. Eine andre weise die zukunft auszudriicken ist die das zeichen eines

beziisrlichen tliatwortes vor das wortchen e . . . zu sezen welches in diesem

falle ganz versehiedenen ursprunges ist und als abgekurztes vorsazwortchen

unserm zu ... entspricht : diese zusammensezung welche eigentlich bedeuten

wiirde er (es u. s. w.} ist zu... gilt nun als sazkettenwortcben ebensowohl

wie das einfacbe beziiglicbe e . . . Zwar bedeutet diese bildung eigentlich

mehr ein miissen und sollen, und wird wirklich audi im NA. oft noch so

gebraucht, wie eqecgunu es set oder es soil oder audi mag seyn AG. 8, 20:

allein gerade im NA. wird sie audi oft fiir die einfache zukunft angewandt,

wie e^eAwci ... eKejuLo-v^i Mattb. 1,21 fur Tsfcerctt ... xaX&asis gesezt wird.

Aber aucb als mittelwort der zukunft kann dies gebilde dienen, weil das e

vorne innner sogleich wieder seine urspriingliche bedeutung annehraen kann L
).

Von sehr verschiedenem ursprunge ist eine dritte art von bildung, welche

aber mehr nur scbeinbar die blofie zukunft bezeichnet und vielmehr von

vorne an zu der ganz andern reihe von begriffen gehort zu welcher wir nun

ubergehen miissen

2. Die w i 1 1 e n s a u s d r ii c k e.

33. Die willensausdriicke gehoren in keiner spracbe zu den ursprunglichsten

bildungen des thatWortes, und gehen demnach in solcben spracben welche

wie die Semitischen und die Slittellandischen die wurzel slets schon nacb den

wortgebilden aufs vollkommenste umgestaltet haben stels erst von den zwei

grundzeiten als dem altesten grunde aller bildung des lhatwortes aus 2
J.

Anders

aber kann dieses in solchen spracben seyn welche wie das Koptische die

wurzel des tliatwortes nicht so stark in das machtige getriebe aller worlbildung

1) vgl. AG. 15, 27 wo der Kopte demnach tlmyeXoih iuc las.

2) kein sprachkenner wird heute den Imperativ oder gar den Infinitiv fiir die

wurzel des thatwortes halten : sogar im Neupersischen oder wo es sonst den

schein fur sich hat, ist es vollig unrichtig.
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haben hineinverarbeiten lassen, sie vielmehr noch leicht sondern mid wie sie

rein lauten wtirde hinstellen konnen.

Das Koptische kann daher den Befehl als den nachsten ausdruck des 34

willens des redenden durch den bloflen stamin des thatwortes bezeichnen, wie

cui-rix hore! oder audi nacb dera zusammenhange der rede horet! Aber

eben deshalb dient dieses rohe gebilde so im ausrufe gesezt audi nur zur

allgemeinsten bezeichnung des Befehles, und kann zwar ohne weiteres das

zweite Selbst ais das beim Befeble nachste treffen, wo es dann ohne alien

unterschied von zabl und geschlecht bleibt, kann ;iber nicht fiir eins der zwei

andern Selbste gebraucht werden. — \\ old aber konnen laute hiiizutreteu

welche den ausruf selbst nocb deutliclier ausdriicken und wie das trcibcu des

redenden zeichnen, wie sich dieses in alien sprachen auf die mannicbfaltigste

weise zeigt. Als ein soldier laut erscheint vorne *> . . . oder vor einern mil

dem selbstlaute beginnenden stamme *t--., wie *h*t siehc! ^yac oder ^t'c

bringe! 1 '). Hinler dem vvorle aber erscheint als ein soldier laut i, aber

nfe fiir sich sondern nur wie dem *... vorne entsprechend und seinen siim

erganzend, wie in der OA. bildung *>*» sage! wo dieses binten antretende

scharfe ...i sogar das vorige ...e von xe verdrangt hat 2
). Und da das

vorantretende *,.. ebenfalls so scharf ist dass es den kurzen selbstlaut zu

anfange der wurzel des thatwortes auch wohl ganz verdrangt, so sezt sich

besonders in diesem falle hinten gerne das ...j an, wie *pi macke! von dem

§.22 beriihrten ep, *m fukre! von der sehr haufiggebrauchten w. en fiihren,

und *^i steige! von w. eX Aber iiberhaupt sind solche gebilde mit *...

oder ...i nur bei gewissen einzelnen wurzeln kiirzerer laute stehend gewor-

den, als suchte die sprache bei ihnen wieder einige lautvermehrung. — Aber

auch kleinero befehlsworter allgemeinsten sinnes, wie *pi thuel und sehr

1} voa einer im Koptischen nur nocij sehr wenig gebrauchten wurzel: aber audi
/

das ic siehe! ist urspriinglich soviet als dd es! Das *y selbst bedeutet wahr-

scheinlich seinem ursprunge nach her!

2) vvenn sich daneben auch s^ic NA. ^oc findet, so ist dies . ...c nichts als

unser es ,
und das wort bezeichnet eigentlich sage (saget) es! ahnlich wie das

X*c f

Hist.- Phil. Classe. IX. Cc
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baufig ai^ gib! 1
^)

dienen dem Koptischen endlich urn vor dem b

thatworte den begriff des Befehles starker hervorzuheben , wie *pi cam wissel

was weiter auszufuhren uns jedoch hier ferner liegt.

35. Dieses selbe *** gib! wird weiter in einem ganz neuen umfange stets

ansewandt urn so unmittelbar als moglich wunsch und aufforderung zu einer

that da auszudriicken wo der einfache Befehl nach obigem nicht hinreicht:

aber dann setzt sich ihm bestandig das §.22 erlauterte ...pe an
;
sodass ***pe

ansich bedeutet gib dass werde! T). Diese zusammensezung selbst gilt nun

als sazkettenwortchen mit alien den folgerungen welche sich daraus nach

obigem ergeben; und so erscheint dies gebilde unzahlige mahle, namentlich

auch urn an ein drittes Selbst den befehl zu richten, wie A**>peq iu\\ er kebe

aufl 3

Die mittelbaren willens- und absichtsausdriicke; die der bedingtheit and

abhangigkeit.

36. Wir konnen die eben erlauterten willensausdrucke richtig die unmittel-

baren nennen: denn verschieden von ihnen sind die welche wir ebenso

richtig als die mittelbaren bezeichnen, deren bedeutung sich aber zugleich

noch viel weiter erslreckt. Und doch sind sie alle dem ursprunge nach nur

einer, ein beziiglicher namlich; sodass hier insoferne dasselbe wiederkehrt was

wir §. 23 ff. im ruhigen ausdrucke sahen. Es ist ein blokes bezugliches dass,

welches hier wie die einleitung einer zu nennenden that enthaltend vorantritt,

aber ein etwas starker lautendes, namlich das auch sonst in ganz anderem

zusammenhange als bezugliches wdrtchen wiederkehrende «^e +y Indem sich

dieses vor den saz aber mit dem ausdruck des Unvollendeten §.16 stellt,

1) sehr ahnlich ist hier das rnrt gib! lass! d. i. wohlan! im Hebraischen, s. Spl.

