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S y n i z e s e n v o k a l i s c h a u s l a u t e n d e r W ö r t e r v o r v o k a l i s c h e m A n l a u t i m 
L e s b i s c h e n ( z . B . S a p p h o f r g . 1 , 1 1 ) w i r d m a n u n g e r n e i n b i s h e r u n b e l e g t e s 
z w e i s i l b i g e s ärjbwv a n n e h m e n . E i n e e n t f e r n t e M ö g l i c h k e i t , d e n A r t i k e l 
z u e r k l ä r e n , w ä r e d ie , d a ß d i e M ä d c h e n i m v e r l o r e n e n T e i l d e s G e d i c h t s 
b e r e i t s d e n V e r g l e i c h m i t d e r N a c h t i g a l l g e z o g e n h a t t e n u n d n u n d a r a u f 
z u r ü c k v e r w e i s e n . D a m i t k o m m t m a n z u d e r E r g ä n z u n g : 

ÄXX eyeo'&siq rjW[eajv ägtare] o d e r (pegiare 
Greiwe colg vjudfa>i[ai;, &q ga nXfjOv] 
ijjceo öooov ä fayv(poj[vog ogvig] (d?/(5cov?) 
vnvov tdco/usv. 
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g e w o r d e n w a r . J e d e n f a l l s s t e h e n d i e s e l e s b i s c h e n L i e d e r d e m u r s p r ü n g 
l i c h e n S i n n d e r B e g e h u n g , d i e d u r c h d i e m a g i s c h e K r a f t d e s L i e d e s S c h u t z 
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D i e a n g e f ü h r t e n B e i s p i e l e m ö g e n z e i g e n , i n w e l c h e r R i c h t u n g s i ch d i e 
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Manuskr ip t des vorl iegenden Bandes , in dem H . Lüders die Ergebnisse 
jahrzehnte langer B e m ü h u n g e n u m diese P rob leme niedergelegt ha t , in 
mühevoller Arbei t d ruckfer t ig gemacht u n d der Öffentl ichkeit übergeben 
ha t . Das Werk , das ursprüngl ich als E in le i tung der ver lorengegangenen 
Ausgabe des U d ä n a v a r g a gedacht war , zerfä l l t in zwei H a u p t s t ü c k e : 
das erste en thä l t eine Sammlung der b e k a n n t e s t e n E igen tüml ichke i ten 
der Ostsprache, l f ü r r u n d e f ü r aus lau tendes o, das zweite eine Zu
sammenste l lung aller übr igen laut l ichen u n d morphologischen E r 
scheinungen des Pal i , die Lüders f ü r Überbleibsel aus dem ostsprach
lichen Original hä l t . Als A n h a n g sind die e rha l tenen Res t e der U d ä n a 
vargaAusgabe beigegeben, die zwar n ich t mehr in u n m i t t e l b a r e r Be
ziehung zu dem Gesamtwerk s tehen, aber fügl ich hier a m bes ten un te r 
gebracht wurden ; den Abschluß bi lden ausführ l iche Indices, die d e m 
Leser eine sofort ige Orient ierung über die behande l t en Stel len u n d 
Wör te r vermi t te ln . Vorausgeschickt ist dem B a n d ein gehaltvolles 
Gelei twort des Herausgebers , das die Geschichte des W e r k s be leuch te t 
u n d einen kurzen Uberbl ick über die U r k a n o n f r a g e gibt . 

Die Überse tzung der buddhis t i schen Schr i f ten aus e inem östl ichen 
mit te l indischen Dialekt ist durch Lüders ' W e r k zu einer unumstöß l i chen 
Tatsache erhoben worden, u n d daß der Verfasser auf der Suche nach 
möglichst zahlreichen Beispielen manches als Magadhismus angesprochen 
ha t , was auf gemeinprakr i t i scher En twick lung oder auch nu r auf e inem 
Überl ieferungsfehler be ruh t , k a n n an der Richt igkei t der Gesamt
konzept ion nichts ändern . E ine kr i t ische Würd igung wird dahe r n ich t 
die be igebrachten Einzelbeispiele der Reihe nach durchgehen, sondern 
nu r die P u n k t e herausgreifen, die entweder zu methodischen Erör t e 
rungen anregen, oder wo auch eine Revis ion der aus einer ganzen Beispiel
gruppe gezogenen Schlüsse angezeigt erscheint . 

Die n u r sporadische E r h a l t u n g von Os t formen in den ü b e r k o m m e n e n 
Tex ten zwingt uns zweifellos dazu, mi t Lüders anzunehmen , daß ur
sprünglich eine vollständige Übe r t r agung des ostsprachl ichen K a n o n s in 
den westl ichen Pal i Dia lekt beabsicht igt wa r ; m a n darf also annehmen , daß 
sich die östl ichen Res te immer nu r un t e r ganz be s t immten Bed ingungen 
finden, die sich auf philologischem Wege e rmi t te ln lassen. I m Be
reich des Eormel l  syntakt i schen sind hier a n erster Stelle Mißver
s tändnisse zu nennen, die durch zweideutige K o n s t r u k t i o n en t s t anden 
s ind; h ier für b ie te t die Sammlung von eEormen des ers ten Kapi te l s 
(p. 13—31) zahlreiche Beispiele. I n dem Vers niccam abbhähato lolco 
niccan ca parivärito / amogliäsu vajaniisu kirn mark rajjena sincasi 
J 538, 102 (p. 24) beispielsweise ist die Verb indung beider P a d a s so 
locker, daß m a n zur N o t auch überse tzen k ö n n t e : „Die Wel t ist ewig 
bedräng t u n d ewig umzingel t . W o die n icht spurlosen (Nächte) dahin
gehen, was willst du mich mi t dem K ö n i g t u m bekle iden?" , wenn n ich t 
die zufällig zu dieser Stelle e rha l tenen Paral le len im Skt . u n d P k t . 
zeigten, daß es heißen m u ß „ W o diese Wel t bed räng t ist u s w . " ; auch 
7227 Gött. Gel. Anz. 1956. Nr. 1/2 7 
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J 531, 52 (p. 20) wurde dadu rch n icht gerade sinnlos, daß m a n die Über
t ragung von Jcule bhadde usw. in einen entsprechenden oNominat iv ver
säumte . D a ß m a n in J 486,13 (p. 19) ayiran ca Icayiräiha sukhehi ayiro 
s t a t t *sukho hi ayiro „g lückbr ingend nämlich ist ein F r e u n d " die U m 
se tzung unter l ieß , ist gu t aus d e m formalen Anklang a n die unzähl igen 
Ins t r . pl. auf -ehi e rk lä rba r ; die Assoziation an den Sg. -ena war wirksam 
bei J 533, 28 (p. 18) läbhena s t a t t Häbho na. Die häufige Verwechslung 
v o n vo < vah m i t ve < vai (p. 27—31) war ohne schwerwiegende Folgen 
f ü r das Tex tvers tändn i s , da einerseits das enklit ische vo nu r sehr schwach 
deikt isch war , anderersei ts die farblose Par t ike l ve in ke inem Zusammen
hang wirklich s törend wirken konnte . Auch in dem Vers Jce [ca] chave 
sigäle he [pana] sihanäde D I I I , 25 (p. 15.) liegt ein Mißverständnis , kein 
„ b e w u ß t e s " (p. 14 u.) E i n f ü h r e n v o n Os t formen vor. Jce ve r t r i t t hier 
nämlich nicht skt . Jcah „wer?" , sondern ist der Lok. sg. des In te r roga t iv 
s t ammes in der Bedeu tung „wo?" , dessen Doppelse tzung hier wie die 
von Teva im Skt . einen u n ü b e r b r ü c k b a r e n Gegensatz bezeichnen soll1); 
die en tsprechende Pa l i fo rm Jco „wo?" , f ü r die Geiger zwei Belege gibt 2) , 
is t ein Hyperpa l i smus . Die ganze Kons t ruk t ion , die schon im Skt . nicht 
eben häufig ist, war dem Pal i Überse tzer unvers tändl ich ; das e von Jce 
behiel t er bei, weil er dies n icht mehr als „ w o ? " e rkannte , das von 
chave sigäle u n d sihanäde, weil er dar in fälschlich eine Kongruenz zu Jce 
suchte . Ech t pa l i m ü ß t e der P a d a l au ten : Jcva chavo sigälo Jcva sihanädo. 
N a c h solchen Beispielen, die sich noch vermehren ließen, m u ß es un
vers tändl ich erscheinen, daß m a n im S ä m a n n a p h a l a s u t t a D I , 53 (p. 16) 
massenha f t e eNominat ive s tehen ließ, obwohl n icht der geringste An
laß zu Mißvers tändnissen vorlag. D a ß die eFormen gerade den I r r 
lehrern in den Mund gelegt werden, während der B u d d h a , in dessen B e d e 
doch a m ehesten „Magadh i smen" zu e rwar ten wären, die westl ichen 
oFormen verwendet , spricht sehr zuguns ten der scharfsinnigen Ver
m u t u n g H . Becher ts 3 ) , daß die Fo rmen , u m die I r r lehrer auch sprachlich 
lächerlich zu machen, der zeylonesischen Volkssprache en t lehnt wurden, 
von der wir aus Inschr i f t en wissen, daß sie den N o m . sg. der a S t ämme 
gleichfalls auf e bildete. 