§. 228 a.

2) auch hier ist nichts ahnlicher als das jrn "^ im Hebraischen Spl. §. 329c: und

solche faile sind wegen der alten verflechtung der geschichte und dos lebens

beider volker immer denkwiirdig.

3) Matth. 16, 24. Es ist demnach unrichtig dieses gebilde Optativ zu nennen.

4) man kann namlich nicht zweifeln dass das htc als zeichen des Genitivs (vgl.

das Aramiiische *n oder . . . ?) dasselbe wdrtchen ist, nur in ganz anderem

wortzusainmenhange.
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weist das Ganze auf eine bloss geforderle handlung bin, und es entsleht ein

gebilde welches sich noch ammeisten mit dem Lat. conjunctiv vergleichen

Jasst, aber nicht bloss dem Lat. conjunctly der gegenwart sondern in vielem

auch dem des vom praes. sich ableitenden Lat. imperf. entspricht; wie wir

schon in andern fallen §. 26 sahen dass ein solcher beziiglicher ausdruck im

Koptischen auch sogleich in der erzahlung gebraucht vverden kann. Sofern

nun aber hier das Unvollendete zu sezen ist, erscheint dieses rrre als ein saz-

kettenwortchen zvvar mit der wirkung dass hier wie uberall das grundwort

ihm zunachst zu folgen hat, der ausdruck des Unvollendeten aber dri wo er

nach §. 17 von seinem gegensaze abweicbt bleibt sich dennoch gleich: und

zum ersten mahle ist hier die unterscheidung der zeiten wichtiger als die kraft

des sazkettenwortchens. Doch lautet dieses gebilde in dem ersten Selbst der

einzahl nichtmehr h-refiu^ dass ich sehel schon wegen der zwei / die bloss

mit schwachen iauten unter sich zusammenslofien wurden, sondern h-r*n&<r

mit dem §.17 besprochenen &, welches also doch wiederum bier zum gegen-

saze gegen das i im entgegengesezten falle dient. Und ahnlich lautet das

dritte Selbst der mehrzahl nichtmehr irvece... sondern kiirzer iice..., sowie

auch sonst in einzelnen gebilden das Htc... sich zu n... verkiirzt. Doch

findet sich dafur im NA. auch wohl n*roy...
}
besonders wo die rede in ihrem

zusammenhange selbst mehr fliissig ist H : da ist dann tnre einfacbes sazketten-

wortchen geworden; und dasselbe hroy ist im OA. herrschend.

Dieses gebilde nun dient recht eigentlich zunachst als ausdruck der 37

absicht zu einer that, es bezeichnet aber auch weiter alles nur als moglich

zu sezende oder zuzugebende, oder sonst als abhangige folgerung unterzu-

reihende und kurz zu erwahnende, und wird so in jeder redeart auch in der

einfachen erzahlung sehr weit und sehr mannichfach angewandt: ja man kann

sagen das Koptische besize an ihm ein auflerst gefiigiges leicht hin und wieder

zu gebrauchendes gebilde. Wir erwfthnen hier nur dass es in der erzahlung

auch von dem blofien ig* bis eine handlung als eben damals erst kommend

und werdend abhangig sezt, wie g* n-reqrumq bis er sich erhub 2y Am

1) vgl. Sus.v.32. Dan. 1,5. 3,95.97. 4,3. 5,15. 6,2 mit Dan. 3, 11. 6,7.12. 13,31.

2) ayoi ov dvioii; AG. 7, 18; es erhellet leicht dass das ebenso verbundene ujanx

AG. 8, 40 bloss aus jenem kiirzer zusamrnengezogen ist. Aber auch Lat. ist

Cc2
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haufigsten wird gebraucht ahl gesezte handlung eine and

gleichsam in flieftender folge von ihr abhangig zu sezen, indera sich die

rede wie mit einer gewi schen ruhe und bequemlichl selb in

ruhe herablasst und alle friiheren farbigen unterschiede des ausdruckes d

that in diesen einzigen fast schon farblosen auflost l
). So auch in der er

zahlung , wie im Lat. ut faceret . .

.

2
) §. 29. 3

38 Allein dieses selbe geb kann auch rein fursich mit starkerem nach

drucke gesprochen schlechthin eine forderung ausdrucken, und wird so be

sonders angewandt um an das eigne Ich eine aufforderung zu erlassen und

wirdessen willen zu bezeiclmen, wie fiT^ju.oigi ich will gehenl tnxncpuiqv

icollen mufie haben! Eben deshalb wird dies gebilde auch leicht weiter so

• •?

• • •

und in dieser

leicht das *pi

verkurzt dass es in dem ersten Selbst der einheit lautet -r^

verkiirzung kann dem zum willensausdrucke gewordenen -x

§.34 sich anhangen, sodass -r*p... oder -rep... zum neuen sazkettenwortchen

gewohnlicher art wird. Dies sind aber mehr bloBe mundarten auOerhalb des

NA und auch so findet sich dies besondre gebilde ammeisten fiir d

erste Selbst 3
).

Man riihrat gewohnlich den bildungsreichthum des Sanskrit's soferne es

einen hnperativ durch alle drei Selbste (personen) habe. Inderthat trifft ganz

ein:dasselbe auch im Koptischen sowie noch in manchen andern sprachen

aber ebenso sfcher ergibt sich aus dem Sanskrit und Zend wie aus alien

hier ahnlichen sprachen dass doch jedes der drei Selbste des Befehles eine

ganz eigenthumliche bildungsart hat und dass die drei Selbste des Befehles

moglich donee surgeret; und im Semilischen ist Shnliches moglich, vgl. op: i3>

Soferne dasJos. 10, 13 und unten §. 46.

die dritte Person der mehrheit immer tg^-roy

am ende irnmer bleibt, lautet

. vgL Dan. 7,11 woraus man

auch sieht dass alsdann auf oyo^ und ^ ... §.15 folgt; AG. 23, 12. 21.

1) sehr ahnlich ist im Hebr. das Spl. §. 351c bemerkte; und wie dort bisweilen

ein und eintrifft, ebenso stort im Koptischen auch ein o<yo£ diesen fortschritt

nicht nothwendig.

2) vgl. AG. 16, 26. 19, 10. 12. 16. Dan. 3, 30 gr.