Zahlreiche neue Belege b ie te t Lüders auch f ü r die zweite wichtige laut 
liche Besonderhei t der Ostdialekte, den Ersa t z von a l tem r durch l 

x) Vgl. Meghadüta 5 dhümajyotihsalilamarutäm samnipätah Jcva meghah sam-
deäärihah kva patuJcaranaih pränibhih präpanlyäh „Was fü r ein Unterschied 
bes teh t doch zwischen einer aus Dampf , Licht , Wasser, Wind zusammengebal l ten 
Wolke u n d einer Botschaf t , die von mi t scharfen Sinnesorganen begabten Lebe
wesen aufgefaß t werden k a n n " , eigtl. „Wo ist eine . . . Wolke, wo eine Bo t scha f t " . 
Wei te re Belege bei Speyer , Sanskri t Syntax , p. 322. 

2) Päli , L i t e ra tu r und Sprache § 25. 2, im Wör t e rbuch der Pali T e x t Society 
n icht verzeichnet . Die A n n a h m e Geigers und des Referen ten , Zwei Probleme der 
mit tel indischen Laut lehre , p. 61, Jco sei durch Sarhprasärana aus Jcva en t s tanden , 
ist also aufzugeben. 

3) Demnächs t in der WZKM. 
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(p. 31 ff.), aber nicht alle davon sind gleich st ichhalt ig. Mit g rößtem Vor
behal t f ü r dialektgeographische Un te r suchungen sind zunächs t alle 
Wör te r zu verwer ten , die keine indogermanische oder arische E t y m o 
logie aufweisen u n d auch in der Bedeu tung in d e m Verdach t s tehen, aus 
einer n ichtar ischen Sprache Indiens en t l ehn t zu sein. D a es ganz u n d 
gar unwahrscheinl ich ist, daß die auf einem so wei ten Gebiet gesprochenen 
nichtar ischen Sprachen Indiens in allen Teilen des Landes völlig gleich
gestal te t waren, m u ß von vornhere in d a m i t gerechnet werden, daß die 
ar ischen Eroberer bei ih rem schri t tweisen Vordr ingen über die Halbinse l 
laut l ich verschiedene Var ian ten ü b e r n o m m e n haben , oder auch bei f r e m d 
ar t igen Lautgebi lden in verschiedener Weise subs t i tu ie r t haben . Ta t 
sächlich zeigen sich die meis ten laut l ichen Unterschiede, die sich nicht 
durch arische Lautgese tze übe rb rücken lassen, gerade bei solchen nicht 
arischen Wör te rn , vgl. p. kukkusa neben skt . kiknasa, p k t . tambola neben skt . 
tämbüla, sk t . duküla neben dukäla, usw. Zufäll ig f indet sich un t e r Lüders 
ZBeispielen eines, bei dem die außerar ische H e r k u n f t schon ziemlich 
sicher ist. Zu skt . aguru „Aloe" gibt es eine dravidische E n t s p r e c h u n g 
in tarn, akil*), dessen l deut l ich darauf hinweist , daß die Sanskr i t fo rm 
entweder auf einer volksetymologischen Umges t a l t ung nach aguru 
, , leicht", oder auf einer a l ten drav id . r Dub le t t e b e r u h t 5 ) ; daß p. agalu 
(p. 43) mi th in ebensogut eine in e inem westl ichen Dia lekt e rha l tene 
äl tere F o r m repräsent ieren kann , u n d auch die anderen W ö r t e r dieser 
Ar t , kumbhlla „Krokod i l " ^ s k t . kumbhira (p. 52), kulala „F i schad le r " ~ 
skt . kurara (ib.), daddula „Ar t R e i s " ~ skt . dardura (p. 54), sälikä „Maina
Vogel" ~ skt . särikä (p.68), elanda „ R i z i n u s " ~ s k t . eranda6) (p. 51), u . a . 
n icht beweisend sind. Aber auch bei W ö r t e r n indogermanischer H e r k u n f t 
m u ß p . I s t a t t r n icht in jedem Fal le auf östliche H e r k u n f t weisen. Man darf 
nie vergessen, daß das Pa l i n icht d i rek t auf das Skt . zurückgeht , sondern 
auf einen im großen u n d ganzen zwar n a h ve rwand ten , in Einze lhe i ten 
aber durchaus selbständigen Dialekt , u n d da wir berei ts im ä l tes ten Sk t . 
einen Wechsel von r u n d l f inden (Lüders bespr icht selbst p. 31—34 eine 
Reihe v o n solchen Fällen) , m u ß immer m i t der Möglichkeit gerechnet 
werden, daß sich im P . auch al te ZFormen erha l ten haben, die mi t d e m 
spontanen Übergang r > l in der Ostsprache n ichts zu t u n haben . Lüders 
erklär t cattällsa „ 4 0 " neben cattärisa (p. 53), pallanka „ D i w a n " f ü r sk t . 

4) Burrow, BSOAS 11, 131; 12, 365. 
5) Die zweite Möglichkeit ist weniger wahrscheinlich, da das Al te r des l auch 

durch gr. äyäXXo%ov u n d hebr . 'ahälim erwiesen wird. Das Gut tura lsuf f ix des 
gr. Wor tes deute t auf drav . H e r k u n f t , vgl. skt . ämanda „ R i z i n u s " <~ tarn, ämana-
kkv, skt. kulattha „Dolichos unif lorus" , diss. <*kulakkha f ü r *kolakku ~ t a m i l hol 
usw., gr. q>olvi$ , ,Da t t e lpa lme" — k a n a r . payne „ P a l m e " , tarn, paiyai (Ch. Au t r an , 
Pre lude ä l 'enlevement d 'Europe , Par is 1938, p . 13, Zufal ls treffer u n t e r unha l t 
baren Phan tasmen) . Zur Möglichkeit gr .drav. Pf lanzenetymologien vgl. hier noch 
gr. q)dorjXo<; „ B o h n e " ~ tarn, payaru, kanar . pesar, tel . pesalu, gondi pesel usw. id. 

6) Vielleicht ve rwand t mi t skt . amanda, ämanda id. u n d dami t durch verschie
d e n e Dissimilation aus *enanda, *änanda en t s t anden . 

7* 
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patyanka (p. 62), pallatthita „verdreh t , v e r k e h r t " zu skt . paryasta (p. 63) 
f ü r Ost formen, aber die en tsprechenden neuindischen Wör te r haben auch 
im Wes t en n u r l, selbst das Marath i , bei d e m E n t l e h n u n g aus dem Osten 
ganz unwahrscheinl ich is t7) . N u r f ü r haliddä „Gelbwurz" , dalidda „ a r m " 
gibt Lüders die Möglichkeit einer a l ten r-l-Dissimilation aus haridrä, 
daridra auf west indischem B o d e m zu (p. 68), u n d das Neuind . bes tä t ig t 
dies8) , aber denkba r ist dieselbe E rk l ä rung jedenfal ls auch bei ludda < 
raudra (p. 67), palissuta < parisruta (p. 62), sajjulasa < sarjurasa (p.68). 
U b e r h a u p t l äß t die Heranz iehung des Neuind . die rZFrage in ganz 
n e u e m Lichte erscheinen. D a ß die meis ten Bihar i Dia lekte jedes al te l 
in r verwandeln , h a t m a n bisher so gedeute t , daß zuerst jedes r zu l, 
d a n n wieder jedes l zu r geworden sei9), aber näher liegt doch die An
n a h m e einer geradlinigen Entwick lung , daß nämlich im Bihar i schon 
in mi. Zeit r gesprochen wurde u n d die / Schreibungen der Asoka
Inschr i f t en , der D r a m e n u n d der Grammat ike r lediglich auf einer f r ü h e n 
Vereinhei t l ichung der historischen Or thographie beruhen , die f ü r r der 
gesprochenen Sprache ba ld r, ba ld l aufwies1 0) . D a ß m a n sich dabei 
gerade f ü r l entschied, liegt zweifellos daran , daß im Osten Indiens die 
heu te in ganz Ind ien gültige denta le Aussprache v o n r (die sich ohne 
genauere phonet i sche Nachr ich ten schon allein aus der Gegenüber
stel lung mi t dem zerebralen r < d erschließen läßt) , schon eher als im 
Wes t en e inget re ten war 1 1 ) . E i n d i rekter Beweis h ie r für l äß t sich nicht 

7) Vgl. h indi palang, p a n j a b i palangh, mara th i , gu ja ra t i palamg; m a r a t h i pälthä; 
bei J . Bloch, L a fo rmat ion de la langue Mara the , p. 144, rinden sich noch weitere 
Beispiele f ü r ry > *ly > II: paletnem < paryatati, palän < paryäna, pelnerh < 
preryati. F ü r , ,40" h a t das Neuind. nach Turner , A Comparat ive and Etymological 
Dic t ionary of t h e Nepal i Language s .v. cälis ü b e r h a u p t nu r ZFormen; gujar . , 
ma r . cälis sollen zwar En t l ehnungen aus dem Hindi sein, doch vgl. genuin pan j ab i 
call, nepal i cälis, h indi cälis. 