3) hieraus erhellet wie wenig man ursache hat dieses gebilde mit ... fur eine

einfache zukunftszeit zu hallen; worauf schon oben §. 30 f. hingedeutet wurde.
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keineswegs so wie die in den iibrigen gebilden des thatwortes nach dem-

Iben antriebe gebildet werden. Der grund davon ist leicht einzusehen.

3. Das nackte t h a t w o r t *}.

Muss endlich das thatwort so rein als moglich seinem nacklen begriffe39

nach hingestellt werden, so kann das Koptische auch dieses sehr leicht da-

durch erreichen dass es die reine wurzel oder den stamm gebrauoht, ahnlich

wie nach §. 34 bei dem befeble. Und doch entsteht ihm dadurch keine zwei-

& keit zwischen dem Nackten und dem Befehle. Denn wahrend d

fiir diesen stels vorne in den saz zu slellen und mit besonderm nachdrucke

auszusprechen ist, reihet sich der nackte begrifF desseJben stets in alier ruhe

einetn andern worle unter, und wird ein bloss abhangiger theil eines sazes

oder sazgliedes. Dasselbe wort wird also dort das lebhaft.ste und selbstan-

digste, hier das abhangigsle und abgeblaliteste: und eben als nacktes thatwort

bleibt es itn Koptischen auch stets in dieser einen gestalt. Kenntlich aber i>t

dies im Koptischen viel angewandte nackte thatwort immer daran dass es

entweder von einem vorigen thatworte abhangt, oder von einera vorwort-

) oder auch von einem selbstworte so allgemeinsten sinnes wie ***> ort

«i beginn 3
). Doch gehtfrt dieses alles weniger in diese abhandlung. Wir

beraerkeu hier nur eins was mehr hieher gehort und zugleich etwas schwie-

riger ist.

Fiihrt namlich der zusammenhang der rede von der einen seite nach

dem eben gesagten das nackte thatwort herbei, ist aber von der andern das

grundwort welches zum sinne seiner handlung gehort ans demselben zusam-

menhange nicht schon klar genug, so tritt dieses zwar vor es, wie solches

die allgemeinen geseze des sazbaues fordern: aber nun fiihlt die sprache

zwischen dem worte welches das nackte thatwort herbeifuhrt und dem so mit

seinem grundworte vorne vermehrten Nackten einen zu starken abstand und

1) oder der Infinitiv.

2) oder Praposition.

3) es scheint mir namlich dass das so haufige ..-slui... so zu fassen als beginn

des ..., und dass es in diesem gebrauche recht eigentlich seinem ursprunge

gemass das beginnen der handlung bezeichnet, w. sj OA. <^i fassen.



206 H. EWALD,

riss, und fiillt diesen daher zuvor durch ein wort des ganz allgemeinsten

sinnes yon thun aus, als miiiUe dieses zuvor das dann spater folgende be-

stimmtere thatwort ersezen. Dies ist also dem oben §. 22 beschriebenen falle

ganz ahnlich, ja ira grunde dient bier auch wiederum dasselbe hiilfsthatwort,

nur dass es nacb dem schwacheren wortchen vorne hier in der starkeren

aussprache -ape erscheint: und alles vorige mit diesem zusammen gilt nun der

sprache als sazkettenwort. ZB. sien nsmopeR coy^"11* tck-xj-x welches wdrt-

lich bei uns lauten wiirde im beginne des thuns deines ausstreckens £oder, wie

man kurzer sagen kann, dass du ausstreckst) deine hand, und doch bloss

einem Griechischen h ru Ttjv %e7gci crov sxretvsiv entspricht x~). Eine solche

wortverbindung scheint uns wohl auf den ersten blick sehr auffallend, und

wir wiirden sie leicht ftir unnothig weitschweifig halten: und doch ist sie im

ganzen zusammenhange des Koptischen wort- und sazbaues so vollkommen

richtig und nolhwendig dass sie nicht anders seyn konnte. Doch sezt sich

das Nackte nicht gerne lange fort sondern geht gerne durch das §. 36 f. be-

schriebene im. wieder in das voile thatwort iiber 2
).

Das haufigste vorwdrtchen welches sowohl vor dem einfachen Nackten

als vor diesem <*pe gebraucht wird, ist c ganz entsprechend unserm zu in

ahnlichen verbindungen : und dieses ist sicher nicht einerlei mit dem §. 23

erklarten beziiglichen wortchen, sondern ganz verschieden von diesem ein

urspriingliches orts- und vorwdrtchen; auch wechselt es nie wie jenes mit

4. Das thatwort nach besonderen farben des sazes.

* In verneiuungssazen.

40. In den drei nun vollstandig beschriebenen richlungen erschdpft sich alle

bildong des thatwortes im Koptischen, was die rede nach alien seiten ihrer

nachsten haltung betrifft. Aber mil den besonden farben welche der saz an-

nehmen kann, entstehen bei der so ungemein groBen zarlheit und empfind-

lichkeit welche das Koptische bier uberall zeigt, eine menge neuer bildungen.

1) AG. 4, 30 vgl. dagegen 7, 52.

2) wie AG. 14, 1. 15, 7. 17, 3.
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Und hier greift keine farbe in die bisherigen bildungen so stark ein als die

verneinung des sazes, was richtig zu verstehen inderlhat ziemlich schwer ist.

An wenigen stucken kann man den unterschied allester und neuester

sprachbildung $6 augenscheinlich beobachten wie an den verneinungen. Wah-
rend unser nickt fast schon vollig das einzige wort seines sinnes ist und sich

stellen lasst fast wie man will, sind auch die alien sprachen unseres sprach-

stammes hierin noch weit bunter von der einen und gebundener von der

andern seite; und solche wie die Semitischen und das Koptische sind wiederum

noch viel reicher an mannichfaltigkeit aber auch gebundener an stellung und

kraft der worte des sazes als diese. Man nehme zb. den Griechischen saz

v/jleTs rfo§ev&i\oeo&E ov percc 7to\\as Tctvrcts ijfjte'gcts, und man wird find en

dass die Semitischen sprachen je reiner sie ihrem achten wesen Ireu geblieben

sind und das Koptische das ov in diesem zusammenhange so ganz allein und

abgerissen garnicht wiedergeben konnen; ebenso wenig das ov in den nach

Griechischem sinne nicht sehr verschiedenen worten per ov ttoXXcls tjpicas X
J.

Denn die verneinung ist nach dem ursinne aller sprachen ganz und gar nichts

fur sich, sondern untrennbar von der aussage und mit dieser so eng ver-

wachsen dass sie in sprachen welche wie das Koptische und die Semitischen

ebenbegriffe gerne voranschicken auch dem aussageworte

sich verbinden konnen. Dies allein ist leben sinn und mdglichkeit der ur-

sprunglichsten verneinung: alles andre liegt hier weit ferner, und kann sich

erst stufenweise zu grdHerer freiheit erheben. Das Koptische umscbreibt

daher jene ersten worte so: Aienenc* oy julhuj h c^ooy *n &.iuvitgumi welches

wortlich bedeuten wurde nach einer menge von tagen ist es nicht dass dies

geschehen 2
) , und die zweiten ebenso unter auslassung des lezten wortes

]) wir wahlen diese zwei beispiele aus AG. 1,5. Luk. 15, 13. Am alterthumlichslen

ubersezt hier der Athiope (in den Londoner Polyglollen) X"5Yl I 'iJPfll .*

tf^YOA I HA.Y^i I Crfl*^ 11 innerhalb eines wenigen ton tagen das nicht

weit ist, sowie iiberhaupt das Athiopische A.YM und Arabisehe q^a <J oder

yfi
U sooft noch viel bestimmter fur unser bloCes nicht gebraucht werden.

2) Das ^n kommt auch sonst in ahnlichen fallen so vor dass es wenigstens am

ende steht oder zugleich wie das band zweier in einander liberfliefiender saze

ist, wie AG. 13, 46. 14,28. 15,2. 17,4.12. 19,11.23. 20,12. 24,18. 25,6.

27, 20, 28, 2. 19; 19, 24. Sus. v. 56. Dan. 2, 30. 8, 22. 24. 9, 18.
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lches das rcLvras ub Hier ist das nicht dennoch

kleiner saz fiirsich , und lasst sich daher noch nicht so gefiigig bin und her
W

bewegen wie in jenen zwei Griechischen sazen.

Die einfachste und sicher auch die urspriinglichste verneinung ist nun im

Koptischen ein en (an) wechselnd mit m...: hierin bewahrt das Koptische

noch seinen uriiltesten zusammenhang mit dem Mittellandischen und Nordischen;

wahrend auch das Semitische darin nicht zu weit absteht. Der laut wc. fiir

das einfache nicht hat sich jedoch nur im OA. fiir einzelne falle erhalten:

dem NA. isl er fremd, da er in der haufigen zusammensezung i*ne ist nicht

nur vom folgenden laute gehalten wird. Aber die alle verneinung «... ist

im Koptischen dem laute nach schon auOerst geschwacht: jede verneinung

muss dem grundgeseze seines baues nach vorantreten ; umso leichter ist dieses

alteste verneinungswortchen im laute so stark geschwacht dass es allein fiirsich

nach dem gefuhle der sprache schon nichtmehr iiberall fiir hinreichend gilt.

So ersezt sich denn sein sinn in den meisten fallen volliger durch ein nach-

tretendes *n, welches selbst nur dieselbe verneinung starker lautend ist; dies

wortchen trill deshalb auch sogleich hinter das vorne mit k... verneinte wort,

nicht etwa nothwendig an das ende des sazes, vielmehr vor das grundwort

wenn dieses am ende noch besonders hervorgehoben wird; und in vielen

fallen geniigt es auch schon allein so dass vorne das « vor ihm ganz abfallt.

Aber sehr hauiig tritt jenes iine ist nicht zusammen: dieses gilt dann fiirsich

schon als eine starkere verneinunsr, und lasst sich so in vielem mit dem Aram.

A*2^ und noch mehr mit dem Arab. J*S vergleichen. Aber fiir gewisse falle

dringt auch ein ganz neues starkes wort mit dem bloOen sinne der verneinung

ein: woraus man schon zum voraus ahnen kann wie mannichfach alle diese

verbindungen werden konnen.

41. 1. So ist hier sogleich dies das wichtigsle dass das starkere iuie als

sazkettenwortchen der sprache recht eigentlich dient urn einfach zu verneinen

dass eivvas geschah: dies doppelwortchen tritt so wie an die stelle des ^...

$.15; und wie ^iraum ist wir fanden , so ist Axucivxijulj wir fanden nicht;

oder mit vorlaufiger einschaltung eines «e Yor dem stamme des thatwortes

juLnen^e-xijuu wir fanden nicht mehr 1'). Hier reihet sich also vielmehr umge-
"— — I.I,,

| . , , ,

1) dieses ^e wekhes in alien ahnlichen fallen im verneinungssaze wiederkehrt, ist
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kehrt das Unvollendete der starken verneinung unter, weil eben gesagt wer-

den soli dass etwas sich nicht vollendete. alsob die umkehrung der zeit desto

ausdriicklicher anzeigen sollte dass die handiung nicht einfiel, und alsob hier

insbesondre das werden der that selbst als von der starken verneinung und

verhinderung der zeit abhiingig gesezt wiirde, als ware es Lat. non est ut

inneniret. Und hier gerade zeigt das Arabische eine sehr ahnliche erscbei-

nung 1
). Die wortverbindung wird aber eben nur von einer nicht geschehenen

einfachen sache gebraucht: wie auch aus dem ganz anderen gebiJde §. 42

erhellet. — Vor dieses gebilde kann das beziigliche c §. 23 Irelen, sodass

es vorae mit starkerem anlaute heisst ejuncq^umi wer nicht fund; im OA.

konnte es aber auch sachlich bedeuten solange er nicht fand d. i. bis er

findet 2
). Als das beziigliche zeitwortchen sezt sich aber hier immer das

voile ctc voran, wie eTrejuneifsuuii als wir nicht fanden 5
J.

Indem dieses gebilde als die grundbildung einer stark verneinten that 42

ganz verschieden sowohl von der verkurzten wurzel des sagens §.8.19, welche

so unendlich oft auch im sinne des Skr. ?n*T lat. scilicet wiederkehrt, als von

d6m -se welches well bedeutet und welches sicher von einem furworte bezug-

lichen sinnes abstammt; es ist vielmehr mit der wurzel ^e oder ^o ausdehnen

verwandt, und kann so die bedeutung eines nicht weiter, nicht mehr tragen,

unterscheidet sich auch von ihm hinreichend s6 dass es stets erst nach dem

grundworte das beziigliche ^e aber gerade umgekehrt stets an der spize des

ganzen vollen sazes stehen muss.

1) man muss hier also, abgesehen von der verneinung, bildungen wie "tiJB^l

Hebr. Spl. §.230 vergleichen; mit der verneinung aber kann keine groRere ahn-
> o - c *

lichkeit seyn als die Arabische yO>si ,J als einfache verneinung von ^jS

dass

O 5 O

das hinten verkurzte u*o£j ganz jenem Hebraischen gebilde ina*! entsprechend;

was ich hier jezt noch etwas genauer erklare als friiher in der Gr. arab. I.