8) Vgl. hindi halad, haldl, p a n j . haldl, gujar . , ma r . halad u .a . , Tu rne r a . a . O . s .v . 
haledo. 

9) J . B l o c h a . a . O . 143f.; Grierson, ZDMG 50 (1896), p . 12; Hoernle , A Com
p a r a t i v e Grammar of t h e Gaudian Languages , p . 13f. 

10) D a ß Asoka auch in Inschr i f t en r ha t , die in der sog. Kanzleisprache abgefaßt 
sind, u n d gelegentlich auch Schwanken von r u n d l (Waldschmidt bei Lüders , p. 6 
A. 4), ist ein Zeichen dafür , daß die Beseit igung des or thographischen Chaos, das 
bei den Liquiden besonders bei ungebi ldeten Schreibern herrschte, nicht überal l 
in der gleichen Weise u n d gleich konsequent vorgenommen wurde. Die eigentüm
liche Regelung von Bhabra , nach der r in Konsonantengr t ippen bleibt (priya), 
sonst aber l e in t r i t t (läja), ist na tür l ich so zu vers tehen, daß das r in der gesprochenen 
Sprache längst a n benachbar t e Konsonan ten assimiliert war und nu r als histori
s ierender Schmuck geschrieben wurde, sonst aber che landesübliche Prakr i t 
schreibung du rchge füh r t wurde . 

11) Der Barbar i smus he 'lavo f ü r he 'rayah Öa tapa thab rähmana 3, 2, 1, 23, auf 
den Thieme, Language 31, Nr. 3, p. 437 hinweist , b rauch t kein echtes l zu meinen, 
sondern k a n n über t re ibende Schreibung von den ta lem r sein; unsere bayrische 
„Maß (Bier)" wird von Norddeu t schen mi t , ,Moaßl" umschrieben, obwohl sie doch 
n u r eine leicht ge runde te Var ian te von nhd. a en thä l t . Bemerkenswer t ist, daß es 
alavo heißt , n icht *alave. 
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erbr ingen; daß aber umgekeh r t sich die zerebrale Aussprache v o n r im 
W e s t e n noch länger gehal ten ha t , zeigt der W a n d e l sr > sr in der 
Gändhär i 1 2 ) u n d die Zerebral is ierung v o n Den ta l en vor r im Sindhi 1 3) . 
Da raus ergibt sich, daß die auch nach den oben gemach ten E inschrän
kungen immer noch zahlreichen östl ichen / Formen keine Magdhismen, 
sondern Hyperpa l i smen sind, die darauf beruhen , daß im eigentl ichen 
Pal i einem östl ichen r ba ld r, ba ld l en t sprach u n d der Umse tze r im 
Zweifelsfalle l einsetzte, weil es i hm echter , westl icher erschien. D a ß es 
ü b e r h a u p t zu Feh lumse tzungen k a m , wird wei tgehend auf dem Feh len 
der bet ref fenden Wör te r im Wes ten beruhen , wenn auch der Nachweis 
da fü r n icht immer so schlüssig wie bei antalikkha „ L u f t r a u m " (p. 43f.) 
u n d mäluta „ W i n d " (p. 64) e rb rach t werden kann . Auch bei den v o n 
Lüders im Pa l ikanon en tdeck ten Wortspielen, die nu r bei einer phono
logischen Gleichheit von r u n d l voll vers tändl ich sind, älayäni — ariya 
(p. 74), duddakhiro — vigatakhilo (p. 75), jarä— jala (p. 76), ist eine 
r Aussprache ohne weiteres denkbar . Wei te r ist zu folgern, daß auch 
solche / Formen im Skt . , die erst in späterer Sprache begegnen, z .B . 
lajjä „ S c h a m " zu rajyati „ e r r ö t e t " (bereits m i t mi. Assimilat ion jy > j j ) 
oder alasa „ t r ä g e " f ü r a-rasa „ sa f t los" 1 4 ) , n ichts mi t d e m Zusammenfa l l 
von r u n d l in der Magadhi zu t u n haben . D a die neu ind . Dia lek te m i t 
Ausnahme des Bihar i u n d Sindhi auch in diesen Fä l len f a s t immer genau 
die gleiche rZVerteilung wie das Sk t . aufweisen 1 5 ) , k a n n es sich dabei 
nu r u m die Nachwi rkungen einer u ra l t en Dia lek tmischung hande ln , die 
berei ts in vorpanjab ische , ja vorvedische Zeit fä l l t . Bemerkenswer t ist 
dabei , daß das so weit nach dem Osten vorgeschobene Bengal ische im 
Gegensatz zum Bihar i noch r u n d Z wie die übr igen neuind . Sprachen 
scheidet1 6) . 

I n die schwierigen F r a g e n der laut l ichen Chronologie f ü h r t der Ab
schni t t über die Behand lung v o n e infachen in lau tenden Versch lußlau ten 
in der Ostsprache (p. 77—116). Die Bedeu tung , die Lüder s selbst diesem 
P u n k t be imiß t (vgl. den p. 8 abgedruck ten vorläufigen Ber ich t a n die 
Berliner Akademie) , u n d die er f ü r die gesamte indische Sprachgeschichte 

12) T. Burrow, T h e Language of t h e K h a r o s t h i Documen t s of Chinese Turkes t an , 
p . 14. 

13) Vgl. pretrlha < trayastrimiat, dräkha < dräksä usw. 
14) P . Thieme a . a . O . p . 439. 
15) Vgl. rasa in hindi, bengali, kasmiri , ma r . usw. ras, oriya rasa, p a n j a b i rahä 

u . a . neben alasa in hindi alas, singhal. las, älasya in hindi älas, bihari älse, p a n j a b i 
älas, m a r a t h i älas u . a . ; rajyate in hindi räjnä, p an j ab i rajjnä, gu ja r . räjvü, m a r a t h i 
räjne u . a . neben lajjä in hindi, bihar i läj, p a n j a b i lajj, m a r a t h i laj usw. 