Ja eigentlich ist auch schon das Lat. antequam eeniret, non est oder erat ut

veniret ahnlich, theils schon wegen des conj., theiis weil dieser conj. imperf.

doch vom praes. kommt.

2) wechselt daher Matth. 5, 26 mit g*™.. . §. 46; vgi. AG. 20, 6.

3) AG. 13,28. 17,6. 27, 15.

Hist- Phil. Classe. JX Dd



210 H. EWALD,

gilt
;

bildete sich auf diesem grunde durch das eindringen jenes auf die ver-

gangenheit hindeutenden ...*... nun vielmehr umgekehrt der begriff einer that

aus welche weil sie nock nie geschehen auch jezt nicht zu geschehen pflegt.

So wird dieses gebilde in denselben fallen angewandt wo ohne verneinung

die gegenwart durch ty^... §.18 ausgedriickt werden wiirde, wie der dieb

[i kommt nicht (eigentlich pflegt nicht zu kommen) aufier um m stehlen L
)

;

AXIUw

und man wird finden dass dieses gebilde nirgends eine andre bedeutung hat.

Auch erklart sich aus diesem ursprunge warum das sazkettenwort vor einem

vollen namen als grundworte is.ne.pe lautet: dies ist hier nur bestandiger als

bei dem einfachen *.... §.22. Die sprache aber hat damit ein zweites ge-

bilde erlangt welches auf eine sehr deutliche weise eine besondre art der

zeitbestimmung verneint.

Ahnlich wird in der zusammensezung Jansuwe oder gewohnlicher

dies ...*.... zu hiilfe genommen vor n^e dass um eine bloss gedachte ver-

gangenheit zu bilden: sodass die wortfolge es ist nicht dass er fand soviel

bedeutet als eke er findet oder wenn erzahlt wird eke er fand, wie im Lat

antequam inceniat oder erzahlend inveniret und wie schon §. 37 etwas ahn-

liches vorkam 2
). — Wird nun ein solcher saz von dem §.19 beschriebenen

ne... ne umkleidet, so bildet sich vonselbst ein verneinendes nocknicht hatte ...

oder nocknicht war , wie nejuou^reqi ne nocknicht war er gekommen 3
).

Aber bei alle dem hat das bloUe June fiirsich allein doch so stark und

so bestimmt nur jene erste bedeutung einer verneinung der einfachen ver-

gangenheit gewonnen dass es diese nach §. 13 auch da tragen kann wo statt

des thatwortes eine andre art die aussage auszudrucken eintritt, wie »n«

cs*.i n*.n e&oTVKeii iuk&£ keine sckrift ward uns foder kam zu uns) aus dem

lande *).

43. Aber diese drei falle sind auch die einzigen wo die von vorne an

starkere verneinung in der ruhigen rede gewahlt wird. Sonst bleibt in ihren

zeiten das «... mit dem an seinem orte folgenden *.n : und indem dieses nun

i) Job. 10, 10. Dan. 2, 43. 7, 14.

2) s. fur beide falle die beispiele AG. 2, 20. 7, 2.

3) AG. 8, 16.

4) AG. 28, 12 vgl. 26, 32 und die schon oben besprochene redensart 20, 6
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streng genommen fur die bedeutung schon hinreichen konnie, wird jenes

schwache h... bisweilen schon ganz ausgelassen, wie bei der bildung des

Unvollendeten qo-yHOT *n er (Golt) ist nicht feme von uns 1

), besonders vor

dem ne... der dauer des Vergangenen, wie n^qejui *n er tmifite nicht 2).

Und als konne der sinn der verneinung auch wie durch eine umkehrung

sdriick bar schon in den starken zeitbildung

§. 41 f. der fall war, so tritt die unbestimmte gegenwart oder das alle Un-

vollendete hier vielmehr am liebsten ins Vollendete und die flussige oder be-

ziigliche §.24 in das gebilde des Unvollendeten, wie wenigstens im NA. neben

*$~rui£i£ ich bitte vielmehr it*aTui££ ^vi ich bitte nicfU sleht 3
), und nceiuvy *n

beziiglich ist sie sehen oder sahen nicht oder indem sie nicht sehen oder

sahen 4
J- Wie der sinn der verneinung keineswegs ursprunglich durch ein

bloties wortchen sondern wie durch eine umkehrung des ganzen sazes gebildet

wurde, zeigt also auch nicht zum wenigsten diese vollige umbildunff der

flussigen rede mit dem e in die abgerissenste und schroffste. Dagegen ist nur

ein gebilde wie ne^^ri *n die gerade verneinung des bestimmt Vollendeten

§. 27 unserm ich bin nicht gekommen 5) entsprechend. Und so stellen sich

alle die dreifachen unterschiede des Vergangenen und Gegenwartigen welche

oben im einfachen saze beschrieben wurden, in diesen verneinenden auf eine

ganz eigenthiimliche art wieder her.

Wie die zukunftszeiten zu verneinen seien, kann aus alle dem schon

einleuchtend genug seyn.

2. Bei den willensausdriicken kehrt derselbe unterschied zwischen star- 44

kerer und schwacherer verneinung wieder, ja findet hier fast seine noch

naher liegende anwendung. Zur verneinung der §.33—35 so genannten un-

mittelbaren willensausdriicke dienl das starkere Ame .mit solcher kraft und

solcher ebenmanigkcit dass hier alle die oben erwahnten feineren unterschiede

1) AG. 17, 17.

2) AG. 12, 9. 16, 7.

3) vgl. Joh. 17, 9. 15. 20. AG. 17. 24 und ahnlick ne ig*.. .
*n v. 25.

4) AG. 7, 18. 40. 9,7.9.26. 11,19. 15,10f. 16,37. 17,23.25. 20,22. 22,11.25

26 22. 27, 7. 12. 41 ; ebenso bei dem zeichen der zukunft n*. AG. 13, 34. 20, 29

5) in fallen wie Matth. 9, 13. AG. 26, 26.

Dd2
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der drei Selbste zusammenfallen: aber ihm fiigt sich stets das ep hinten an,

dasselbe was nach §. 22 so oft zur naheren ausbildung des thatwortes dient,

hier aber hinten verkiirzt, und erst diese zusammensezung ixnep eig. nicht

geschehe! ist der bestimmte ausdruck hier geworden. Es wird nun einfaches

sazkettenwort, und geniigt so vollkommen bei dem hier nachsten Selbste, wie

junep &n*y zogere nicht! TrifFt aber der willensausdruck ein anderes Selbst,

sodass dieses als das grundwort des unterzureihenden sazes genannt werden

muss, so drangt sich vor dieses vielmehr ahnlich wie in dem §. 39 beschrie-

benen falle das -epe ein, aber hier richtig mit dem starkeren n zu, wie

Juiiert^poTf cg^cp^mpK schrecken sie eig. schrecken diirfen sie dick nicht

!