16) Vgl. die Liste bei S. K . Chat te r j i , T h e Origin and Deve lopment of t h e 
Bengali Language, p . 543f. Zu der unha l tba ren Behaup tung , die r Formen seien 
erst durch aus Nordindien e ingewander te B r a h m a n e n u n d durch den Einf luß des 
Skt . in die Sprache gelangt, konn te Cha,tterji (p. 536f.) nu r kommen, weil er das 
Bengalische von vornhere in fü r den d i rekten N a c h f a h r e n der a l ten Magadhi hielt , 
aber das ist eine Annahme, die umgekehr t erst des Beweises durch das sprachliche 
Material bedarf . Mägahi ist heu te der N a m e eines Bihar i Dia lekts! 
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auch wirklich ha t , berecht ig t zu seiner besonders ausführ l ichen Be
sprechung. — Berei ts Sylvain L e v y h a t t e e rkann t , daß die b u d d h . 
Te rmin i sanghädisesa u n d ekodibhäva auf samgha-atisesa bzw. eka-üti-
bhäva zu rückzu füh ren sind u n d die Ostsprache daher berei ts inter
vokal ische Erweichung v o n Tenues kann te 1 7 ) . Lüders h a t n ich t nur f ü r 
k > g, t > d zahlreiche neue Beispiele beigebracht , sondern weist auch 
e inen W a n d e l p > v u n d c, j > y f ü r die Ostsprache nach ; z u m Teil 
geschieht dies durch Hyperpa l i smen , einer glücklichen methodischen Neue
rung , die gerade in der Verschlußlaut f rage zahlreiche mi t der her
kömml ichen Methode n ich t lösbare F r a g e n k lären hi l f t 1 8 ) . Aber daß in 
derse lben Ostsprache auch schon al te Medien im In l au t geschwunden 
s ind, wie Lüder s a n n i m m t , ist k a u m glaublich. Denn das würde ja 
bedeu ten , daß im Mi. zuers t die a l ten Medien ausgefal len seien, d a n n die 
Tenues erweicht worden, u n d d a n n diese neuen t s t andenen Medien 
abermals ausgefal len seien, w ä h r e n d doch alles d a fü r spricht , daß zuerst 
die Tenues erweicht wurden, u n d d a n n al te u n d neue Medien zugleich 
ausfielen. I n der ArdhaMagadhi sind k u n d g zwischen Vokalen entweder 
vol ls tändig ausgefal len bzw. durch hia t t i lgendes y ersetzt , oder aber es 
erscheint d a f ü r gleichmäßig g, z .B . in pecchaga „Zuschaue r " < preksaka, 
macchigä (neben macchiyä) „F l iege" < maksikä neben jaga „ W e l t " 
< jagat, nagara „ S t a d t " < nagara, usw. Das k a n n doch nu r so gedeu te t 
werden, daß die schrif t l iche Aufze ichnung der AMg. noch zu einer Zeit 
begann, als die Sonorisierung von k berei ts vollzogen war, der darauf 
folgende Schwund v o n g aber noch im F luß . Die Daigambar i 1 9 ) ve rhä l t 
sich bei k, g ebenso u n d läß t auße rdem t u n d d in d zusammenfal len, 
ebenso die DramenSaurasen i ; auch die schon f r ü h aus dem Verband 
der indischen Sprachen ausgeschiedene Zigeunersprache zeigt in jilo 
„ H e r z " < hrdaya, len „ F l u ß " < *nel < nadi20) dieselbe Ver t r e tung f ü r 
ai. d wie f ü r t in sei „100" < sata, mulo „ t o t " < mrta. Bei den großen 
Übere ins t immungen , die die mi. Dia lekte in allen wichtigen, system
ve rände rnden Lau tübe rgängen zeigen, ist es unwahrscheinl ich, daß in 
der Behand lung der Verschlußlaute die buddh . Ostsprache als einzige 
eine andere Reihenfolge befolgt haben soll. Bei dem Wande l c, j > y aber 
hande l t es sich n icht u m einen Ausfall , sondern u m eine Spirant is ierung, 
die mi t der v o n p zu v auf einer E b e n e l iegt; y ist die spirant ische Var ian te 
zu den Pa la t a l en c, j u n d h a t mi t der ya-sruti der P rak r i t g r ammat ike r , 
einer rein or thographischen Besonderhei t der Ja inas , ü b e r h a u p t n ichts 
zu t u n . Der B e f u n d im Niya Pk t . u n d in der dami t eng v e r w a n d t e n 
Sprache des K h a r o s t h i  D h a m m a p a d a , in dem die e infachen Labiale u n d 
Pa la t a l e im I n l a u t zu v u n d y, die übr igen Verschlußlaute aber zu den 

17) J A X , 20 (1912) p. 502 ff. 
18) D e n Fäl len mi t hype rko r r ek t em p f ü r v ist h inzuzufügen supicchita J V, 197 

fü r *suvicchita < su + icchita „wohle rwünsch t" . 
19) Mit Schubring fü r „ Ja ina Saurasen i " . 
20i Bisher unerk lä r t . Zur Metathese vgl. a rmen, zig. nol „Sa lz" < mi. lona. 
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entsprechenden s t i m m h a f t e n Sp i ran ten verschoben sind2 1), k ö n n t e einen 
auf den Gedanken bringen, daß auch im östl ichen P k t . bei k, g, t, d berei ts 
Spirant is ierung zu y, ö (den notwendigen Zwischens tufen vor d e m 
eigentlichen Schwund) e ingetre ten war u n d n u r n icht wie bei y u n d v 
mit den Mit teln der B r ä h m i bezeichnet werden konn te 2 2 ) ; wahrschein
licher ist aber , daß die beiden L a u t e der En twick lung vorausgeeil t sind. 
b ist in vielen Sprachen ein labiler L a u t , der häufig in v übergeht , auch 
wenn die anderen Medien bleiben, z .B . im I ta l ienischen u n d in süd
deutschen Dia lekten; j, das wegen seines komplexen phonet ischen 
Charakters zu allen Zeiten gefährde t war , wird nach Ausweis der P rak r i t 
g rammat ike r im Osten auch im An lau t zu y. Schon Hoern le sah dar in 
nicht das übliche y, sondern ,,an obscure sound, in te rmedia te be tween 
y and j"23); die heut ige Vulgäraussprache v o n ai. j als z im Bihar i u n d 
Bengalischen, die im Assamesischen auch hochsprachl ich gilt2 4), scheint 
auf ein palatal is ier tes z m i t leichter Kesselbi ldung zu weisen2 5) . Auf 
größere N ä h e an y wiederum deu te t die gleichfalls schon v o n Hoern le 
in diesem Zusammenhang angeführ te 2 6 ) Grammat ike rnachr i ch t , nach der 
in der Magadhi nj in nn (d. i. *ny) ve rwandel t wird, u n d das v o n Lüders 
im rZKapitel e rwähnte (p. 53) jaläbuja < ai. jaräyuja, dessen b hyper
kor rek t f ü r östlich v s teht , das seinerseits du rch Dissimilat ion aus 
*yaräyuya e ingetreten ist2 7) . Die ^Schreibungen in p . niya „e igen" f ü r 
nija, viraya „f re i von Le idenscha f t en" f ü r viraja usw. b r au ch en demnach 
nicht einmal als Vors tu fen des spä te ren Schwunds gedeute t werden, 
sondern be ruhen auf einem Zusammenfa l l von j u n d y in ein P h o n e m 
„s t immhaf t e r P a l a t a l schlechthin" . Dieser Zusammenfa l l ist keine öst
liche Besonderhei t , sondern gemeinprakr i t isch. Aus h indi jornä, p a n j a b i 
jornä, sindhi joranu usw. „ve rb inden" < *jodeti, dissimiliert < *jojeti 
< yojayati28) geht hervor , daß in den west l ichen P r a k r i t s der Übergang 
von an lau tendem y in j äl ter ist als der von j zu y im In l au t , daß also 
auch die im Wes ten unmi t t e lba r auf die Pa l i s tufe folgende Sprachform 
m i t Ausnahme der NWGruppe , die bis heu te an l au tend j von y scheidet, 
nur einen s t i m m h a f t e n Pa l a t a l kann te , der n u r phonet isch, n icht du rch 

21) Bur row a . a . O . (vgl. A. 12) p. 6ff . 
—) Vielleicht spiegelt auch das Schwanken in der Or thographie der AMg.

Schrif ten (vgl. oben p. 102) den Versuch wider, s t immhaf t e Spi ranten zu bezeichnen. 
Bekannt l ich e r fuhr der Sve t ämbara Kanon seine Endredak t ion im TamilGebiet , 
also un t e r der Subs t ra twirkung einer Sprache, die als einzige in Ind ien von al tersher 
s t immhaf t e Spiranten in allen Art ikulat ionsklassen aufweis t . 

23) a . a .O . (vgl. A. 9) p. 17. 21) Grierson, ZDMG 50 (1896) p. 4. 
25) Man wird dabei unwillkürlich a n die sakische Schreibung von z durch ys 

er innert , vgl. Lüders, Philologica Indica, p. 237ff. 
26) a . a .O . p. 21. 
27) F ü r weitere Beispiele von y-v-Dissimilation im Mi. vgl. Re fe ren t , Zwei 

Prob leme der mi. Laut lehre , p. 54. 
28) Von Turne r s .v . jurnu unwahrscheinl ich aus einer ai. ^Erweiterung der \yu 

erklär t . Daß die Ansatzstelle der ai. Pa la ta le zerebral war , nicht dental , wie unser 
Lau tgefüh l meinen möchte , zeigt der ai. Auslautswandel v o m T y p u s *viräj > virät. 
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seine Stel lung im Sys tem v o n dem entsprechenden östl ichen unterschieden 
war . D a ß das W o r t auch im Osten in dieser Weise dissimiliert erscheint 
(bengali jorä, assam. zoriba), scheint anderersei ts Hoernles "obscure 
sound" wenigstens fü r nachbuddhis t i sche Zeit die Aussprache i zu sichern 
(also *zozedi> *zoredi). 