1
).

Fiir den mittelbaren und daher schwacheren willensausdruck kurzt sich

das nach §. 36 dazu dienende irie zu dem bloften ne ab , sodass nne zum

sazkettenworte wird; wie rmeKen wolle nicht rechnen! iwieToi ujumi ii^k es

soil dir kein besiz seyn! nn^x."1 ich will nicht lassenl Der unterschied dieser

redensarten von den vorigen ist leicht zu fiihlen: aber ein solcher saz kann

auch leicht beziiglich werden, wie -s.e nne £?vi T damit nichts kommel 2
^. Doch

ist diese ganze verkiirzung mehr nur mundartig: einen langern ausdruck

wesenllich desselben sinnes werden wir §. 45 erlautern.

45. 3. Gesezt aber das §. 39 beschriebene Nackte soil verneint werden,

so reicht dieses uralte verneinungswort auch in seiner verstarkung dazu um

so weniger hin da es stets nur vorne im saze stehen kann, w&hrend das

Nackte stets untergeordnet wird. Als mtisste fur diesen ganz neuen fall auch

ein neues und viel starkeres wort zur verneinung dienen, wird also daftir

uj-xxAi OA. verkiirzt *£* gesezt, welches ansich ein schlieJJen, hindern be-

deutet, in solchem zusammenhange aber bloss die folgende that verneint 3
).

Dieses steht so immer nach dem vorwortchen e zu, und hat ganz wie

1) Dan. 4, 16. 5, 10. AG. 23,21.— Auch das Agyptische bestatigt so den ursprung

der sogen. Adjecliva der nothwendigkeit, woruber ich noch zulezt redete Gott.

Gel Anz. 1860. s. 816.

r2) vgl. AG. 7, 60. 8,21.24. 18,10. 20,16. 23,5. Job. 14,18. Sus. v. 53. Dan. 2, 18.

6, 13.

3) aus sehr ahnlichen ursachen erscheint auch im Hebraischen in solchen fallen

eine ganz neue und starkere verneinung, namlich das ^rihz
}

s. SpL §,322.
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nach sich zuvor das *pe wenn der unterzureihende saz mit einem grundworte
anfangen muss.

Dasselbe verneinungswort wird aber auch schon nach einigen verhaltniss-

wortchen gebraucht die besser allein fiirsich ohne ein verneinungswort vor
sich zu haben als sazkettenwortchen erscheinen, wie wortchen der zeit, .der

bedingung, des zweckes; und so kann sich der §. 36 f. beschriebene ausdruck
der absicht und der abhangigkeit auch noch voller hinstellen als in dem §. 44
erlauterten gebilde, wie n-re-xeit tg-reuep dass ihr nicht thuet !). Solche ver-
haltnisswortchen welche gerne schon ohne verneinung vor sich aber als voile

sazkettenworte zu anfange der saze bleiben, sind meist schon starkere worter,

und einige von ihnen werden unten noch weiter vorkommen: dann aber
bleibt, da die uralte verneinung in keiner weise sich nachstellen lasst, nichts

iibrig als ihren sinn durch dies ganz neue mittel zu ersezen.

In zeit- und bedingungss'azen.

Ein zeitwortchen der vergangenheit ist im NA nach §. 27 das e-re oder 46
ctt, welches aber nach §.27 eigentlich bloss beziiglich ist und unserra wie
oder dem Gr. <& dem Lat. ut oder in gewissen fallen auch dem quum ent-

spricht, jedoch nur in der erzablung vom vergangenen gewohnlich ist. Da
beziigliches zeitwortchen dem ganzen saze sich so

gilt es zwar seinem einflusse nach als sazkettenwortchen , tritt jedoch ubrigens

ohne starkere einwirkung vor die Vergangenheit in ihrem vielfachen aus

drucke. — Allein im OA. wird derselbe begriff noch urspriinglicher und

starker durch das bezugliche h™ so ausgedruckt dass es als sazkettenwort

erscheint: da drangt sich aber vor das zunachst unterzureihende grundwort

auch schon das ...pc... ein, welches wir oben in ahnlichen fallen soviet

fanden; und indem nun das werden der that von dem verhaltnisse in der zeit

abhangig gesezt wird, geniigt wie §. 26 das thatwort auch ohne das zeichen

des Vollendeten, sodass insoferne ganz das Lat. cum videret entspricht, wie
inrepeq!i*Y ah er sah, wofiir das NA. c'ra.na.y mit voller bezeichnung der

vergangenheit sagen kann. Im verneinungssaze muss demnach bei ienem nach

1) AG. 19, 36. Dan. 2, 10 f.
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$.45 das jgTXJu eintreten: n-repeqiyTejuinft.Tr; wahrend bei diesem die sonstige

art der bezeichnung eines solchen sazes geniigt, also eTXJuneqne.Y zu sagen ist.

Wie uja>n-re oder kiirzer aj6.-xe bis und i*.n*.'re bevor als zeitbestimmun-

gen verbunden werden, ist schon aus §.37 dqutlich. Dagegen wird jmenencft.

nach auch wenn es blofie zeitbestimmung ist, immer wie ein vorwortchen

also mit folgendem Nackten verbunden, aber doch vermittelst des -»pe vor

dem grundworte des unterznreihenden sazes L
). Nur die schon §. 40 erorterte

redensart macht hier bei jmeuenc*. einen unterschied.

47. AuBerst genau werden aber mit richtigem gefuhle die bedingungssaze

nach ihren moglichen verschiedenheiten ausgebildet. Das Koptische hat in ene

sein urspriinglichstes wortchen fiir wenn 2
), und gebraucht es auch noch in

alien fallen wo das einfachste wort fur diesen sinn einer bedingung hinreicht,

wie in der verbindung ene ijuuum wenn (es) nicht (\si) nach §. 50. Muss

aber in einem bedingungssaze das thatwort genannt und also in diesem die

besondre art der bedingung bestimmter ausgesprochen werden, so wird

dieses ene doch nur angewandt wenn der redende selbst weiss und

offen zu verstehen geben will dass das was er als bedingung sezt garnicht

stattfinde. Dann wird namlich das bloss so angenommene in die dauer der

vergangenheit gesezt, also fur die einbildung einen augenblick so angeschauet

und hingestellt als ware es oder als ware es gewesen, aber nur um es

desto sicherer als nicht wirklich seiend oder nicht wirklich gewesen zu be-

zeichnen; und es liegt dann bloss im desto genaueren sich entsprechen des

vor- und des nachsazes, dass dieser in denselben zeitkreis tritt 3
). Hier ist

also immer das ne....ne §. 19 anzuwenden: aber mit dem ne... des vorsazes

hat sich dieses ene der ahnlichen laute wegen bestandig schon so vollig ver-

mischt dass ein solcher saz doch nur mit ene beginnt; wahrend das schlieBende

...ne welches gerade hier schwerer zumahl in beiden sazen sich vermissen

1) vgl. Luk. 12, 5. 22,20.