Aus al ledem ergibt sich, daß die Beispiele, die Lüders f ü r den Schwund 
von d u n d g, k vorbr ing t , anders erk lär t werden müssen. — Die zahl
reichen Fälle, in denen sogar st immloses k ganz ausgefal len sein oder 
hype rkor rek t f ü r östlich y, v e ingetre ten sein soll, werden vorwiegend 
v o n W ö r t e r n mi t dem Ablei tungssuff ix -Jca bes t r i t ten . Schon Geiger h a t t e 
v e r m u t e t , daß es sich bei den yaFor inen nu r u m morphologische 
Va r i an t en mi t dem v e r w a n d t e n yaSuffix handel t 2 9 ) , u n d Lüders h a t 
diese Möglichkeit auch f ü r einen Teil seiner Beispiele selbst e ingeräumt 
(p. 78f.). W e n n bei Asoka f ü r ai. -ihm häufig -ikya s teh t (p. 78), so ist 
das n ich t die Folge einer durch nichts zu s tü tzenden Pala ta l is ierung 
von k durch vorangehendes i, sondern e infach eine or thographische 
K o n t a m i n a t i o n aus der volks tüml ichen F o r m -iya u n d dem schrif t 
sprachl ichen -ika30). Bei sitodiya „mi t k ü h l e m W a s s e r " (p. 79) zeigt schon 
das i, daß es n icht m i t sitodaka völlig identisch ist, sondern eine ura l te 
dichtersprachl iche Bi ldung von dem &alosen S t a m m . Käsiya ist n icht 
von Käsika abzule i ten (ib.), sondern Tei lvokalform zu ai. Käsya31). D a die 
Bevorzugung des Suffixes eine östliche E igenar t zu sein scheint u n d 
das Pa l i auch hierin dem Skt . nähers teh t , können die &Schreibungen 
rathikä, supäsika neben rathiyä, racchä „S t r aße" , supäsiya „mi t gu tem 
Ö r " (p. 107 u n d 79), ghätikä s t a t t *ghätiyä „ T ö t u n g " (p. 108), wenn m a n 
sie schon über den R a n g von bloßen Schreibfehlern erheben will, ohne 
weiteres als morphologische Hyperpa l i smen gedeute t werden, latukikä 
„ W a c h t e l " ~ sk t . latvä, latväka (p. 109), älupa, äluka <~ skt . lex. alu 
„ B a t a t e n a r t " (p. 115), mäluvä „Ar t Schlingpflanze" ~ skt . lex. mälu 
(p. 80) sind sicher F remdwör t e r u n d daher zum Nachweis mi. Lautgesetze 
u n b r a u c h b a r (vgl. oben p. 99)32). roruva „ H i r s c h " hä l t Lüders f ü r ein 
nach der gle ichbedeutenden Höl lenbezeichnung (skt. raurava) um
gestal te tes *ruruva < *ruruka (p. 80); es d ü r f t e aber ein vom Intens iv
s t a m m röraviti abgeleitetes themat i sches N o m e n sein. Das p. suva 
„ P a p a g e i " en tsprechende skt . suka ist zwar schon im Rigveda belegt, 
aber da es sich dabei aller Wahrscheinl ichkei t nach u m eine onomatopoe
t ische Bi ldung handel t 3 3 ) , ist darauf kein großes Gewicht zu legen. 

29) Päli , L i t e r a tu r u n d Sprache, p . 55. 
30) Vgl. buddh . skt . mrgavyä < mi. migavä + skt . mrgayä, yvägu (!) < mi. 

yägu + skt . yavägu, Ref . a . a . O . 54, A. 105. 
31) So r icht ig Hauschi ld, DLZ, 76. Jg . , H e f t 11, Sp. 808 gegen Ref. , MSS 4. 

p . 32 A. 4. 
32) Das k von *latukä (mit Lüders aus metr ischen Gründen fü r latukikä einzu

setzen) ist wohl identisch mi t dem sicher nicht deminut iven von skt . latväka. 
33) < *k'uka, *k'uva, vgl. kleinruss. kdvka, „Doh le" , lit. köva id., kirchenslav. 

sova „ E u l e " < *kauä, skt . kokila „ K u c k u c k " , usw. Zusammenhang mit der y&uc 
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Das einzige Beispiel f ü r (/Schwund, p. säränlya (p.85fF.), k a n n durch 
den p . 102 besprochenen Zusamrnenfal l von j u n d y e rk lä r t werden. D a 
im Ai., wie ein Blick in Whi tneys , ,Roo t s " zeigt, die <m<zFormationen 
immer den Pa la ta l , nie den en tsprechenden G u t t u r a l im S t a m m a u s l a u t 
haben, k a n n das W o r t n icht auf *säräganlya zu rückge führ t werden. 
Zugrunde liegt vie lmehr ein *säräjanlya, dies wurde lautgesetzl ich zu 
säräyanlya (der Mahävas tu Form) , u n d im Pa l i t r a t schließlich noch 
wie in ai. hiranmaya < *hiranyamaya Fernhaplologie der be iden ya zu 
säränlya ein. Von der b u d d h . skt . F o r m samranjanlya, die Lüders in 
seine E rk l ä rung n icht einbeziehen kann , un tersche ide t sich dieses 
*samräjanlya nu r du rch das Feh len des wurze lha f t en Nasa l s ; sein 
Schwund in der Os t fo rm ist sicherlich nach dem Vorbi ld v o n yäga — 
yäjana, bhäga — bhäjana usw. f r ü h analogisch eingetreten, u n d zwar 
nicht nur in *säranjana, sondern auch in den en tsprechenden K a u s a t i v 
fo rmen . D a d u r c h erklären sich die scheinbaren Denomina t ive virägayati, 
ärägayati, samärägayati des b u d d h . Skt . , auf die sich Lüders be im An
satz seiner ^ Form s t ü t z t : da in den dem b u d d h . Skt . zugrunde l iegenden 
Prakr i td ia lek ten bereits Verschlußlau tschwund s t a t t g e f u n d e n h a t t e 
(unten p. 106), war die H e r k u n f t des y aus j in den nasal losen F o r m e n 
*säräyei, *äräyei, *viräyei n icht mehr e indeut ig e rkennbar , u n d es lag 
daher f ü r die Sanskr i tüberse tzer nahe , sie a n die laut l ich näher l iegenden 
Sanskr i t Nomina viräga etc. anzuschließen. I m Ai. wären solche De
nomina t ive von Verba lnomina auf -a une rhör t . 

Mit den Beispielen f ü r e£Schwund s teh t es n icht besser, säyati „ k o s t e n " 
s t a t t *sädati (p. 97f.) m a g aus der Ostsprache s t ammen , ist aber n ich t 
phonet isch en t s tanden , sondern durch Anlehnung a n ghäyati , , r iechen" 
zu erklären, vgl. bay r . schmecken im Sinne v o n „r iechen" . Na tü r l i ch 
handel t es sich dabei u m eine sprachwirkl iche Änderung , n icht , wie 
Trenckner meinte 3 4) , u m eine text l iche Re imbi ldung ; dadu rch wird 
Lüders5 E inwand , die Wör t e r s t ünden f a s t nie nebeneinander , gegen
standslos, klmyita „gegessen" (p. 98f.) ist seinerseits an säyita angelehnt , 
mi t dem es in d e m K o m p o s i t u m asitapltakhäyitasäyita o f t zusammen
steht , sampäyati „b r ing t eine An twor t z u s t a n d e " (p. 91f.) k o m m t f a s t 
nu r in der 3 .Pers . vor u n d ist dahe r aus öst l ichem *sampädayadi haplo
logisch vere infacht , vgl. oben säränlya < ^säräyanlya. D a ß avähayi f ü r 
*avähadi (d. i. *ava-a-had-i) „du has t be sude l t " (p. 94f.) s teh t , erweist 
zwar der folgende Vers mi t ohadämase m i t Sicherhei t ; aber Lüders ' 
Schluß, die F o r m sei „aus der Sprache des Os tkanons stehengeblieben, 
wahrscheinlich weil m a n sie fa lsch ve r s t and u n d v o n vähayati ab le i te te" , 
ist n icht zwingend; m a n k a n n ebensogut glauben, daß *avähadi wegen der 
Seltenheit des Wortes 3 5 ) u n d des a l t e r tüml ichen Verhäl tnisses avä- : o-

, ,glänzen" (Graßmann, Wör t e rbuch zum Rigveda , s .v . süka) ist bestenfal ls volks
etymologisch gegeben. 

34) Päl i Miscellany, p. 56f. 
35) Das Wör te rbuch der Pali T e x t Society k e n n t es ü b e r h a u p t nicht . 
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nich t mehr vers tändl ich war u n d daher an eine ve r t r au te re Fo rm, die 
auch im Sinn leidlich paß te , angelehnt wurde . I n tay-idam f ü r tad-idam 
(p. 99) liegt e infacher Wechsel des Sandh i Konsonan ten vor, vgl. umge
keh r t yadariyo f ü r ye ariyo, yad esa f ü r yo esa3G). 

E i n W o r t bleibt freil ich, in dem der ^Schwund nicht bezweifelt 
werden kann , täyi f ü r tädi < tädrs „ein SoGear te te r" als Be iname 
des B u d d h a (92ff.); aber die <2lose F o r m k o m m t n icht im Pali , sondern 
n u r im b u d d h . Skt . vor , das keineswegs mi t diesem auf derselben Stufe 
s teh t , wie Lüders a n z u n e h m e n scheint . D a ß die Schr i f ten in buddh . Skt . 
d i rekt aus der öst l ichen Subs t ra t sp rache überse tz t worden seien, ist n icht 
n u r historisch von vornhere in unwahrscheinl ich, sondern wird z .T . auch 
durch den B e f u n d in den T e x t e n widerlegt . Hiän l in Dschi h a t darauf 
hingewiesen, daß die Nomina t ive auf -u in Teilen des Lal i tav is ta ra 
u n d S a d d h a r m a p u n d a r i k a n u r durch die A n n a h m e eines berei ts im Apa
bh ramsa S tad iums befindlichen Pakr i td ia lek t s erklär t werden können 3 7 ) , 
u n d E . Wa ldschmid t h a t die Möglichkeit sekundärer dialektischer Diffe
renzierung auch f ü r andere Tex te angedeute t 3 8 ) , täyin k a n n also einer 
Lokalüber l ie ferung en t s t ammen , die noch vor der Sanskri t is ierung im 
Ver laufe einer mehrere Generat ionen umfassenden mündl ichen Über
l ieferung u n v e r m e r k t den Verschlußlautschwund der heimischen U m 
gangssprache mi tgemach t ha t t e , u n d sagt daher f ü r den Z u s t an d der 
a l ten Ostsprache n ichts aus. Auch avayesi s t a t t avadesi in den gu t 
100 J a h r e nach Asoka abge faß ten Bhä rhu t  In sch r i f t en (p. 100) ist aus 
chronologischen Gründen n icht beweiskräf t ig . 

I n dem den laut l ichen Teil beschließenden Kap i t e l über die En twick
lung von K o n s o n a n t e n g r u p p e n in der Ostsprache (p. 116—137) ist als 
besonders gelungen die Behand lung der Gruppe Zischlaut + Nasa l 
he rvorzuheben (p. 130—137). D a ß in P a a r e n wie sinäna neben nahäna, 
tasinä neben tanhä die s Formen ta tsächl ich die östl ichen sind, zeigt 
neben ihrer philologischen Sonderstel lung3 9) u n d ihrem Vorkommen in 
östl ichen Asoka Inschr i f t en u n d der AMg. auch das vereinzelte, von Lüders 
noch nicht e r faß te b u d d h . skt . tasinä neben sonstigem trsnäi0). Aber eine 
andere F r a g e ist, ob im Osten ta t sächl ich sin, sin gesprochen wurde. 
Die P r a k r i t g r a m m a t i k e r schreiben vor, daß in der Magadhi sn, sn zu sn 
werden (p. 130 A.), u n d die modernen östlichen Dialekte h a b e n keine 
Wör te r , die den Ansa tz eines Teilvokals ermöglichen, vgl. b ihar i sünü 
„Schwieger tochter" , assam. zon „Mondl icht" , offenbar < *susnüil), 
*josnä, usw. Auch die Tatsache , daß in dem überwiegenden Teil der von 

36) Beispiele nach H . Becher t , MSS 6, 10ff., wo die Erscheinung ausführl ich 
besprochen wird. 

37) N G A W , Phil . Hist . Kl. 1944, Nr. 6, p. 141. 
38) GGA 1954, 208. Jg . , Nr . 1/2, p . 99. 
39) Vgl. dazu Ref . a . a .O . (vgl. A. 27) p . 28f. 
i0) Mahävas tu I , 166 (durch K o n j e k t u r aus kasinü, vasinä gewonnen). 
41) ü nach J . Bloch, Mara the 425 analogisch aus bahü < ai. vadhu. 



Lüders, Buddhist. Urkanon 107 

Lüders mi tge te i l ten Belege der Teilvokal metr isch n ich t zähl t , spr icht 
da fü r , daß er erst von den west l ichen B u d d h i s t e n h ineingehör t wurde , 
die die L a u t g r u p p e sn, sn in ihren Dia lek ten n ich t mehr k a n n t e n . Bei 
den noch verble ibenden Belegen k ö n n t e eine ins Einzelne gehende 
Unte r suchung vielleicht noch wei tgehend die F o r m ohne Tei lvokal als 
metr isch möglich erweisen, doch ist es auch denkbar , daß dieses Hilfsi 
schon f r ü h phonologisch au fge faß t u n d zu einem Ze i tpunk t , als f ü r die 
Textges ta l t noch das Al t Bihar i als verbindl ich gal t , die Lehre aber 
gerade im Begriff war , sich weitere Teile Ind iens zu erobern, bei der 
Abfassung neuer Verse als metr ische Lizenz verwer te t wurde . Aus
gegangen ist diese Verwendung v o n Fäl len, die wie der tasinä-Vers 
D h p 343 zweideutig wa ren : m ö g l i c h wäre hier im d r i t t en P a d a auch 
tanhä oder Hasnä12), aber da der dadurch en t s t ehende R h y t h m u s 
durchaus unübl ich war , beließ m a n die westliche Aussprache tasinä. 
E i n W o r t freil ich scheint f ü r den ursprüngl ich phonologischen Charak te r 
der Teilvokale zu sprechen, p. sunisä „Schwieger toch te r" < snusä neben 
sunhä (p. 135). Lüders leitet das W o r t aus *sunusä her, aber das von i hm 
angenommene Lautgese tz , nach dem in der Ostsprache die Vokalfolge 
u — u— a zu u— i — a „ u m g e s t a l t e t " sein soll, wird auch durch die 
vorgebrach ten drei wei teren Beispiele n icht wahrscheinl icher 4 3) . Die An
n a h m e des Refe ren ten , sunisä sei durch Meta these aus ä l terem, auch f ü r 
echtpal i sunhä anzuse tzenden *susinä < *susnä herzulei ten 4 4) , würde 
zwar auch die phonologische Rea l i t ä t des Teilvokals anerkennen , k a n n 
aber dahingehend modifiziert werden, daß die Meta these erst innerha lb 
des Pal i e inget re ten sei, u m es dem heimischen sunhä anzugleichen. D a s 
Parallelbeispiel, auf das m a n sich dabei s tü t zen kann , b u d d h . skt . kisara, 
das erst im Verlauf der westl ichen Trad i t ion nach dem gle ichbedeutenden, 
ursprüngl ich auch dami t v e r w a n d t e n Media aus kasira umgebi lde t wurde , 
ges ta t t e t sogar, an eine Os t fo rm *sinusä, d. i. *sinusä, zu denken . 

Weniger überzeugend ist die Annahme , daß in der Ostsprache gemi
nier te Verschlußlaute erweicht worden seien (p. 116ff.). Abgesehen davon , 
daß das Neuind . auch in den östl ichen Sprachen noch genau zwischen 
s t i m m h a f t u n d s t immlos bei al ter Gemina ta scheidet , würde diese E r 
weichung einen phonologischen Untersch ied zum Wes t en bedingen, der 
angesichts der sonst igen Übere ins t immungen une rhör t wäre ; Lüders h a t 
dabei wohl an die Erweichung einfacher Verschlußlaute als Paral lele ge
dach t , aber hier ist der Osten ja n u r in der En twick lung vorausgeei l t , 

42) Vgl. H . Smith, Saddanl t i  Index, p . 1155. 
43) Purindada (p. 38), Beiname Sakkas, f ü r ai. Puramdara, en thä l t en tweder die 

Paral le l form purl fü r pur (Prof. H . H o f f m a n n mündlich) , oder ist an arimdama, 
Beiname t ap fe re r Krieger u n d Sivas im Skt . ange lehn t ; Asokas munisa „Mensch" 
< manusya ist an purisa angelehnt , vgl. T u r n e r s .v . mänis; Asokas no mina h a t 
wegen des m wohl ü b e r h a u p t nicht mi t skt . no punah zu t u n . purisa ist im Vokalis
m u s vielleicht äl ter als purusa, doch kann , solange keine überzeugende Etymologie 
gefunden ist, ü b e r h a u p t nichts Bes t immtes gesagt werden. 