2j offenbar dasselbe mit ^5 dm, aber zulezt auch mit

3) das Koptische hat also dadurch einen besondern ausdruck fiir die unmoghche

bedingung erhalten , welcher im Semitischen vielmehr sogleich durch ein be-

sondres wortchen \j zu bilden ist.
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lasst dennoch noch genug auf den wahren sinn hindeutet. Dabei

im nachsaze zugleich gerne der begriff der zukunft durch das n*

hinzugefugt, urn desto weniger zweifel iiber den sinn zu lassen

wirklicher vergangenheit keine rede seyn kann. So eue -rdJueTro-fpo

u«.pe ... n*Tii6^ .... ne wenn mein reich von dieser welt ware, so wiirden

nieine diener fiir mich kdmpfen x
); und mit der vergangenheit im vordersaze

ne .... ne A*.AAon-TOT nobs ixsx^y ne wenn ich nicht gekommen ware,

wird aber

§.31 noch

wenn von

julmi

keine siinde haben 2
) o des verneinend

Albion das unten §.50 zu sagende zu vergleichen ist. Doch fehlt allerdings

bisweilen schon das ne theils im vordersaze theils im nachsaze wie §. 20.

Ganz verschieden von diesem ist

der fall wo der redende etwas sezt was wie er zugleich gerne andeutet 48

sehr wohl moglich ist, sollte er sich auch auflerlich etwas bescheidener ausdrucken;

in welchem falle wir wann oderauch wann etwa und die Griechen eciv oder

orav sagen wiirden. Dann schiebt das Koptische den fall als einen bloss

gedachten zwar auch in die vergangenheit, aber in die einfache: und diese

so ungewohnlich meist in einem vordersaze kraftvoll gesezte vergangenheit

geniigt ihm streng genommen schon den gesezten fall anzudeuten 3
), wie in

dem verneinenden saze *pe ig^eAi o^i <*\ ainrr nm wann niemand mir den

weg weist 4
J. Doch trilt hinter dieses zeichen der bloss angenommenen ver-

gangenheit auch wohl zuvor das wortchen ig*n, wie *ejga.iw*Ke wann er

cerliert 6
). Dieses wortchen bedeutet wahrscheinlich als mit jgiiu verwandt

ursprunglich selbst soviel als frage 6
), und hilft so nur den moglichen oder

i) Joh. 18, 36 vgi. AG. 18, 14.

2j Job. 15, 22, 24.

3) wie im Semilischen und am sirengslen im Arab, das Vollendete recht eigentlich

der nachste ausdruck des bedinglen ist, sowohl bei ^ als bei j^J, und wenn

der zusammenhang der rede kiar ist auch ohne eins von diesen wortchen.

4) AG. 8, 31. Mit diesem ^pe hangi also wohl das ^pnoy zusammen in der be-

deulung vielleicht, eig. wenn eins ist; man sehe zb. Joh, 10, 10,

5) Luk. 15, 4— 6. Joh. 10, 12.

6) ujmi ist namlich nach der Koptischen stammbildung niir (his halbleidende des

rein thatigen uj^n, und neben diesem fiudet sich wirklich auch noch tgen
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fraglichen saz starker hervorzuheben, wie wenn wir etwa beifiigen und jenes

wortlich iibersezen wollten hat er etwa cerloren, wie ja die fragesaze

iiberhaupt den bedingungssazen so nahe stehen. Das wortchen ist in diesem

zusammenhange sehr haufig geworden, wird aber nie in verneinungssazen

gebraucht. — Wenn das OA. statt des * . . . in diesem wortgebilde vorne

stets e— spricht, so kann dies nur eine verdiinnung des lautes seyn von

welcher wir ganz ahnliche falle schon §.31 kennen lernten.

Einen sehr ahnlichen sinn bildet aber das Koptische schon auch auf eine

andre weise durch die zusammensezung eujum welche eigentlich bedeutet zu

geschehen! und dann als ausruf es geschehe! 1
^), sodass der redende damit

einen moglichen fall sezt welcher nach seiner meinung sehr wohl eintreffen

konne oder dessen eintreffen er sogar wiinscht. Dies zeichen des sezens

bedingung drangt sich immer ganz vorne an d gentigt zwar

auch fursich schon dera zwecke, wie eujum n*i — ne es geschehe dass dieses
*

set d. i. wann etwa dieses ist 2
^, in einera saze wo sich kein wirkliches that-

wort tindet. Ist dieses aber ndthig, so stellt es sich vor den eben zuvor

erklarten ausdruck einer solchen bedingung, und dient dann besonders nur

urn ihn an passenden stellen zu verstarken; wie eujum ^peuj&n ^puume i wann

der mann nur erst oder sobald er kommt oder gekommen seyn wird 3
), und

besonders bei einer zweiten gegenbedingung eben um den gegensaz hervor-

zuheben 4
). Aber wo mehr ein bloss moglicher fall gesezt wird , kann dem

eujum auch leicht der ausdruck der als moglich zugegebenen handlung §. 36

nachgesezt werden, vollig wie unser es sei dass ...., wie eujum «^eqju.o«r

wann er stirbt 5
}.

fragen mit der blof#en erweichung des a; die W. ist zulezt dieselbe mit der

Semitischen bsvo.

1) das e erscheint also hier eigentlich ebenso wie in der §. 32 beschriebenen voll-

standigen zeitbildung, nur dass allerdings sonst eine so ganz kurze bildung der

arl nicht gebrauchlich ist, Dass e wenn bedeute, darf man alien anzeichen zu-

folge nicht annehmen.

2) AG. 5, 38.

3) AG t, S. 13, 41.

4) wie in dem falle Joh. 16, 21 vgl. AG. 15, h
5) Dan. 13, 8; ebenso igaai 13,5. Wie sehr das Koptische den gebrauch des
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1st die rede von einem leicht moglichen hauflgen falle, so erscheint ira

nachsaze passend auch die gegenwart mit dem zeichen der moglichen wieder-

holung der handlung welches §.18 erdrtert wurde.

Sezt endlicb der redende ganz kalt eine bedingung schlechthin, wie49
sich hiitend einen wunsch oder ein mitgefiihl dabei zu verrathen, so kann er

das im Koptischen durch ein eigenes worlgebilde thun, namlich durch das

ic^se OA. eupte. Dies zusararaengesezte wdrtchen bedeutet ansich da dass

d. i. angenommen oder zugegeben dass ..., wie beide wdrtchen ihrem ur-

sprunge nach schon oben §. 34. 41 erlautert sind. Das worlgebilde erscheint

demnach innerhalb der geschichte des Koptischen selbst als ein neues und

eztes auf diesem gebiete, als ware es im gegensaze zu alien vorigen recht

eigentlich dazu gebildet um eine bedingung so kalt als mdglich hinzusezen;

und man kann seine bedeutung besonders durch den gegensaz leicht erkennen

zb. wenn man bedingungsweise von einer sache sagt iexe oy e&oA ^itc« t^noy^

ne ist sie etwas von Gott 1
^, so deutet man schon durch den ausdruck an

dass man sich vorlauflg weder fur noch gegen den gedanken oder die be-

hauptung erklaren wolle. Daher steht zwar dieses icxe ebenso wie jenes

eigum stets vorne, es hat aber ebenso wenig wie dieses noch das wesen und

die kraft eines sazkettenwortes , und ubt keinen einfluss auf den zeitausdruck

des thatwortes.

5. Die daseynswdrter.

Hiermit schliesst sich der ganze weite kreis der bildungen des Koptischen 50
thalwortes. Aber das Koptische hat neben dem thatworte eine ziemliche

menge von wdrtern welche man kurz als daseynswdrter bezeichnen kann

sofern sie im saze zwar wie thatvvdrter gelten aber doch keine eigentliche

handlung sondern bloss ein Daseyn aussagen 2
). Solche wdrter finden sich

eojum und tg^n Hebe, erhellet aus stellen wie AG. 19,21. 23,35. 24,8.22.25.

25,26. 26,5. 27, 31. Sus. v. 22. Dan. 2, 5 f. 3,15; und dass im nachsaze

auch uj* . . . nach §. 18 moglich ist erhellet aus Dan. 1, 7.
*

1) s. AG. 5, 39 vgl. mit der ganz andern bedingung zuvor v. 38.

2) s. Hebr. Spl. §.2626 ff. 286A. 299a.

Hist. -Phil. Classe. IX. Ee
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leicht in jeder sprache welche nicht schon in der urzeit ein urspriingliches

voiles thatwort zum ausdrucke des Daseyns und weiter noch feiner des reinen

Seyns ausgebildet und diesen feinsten begriff bestandig nur durch ein thatwort

wiederzugeben sich gewohnt hat. Es ist (soviet vvir bisjezt wissen) nur der

Mittellandische sprachstamm welcher schon in seiner urzeit diesen lezten

fortschritt in der folgerichtigen hochsten ausbildung fest zuriickgelegt hat und

welcher besonders auch dadurch so eigenthumlich geworden ist. Alle andre

sprachstamme und sprachen haben diese ausbildung nicht, haben sich aber

deshaib wie zum ersaze stets einige daseynsworter geschaffen, welche weder

thatworter sind noch von solchen abstammen, wohl aber dieselben bis auf

eine gewisse stufe nachahmen und wie an ihre stelle treten. Freilich aber

sind auch die zweige des Mittellandischen sprachstammes nicht frei von der

moglichkeit und neigung allmahlig wieder bis zu dern wesen soldier bequemer

daseynswortchen herabzusinken , wie das Griechische *) und nochmehr das

Armenische zeigt 2
).

Das Koptische nun stimmt im gebrauche solcher wortchen mit dem

Nordischen dem Semitischen und vielen andern sprachen uberein, ja es hat

solche wortchen in reicherer fiille und vollkomranerer ausbildung als viele

andre, von dem <S. 4 bemerkten ne an welches aufs feinste das bl

Seyn ausdriickt und ansich nie vorne stehen darf, bis auf die andern welche

die vollen arten des Daseyns aussagen und umgekehrt zunachst immer den

saz anzufangen lieben. Aber da alle solche wortchen nicht von tbatwortern

abstammen, so konnen sie nie in die bildung der zeiten oder gar der willens-

ausdriicke eintreten. Sie bezeichnen immer nur die wirkliche oder die ge-

dachte ruhige gegenwart, lassen sich aber innerhalb dieser grenze ubrigens

ganz wie ein thatwort mit seinem grundworte in den saz verbauen. So

steht neben dem oyoit welches am reinsten das Daseyn ausdriickt 3
j durch

zusammenziehung mit der vortretenden verneinung « das aj.aio« als bezeich-

nung des Nichtdaseyns ; und beide sind so haufig dass lezteres im OA. schon

1) wie das evt und ovh Mvi beweist.

2) wie die wortchen ^ und ^^ beweisen; auch njh sovielals *%£$&

3) ganz entsprechenii dem tfa Hebr. Spi. $. 299 a.
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in *x*xh oder sogar weiter in ami sich verkiirzt. VermitteJst des den begrifl*

des Genitivs nach §, 36 bildenden beziiglichen -re konnen sie aufs nachste

auf ein Selbst bezogen werden , wie juuu.oirr*n nicht ist unser ... d. i. wir

haben nicht ...: aber doch sind sie damit keine tbatworter geworden. Wohl
aber konnen sie sich mit ihrera saze nach §.19 von dem ne nc als

zeichen der dauer in der vergangenheit umgeben lassen, und so scheinbar in

die zeitbildung ubergehen *). So gewiss ist es dass das thatwort in jeder

sprache etwas vor alien andern wortarten ausgezeichnetes ist und dass nie ein

wort welches von ihm nicht ausgeht zu seiner bildung erhoben werden kann.

Ich enthalte mich zum schlusse an dieser stelle aller weiteren folgerun-

gen welche aus dem inbalte dieser abhandlung zu ziehen sind, da ich in der

zweiten abhandlung fur einen ganz anderen zusammenhang auf sie zuriick-

kommen werde; und bemerke nur noch hinsichtlich der frage wie die Kopti-

schen worter in der schriftreihe darzustellen und in unsern buchern zu drucken

seien: 1) dass alles was von dem sazkettenwortchen zunachst abhangt, als

mit diesem in 6in wort zerflossen demnach auch so zu schreiben ist; 2) dass

die aussage nach dem bestimmten grundworte liberal] besser getrennt ge-

schrieben wird; aber gewiss werden 3) auch die kleinen wdrtchen welche

nur vor dem namenworte ihren sinn haben mit diesem zusammengenommen.

Hieraus ergibt sich alles weitere im einzelnen leicht.

* o

1) das Arabische j^J ist demnach zwar urn einen schritt weiter ausgebildet,

aber dennoch kein voiles thatwort geworden.
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