**) a . a . O . p . 82. 
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nicht ganz andere Wege gegangen. Das Hauptbeispie l , abhivaddha 
D h p 335 f ü r b u d d h . skt . abhivrsta (p. 117) ist sicher n u r ein al ter Fehler , 
der du rch das gleich danebens tehende pavaddhati hervorgerufen is t ; daß 
das in einer singhal. Hs . s tehende abhivattam, das schon wegen seiner 
i r regulären Desaspir ierung 4 5 ) das R e c h t ha t , als lect. diff. zu gelten, 
wirklich das äl tere ist, zeigt Mi l indpanha 176; 197; 286 abhivatta, das 
doch schwerlich dem singhal. Abschreiber als Vorbi ld gedient ha t 4 6 ) . 
jagghati , , l acht" f ü r skt . jaksati zur }has (p. 117) ist ein Beispiel f ü r 
die b e k a n n t e Regel, nach der das Mi. im Gegensatz zum Skt . die alte 
S t immhaf t i gke i t der Gruppe *gz be ibehäl t 4 7 ) . F ü r sagghati „wird k ö n n e n " 
(p. 116) ist dieselbe E r k l ä r u n g möglich, wenn m a n a n n i m m t , daß bei 
seiner E n t s t e h u n g n icht n u r die s t immlos aus lau tende | sak beteiligt 
war , sondern auch die }'sah, die in der Kompos i t ion mi t ud- genau das
selbe wie saknoti bedeu te t . F ü r den Einf luß von *ucchagghati, dessen 
P räsens ucchahati noch im buddh . Skt . u n d im P k t . vorliegt, spr icht 
auch die (von Lüders n icht erklär te) inschrif t l iche Var ian te caghati (d. i. 
*cagghati), die doch a m bes ten durch Abs t r ak t ion aus *uccagghati e rklär t 
wird, in dem sekundäre Hauchdiss imi la t ion aus *ucchagghati e ingetreten 
war . Bei AMg. vedhei, kodha, sedhi ~ skt . vestati, kustha, *slisti (p. 118) 
ist die Vere infachung der Gemina ta erk lärungsbedürf t ig 4 8 ) , die Sonori
s ierung ist nu r eine Folgeerscheinung, die v o n der der übr igen e infachen 
Tenues durch nichts unterschieden is t ; bei lelu, ledhukka, ledu ~ skt . 
lestu weist a u ß e r d e m die Dub le t t e lodha ~ skt . losta deut l ich auf f r e m d e 
H e r k u n f t , u n d die typ isch expressive Bedeu tung („Erdkloß , Lehm
p a t z e n " ) l äß t die Möglichkeit außergewöhnlicher L a u t Veränderungen 
offen. Ü b e r h a u p t n icht einzusehen ist, w a r u m m a n bei ambävadikyä 
Top. V I I , Z. 23 „ M a n g o h a i n " von einem unbelegten *värtikä s t a t t von 
sk t . vätikä ausgehen soll (p. 118). Auch fü r adha " 8 " an derselben Stelle 
(p. 117 u.) erweisen pk t . adhayäla, adhasattirh u.a. eine vorherige Verein
fachung der Geminata4 9) . D a ß das nur dre imal belegte kutta „ P a s t e " 
(p. 119f . ) i n d e r Regel kudda geschrieben wird, be ruh t auf Verwechslung mi t 
d e m häuf igeren kudda „ W a n d " (skt. kudya). I n addhuddha „dre ie inha lb" 
(p. 120f.) wird m a n leicht eine durch ungewöhnliche Lau t zusammen
stel lung bedingte ar t ikula tor ische Entgleisung, die vielleicht erst inner

45) Sektmdäre Hatichdissimilation, vgl. Ref . a . a .O . p. 59 u n d Thieme, K Z 67, 
188 ff. 

l s) Auch hier ha t wie bei D h p 335 eine birmanische Hs. die etymologisierende 
Schreibung abhivuttha. 

47) Wackernagel , Alt indische Grammat ik I, p. 239. 
*8) Das gilt vielleicht auch f ü r niriisidhiyä Top. V I I , Z. 24, wo indes die 

Schreibung zweideutig ist. 
49) Vgl. Pischel, G r a m m a t i k der P rakr i t Sprachen § 67. I m Neuind. sind die 

d/ iFormen weit verbrei te t , aber vor al lem im Westen , vgl. Turne r s .v. arsath, 
athacälis, athatis usw. Die Beschränkung auf arsath " 6 8 " <adhasatthi <atthasatthi 
im heut igen Nepali l äß t ve rmuten , daß dh zuerst in dieser F o r m durch Dissimila
t ion gegen das zweite tth e ingetreten ist. 
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halb der westlichen Tradition auftrat , erkennen, wenn man die korrekte 
Form *addhuttha mehrmals rasch hintereinander, aber mit genauer Be
achtung der phonologischen Merkmale ausspricht. — Was sonst von 
Konsonantengruppen mitgeteilt wird (nd > ?m p. 125f. ,?w/>?mp.l27ff . , 
die sog. iEpenthese p. 129f.), lohnt keine Diskussion, da die Beispiele 
vereinzelt sind und weitgehende Lückenhaftigkeit des Manuskripts 
vermuten lassen50). 

Daß Lüders' Stärke mehr im Syntaktischen und Semasiologischen zu 
suchen ist als in der Beurteilung phonetischer Einzelheiten, zeigt der 
morphologische Teil der Arbeit, der sich in der Hauptsache um Eigen
tümlichkeiten der östlichen Nominalflexion bemüht (p. 138—160). Ein 
feines Sprachgefühl, verbunden mit einer meisterlichen Beherrschung 
der philologischen Methode, gestattet Lüders — wie schon bei dem 
Kapitel über die eNominative — die Neuinterpretation zahlreicher 
Formen und damit meist auch der Verse, in denen sie vorkommen. Ob 
freilich der Ablativ auf -am, der sich nur erstarrt vor bestimmten Verben 
findet (p. 138—143)51), als eine rein östliche Eigentümlichkeit zu gelten 
hat, scheint fraglich, seit ihn Alsdorf auch in der alten JainaMaharastri, 
einem im Kern westlichen Dialekt, nachgewiesen hat5 2); da der Wandel 
von auslautender Tenuis zu -m gemeinprakritisch ist, ist seine Erhaltung 
lediglich ein Archaismus, der wegen des Gleichklangs mit dem Nom. sg. 
des Ntr. und dem Akk. sg. des Ntr. und Mask. f rüh auf Verse und auch 
hier auf feste Wendungen beschränkt wurde. An dem Ansatz eines 
Akk. pl. auf -am, den es nach Lüders in der Ostsprache neben dem schon 
früher von ihm festgestellten aus -äni53) gegeben haben soll (p. 143—152), 
können überhaupt Zweifel angemeldet werden. Pisani hat durch die 
Gegenüberstellung von tanham < trsnäm, devam < devam, bharam < 
bharan mit vidvä < vidvän, aggl < agnin wahrscheinlich gemacht, daß 
m stets, n nur hinter kurzem Vokal zu m wird, während n hinter langem 
Vokal noch vor der Wirkung des Morengesetzes abfällt54); man darf also 
annehmen, daß ai. devän zuerst zu *devä, nicht zu *devam wurde. Aber 
auch bei der Annahme einer davon verschiedenen Entwicklung im Osten 
ist es schwer vorstellbar, daß diese dem Nom. sg. ntr., Akk. sg. ntr. und 
mask. und Abi. sg. homonyme Form länger als eine Sprechergeneration 

50) F ü r die „ i  E p e n t h e s e " wird dies vom Herausgeber p. 129 A. 2 ausdrückl ich 
v e r m e r k t ; bei der angeblichen Assimilation nd > nn in p . Channa <~ buddh . skt . 
Chanda und dem Wande l nt > nd in p. mantabhäni— Uv. 8, 10; 28, 2 mandabhäsl 
fäl l t auf, daß eine Begründung f ü r ihren östlichen Charak te r fehl t (beim ers ten 
ist es nu r eine bei E igennamen häufige Tradi t ionsungenauigkei t , beim zweiten eine 
e infache Volksetymologie, die durch das Feh len von manda < mandra im Pal i 
herausgeforder t wurde). 

51) Zu den ers ta r r ten Wendungen darf m a n auch den Abi. comp, in p. dukkatam 
seyyo ~ buddh . skt . kukrtäc chreyah rechnen. 

52) BSOAS 8 (1936) p. 329 ff. 53) Philologica Indica 288—290. 
5*) Noterei le Päl i ( = I s t i tu to Lombardo di scienze e le t te re L X X X V , 1952) 

p . 5 A. 
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(nämlich die, die das Morengesetz du rch führ t e ) a m Leben war . Tatsäch
lich ist es H . Becher t gelungen, die vorgebrach ten Fäl le wei tgehend teils 
du rch I n t e r p r e t a t i o n als Singular, teils durch „unorganische Sandhi
K o n s o n a n t e n " oder anderswie zu erklären5 5) . Als sicher können dagegen 
der östliche Lok. pl. auf -ehi s t a t t -esu (p. 152—157) u n d das P tz . pr . 
auf -o s t a t t auf am, -anto gelten. E ine sprachgeschichtl iche E rk l ä rung 
der be iden eigenart igen Ersche inungen h a t Lüders n icht versucht . Bei 
d e m /iLokativ ließe sich a n ein erstes Anzeichen des im A p a b h r a m s a 
ganz übl ichen Übergang von suff ixalem s > h durch Funkt ionsschwäche 
denken 5 6 ) , die zuers t n u r zu *-hu, spä ter in Angleichung an den Ins t r . 
u n d Abi. zu -hi ge füh r t hä t t e . Bei den oPart izipien feh l t die genaue 
Propor t ion , die bei Umbi ldungen des F lex ionsparadigmas zu fo rde rn ist . 
A u ß e r d e m fä l l t auf , daß die Masse der Belege auf sampajäno ,,der Voll
b e w u ß t e " s t a t t sampajänam oder -anto en t fä l l t ; es ist also anzunehmen, 
daß ein äl teres cmaPart izip *sampajänäno haplologisch zu sampajäno 
vere infach t wurde 5 7 ) . D a ß sich der zweite Beleg f ü r diese Bildungsweise, 
passo , ,der Sehende" , analogisch nach dem ebenso zu erklärenden jäno 
„der Wissende" ger ichte t ha t , legt n icht nu r die ähnliche Bedeu tung nahe, 
sondern auch die gleiche K o n s t r u k t i o n mi t dem negier ten Pa r t i z ip : es 
he iß t acetanam . . . assunantam jäno ajänantam . . . J 307, 1 u n d 
passati passo passantam apassantan ca passati T h 61. Die einzige 
Stelle, a n der das so en t s t andene oPtz. im obliquen Kasus eines a-
S t a m m e s s teh t , kiccänukubbassa kareyya kiccam J 223, 1 (p. 159), weist 
seinerseits mi t seiner manier ie r ten Verwendung der F igura etymologica 
auf den passati-Yers als Vorbild u n d zeigt, daß m a n in der spä te ren E n t 
wicklung der mi. Dichtersprache, als m a n von der eigentlichen H e r k u n f t 
v o n jäno, passo n ichts mehr wußte , die oPart izipien an diese Stilfigur 
gebunden glaubte 5 8 ) . Die anderen Belege wider ra ten dem nicht . Der 
Wechsel von p. visodhaye <~ b u d d h . sk t . visodhayam, p. bhävayam ~ 
b u d d h . skt . bhävayet ve ränder t den Sinn nicht so, daß m a n nicht einen 
der auch sonst zahlreichen Ungenauigke i ten in der Über l ieferung an
nehmen k ö n n t e ; in der G ä t h ä adhammam särathi kayirä mam ce tvam 

5ä) MSS 6 (SommerFestschri f t ) p . 18—25. 
56) Vgl. Ref. , a . a . O . p. 80. 
57) Der ausgedehnte Gebrauch, den wir hier von der E rk lä rung sprachlicher 

Veränderungen durch Haplologie machen (vgl. oben säräniya p. 105, sampäyati 
p. 105), r ech t fe r t ig t sich durch den Charakter der in F rage s tehenden Sprach
denkmäler . De r mechanisch leiernde Vor t rag religiöser Tex te ver le i te t viel mehr 
zu Zugeständnissen an die rein körperl iche Seite des Sprechvorgangs als der 
lebendige Spraehverkehr , der sich s te ts bei vollem Bewußtse in und un te r s tändiger 
Kont ro l le des etymologischen Gefühls abwickelt . 

58) D a ß der passoVers das sprachliche Vorbild fü r ande re Verse abgegeben ha t , 
ist sehr wahrscheinlich, denn das einmalige sprachliche Kuns t s tück , einen ganzen 
Doppelsloka ausschließlich mi t Präsensformen eines einzigen Verbums zu füllen, 
d ü r f t e ihm bei dem fü r Wortspielereien s te ts empfänglichen indischen Pub l ikum 
vielfach größere Bekann the i t gesichert haben als mancher tiefsinnigen, dichterisch 
wertvol len Zeile. 
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nikhanarh vane J 538, 5. 9. 11 „du würdes t ein U n r e c h t begehen, Wagen
lenker, wenn du mich im Walde e ingraben w ü r d e s t " p a ß t zwar das 
Par t iz ip nicht zu dem kondi t ionalen ce, aber f ü r mi. Höre r m u ß diese 
K o n t a m i n a t i o n von zwei g le ichbedeutenden Kons t ruk t ionen , mam . . . 
nikhaiiam vane u n d mam ce . . . nikhane vane, n icht so ans tößig gewesen 
geklungen haben wie uns , sonst h ä t t e m a n doch rechtzei t ig die nach der 
Schu lgrammat ik kor rek tere F o r m nikhane eingesetzt . 

Mit S t aunen s teh t der Leser vor der Fül le des dargebotenen Materials , 
vor seiner scharfsinnigen philologischen u n d l inguist ischen Durch
dringung. W e n n auch die kün f t i ge Forschung noch in m a n c h e n Einzel
hei ten zu abweichenden Ergebnissen k o m m e n mag — der k ü h n e Gedanke , 
das gesamte laut l iche u n d morphologische Sys tem eines mi. Dia lekts 
ausschließlich aus ve rs t reu ten T r ü m m e r n im Pal i , den In sch r i f t en u n d 
den Dramenprak r i t s zu erschließen, wird wei terwirken und , wenn n u r 
die von Lüder s gelehrten methodischen Grundsä tze weiterhin mi t der 
gleichen Strenge befolgt werden, noch zu u n g e a h n t e n Aufschlüssen in 
heu te noch ungelösten F ragen der mi. Dialektgeographie füh ren . 

München H e r m a n n B e r g e r 

Wolfgang Krause, H a n d b u c h d e s G o t i s c h e n . C. H . Beck 'sche Verlags
buchhandlung, München 1953. 8°. X X , 306 S. 

Den Studierenden des Gotischen s tehen seit langem wertvol le Hilfs
mi t te l in F o r m von Textausgaben , Grammat iken , H a n d b ü c h e r n usw. 
zur Verfügung. Die bekann tes ten der im 20. J a h r h u n d e r t erschienenen 
Lehrbücher sind erfreulicherweise von solcher Qual i tä t u n d Anlage, daß 
sie sich noch lange Zeit bewähren werden. Das 1928 erschienene H a n d 
buch der vergleichenden gotischen G r a m m a t i k von E r n s t Kieckers sollte 
nach dem Vorwort „dazu dienen, Studierende der Germanis t ik bequem 
in das vergleichende S tud ium des Gotischen e inzuführen" . E s b r ing t 
aber weit m e h r Stoff als der durchschni t t l iche Studierende von heu te 
bewält igen kann , u n d t ro tz der Kieckersschen Aussage, daß die zwei 
J a h r e vorher von M. H . Jel l inek herausgebrachte Geschichte der goti
schen Sprache mehr f ü r For tgeschr i t t ene u n d Forscher in Be t r ach t käme, 
wird der Anfänger e r fahrungsgemäß mi t Jel l ineks Buch viel leichter 
fer t ig als mit Kieckers ' brei t vergleichender Darstel lung. Beide Werke be
h a u p t e n auch heu te noch ihre Stellung. Unentbehr l i ch ist u n d wird noch 
lange bleiben W. Strei tbergs Gotisches E l emen ta rbuch (5. u. 6. Aufl. 
1920), u n d zwar vor allem wegen des fas t h u n d e r t Seiten umfassenden 
syntak t i schen Abschnit tes , aber dieses Buch ist nun leider seit e inem 
Menschenal ter n icht neu aufgelegt worden. Neuges ta l te t ist seit dem 
E n d e der zwanziger J a h r e dagegen W. Braunes ausgezeichnete Gotische 
Grammat ik mi t Lesestücken u n d Wortverzeichnis , indem die von K . H e l m 


