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p. 167f.). Das P P P samämnäta überse tz t Verf. auf p. 25 (mit Anm. 2) durch 
"(is) finished". D a ß die Überse tzung falsch ist , bedarf wohl keiner Diskussion. 
Aber auch die Bedeu tung " t o m a k e a l i s t " ist nach der indischen Tradi t ion 
nicht richtig. D e n n nach dem pänineischen D h ä t u p ä t h a I . 976 (ed. LIEBICH) 
bedeu te t mnä-ildbhyäsen. Die Bedeu tungsangabe abhyäse glossiert die Ksrra
tarahgini , ed. LIEBICH, p . 83 wie fo lg t : abhyäsah päramparyena vrttih. Das 
verbale Kompos i tum sam + ä + mnä- br ingt die Bedeut img des unbelegten 
Simplex mnä- vers t ä rk t zum Ausdruck u n d b e d e u t e t : " t o r epea t or h a n d 
down t r ad i t iona l ly" (V. S. APTE Prac t ica l Sanskr i t Engl ish Dict ionary , 
P a r t I I I (Poona 1959) s. v . ; so auch MONIEBWILLIAMS S. V.). Diese Bedeu
tungsangabe wird dadurch ges tü tz t , daß das aus dem V e r b u m sam-ä-mnä-
gebildete N o m e n actionis samämnäya " a t rad i t iona l collection (of words 
etc . )" bezeichnet (cf. APTE a. a. O. u n d besonders SABTJP Trans la t ion p. 204; 
Verf. p. 25 dagegen " t h e l is t") . Als samämnäya spricht Yäska in Nir . I . 1 die 
Nighan tus a n (samämnäyah samämnätah . . . tarn imam samämnäyam 
nighantava ity äcaksate). W e n n die beigebrachten W o r t b e d e u t u n g e n r ichtig 
sind, folgt aus Nir. I . 1 in Verbindung m i t Nir . V I I . 13, daß Y ä s k a die Ni
ghan tus nich t ve r f aß t h a t . Gegen die obigen Bedeu tungsangaben ließe sich 
nur ein stichhalt iges Argumen t a n f ü h r e n : E s m ü ß t e der unwider legbare 
Nachweis erbrach t werden, daß ein Autor ein von ihm ver faß tes W e r k als 
samämnäya bezeichnet h a t . Mir ist ein solcher Fal l u n b e k a n n t . Auf Grund 
der Ausführungen des Verfassers bes teh t also keine Veranlassung, die com
munis opinio (z. B. L. RENOTJ L T n d e classique I § 609), nach der die Nighan
tus äl ter sind als Yäska , aufzugeben. ROBEBT BIBWE, Köln 

PAUL HACKER: Zur Funktion einiger Hilfsverben im modernen Hindi. Akade
mie der Wissenschaf ten u n d der Li te ra tu r , Abhandlungen der Geistes u n d 
sozialwissenschaftlichen Klasse, J a h r g a n g 1958, Nr . 4. Verlag der Akade
mie der Wissenschaf ten u n d der Li te ra tu r in Mainz. I n Kommiss ion bei 
Franz Steiner Verlag G m b H , Wiesbaden. 92 S. 
I n der vorliegenden Abhandlung h a t sich P . HACKEB, der bisher aus

schließlich m i t Arbei ten über indische Philosophie hervorge t re ten ist, z u m 
ers ten Mal u n d m i t glänzendem Erfolg m i t e inem sprachlichen T h e m a aus
einandergesetzt . Aus d e m weiten Feld der fü r die europäische Sprachwissen
schaf t noch großenteils unerschlossenen H i n d i  G r a m m a t i k h a t sich HACKEB 
ein besonders schwieriges, aber auch außergewöhnlich in teressantes Gebiet 
ausgewähl t : stellen doch die Hilfsverben des H i n d i in ihrer eigenart igen 
Zwischenstellung zwischen G r a m m a t i k u n d Lexikon eine formale Kategor ie 
dar , der die europäischen Sprachen nichts entsprechendes entgegenzusetzen 
haben u n d die folglich auch unse rm Sprachgefühl besonders schwer zugäng
lich ist. HACKEB h a t se ineUntersuchung auf 8 Verben u n d deren Verwendung 
m i t d e m Kurzabsolu t iv besch ränk t : denä „geben" , lenä „ n e h m e n " , jänä 
„gehen" , änä „ k o m m e n " , parnä „fa l len" , uthnä „sich erheben" , dälnä 
„schlagen", baithnä „si tzen" . Sie wurden von den bisherigen Grammat iken 
ungenau, meist sogar ausgesprochen falsch, als „ I n t e n s i v a " bezeichnet , h a b e n 
aber nach HACKEB die Funkt ion , die B e d e u t u n g des H a u p t v e r b s zu „ent 
fa l t en" , d. h. zu unters t re ichen, verausdrückl ichen; so he iß t z. B. pisnä 
eigentlich schon „(gewaltsam) zermalmen" , aber in der Verb indung m i t 
dälnä, das „Gewal t samke i t " z u m Ausdruck bringt , wird diese K o m p o n e n t e 
noch besonders explizit gemacht . Dieser Gruppe, die HACKEB n u n m e h r als 
„Exp l ika t iva" bezeichnet, s teh t eine Reihe von anderen Hil fsverben gegen
über, die teils modale F u n k t i o n haben, wie cähnä u n d saknä, teils „aspekt 

Originalveröffentlichung in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 
Wiesbaden, 112.1962(1963), S. 203-205



2 0 4 Bücherbesprechungen 

beze ichnende" 1 wie lagnä oder cuknä. H a c k e r ist sicher im Rech t , wenn er 
v o m Gesich tspunkt der prakt i schen Sprachbeschreibung aus hier einen 
Trennungss t r ich zieht, aber v o m H i n d i selbst aus gesehen ist es doch wohl so. 
daß nament l ich bei d e n ande ren Verben, die wie die HACKERschen Expl ika t iva 
m i t Kurzabso lu t iv kons t ru ie r t werden, gerade die formale Gleichheit anzeigt, 
daß der I n d e r auch noch fü r u n s schon so abs t r ak te Begriffsmodifikat ionen wie 
Modus u n d Akt ionsar t in den Bereich der anschaul ichen Gesten einbezieht . 

I n methodischer Hins ich t k a n n die Arbei t in jeder Beziehung als vorbild
lich angesehen werden. HACKER h a t aus den verschiedensten Zweigen der 
modernen Hind i L i t e ra tu r zahlreiche Beispiele gesammel t u n d sie mit Zu
rückha l tung u n d Unvore ingenommenhei t analysier t u n d verglichen; ni rgends 
wird der Gang der Unte r suchung durch historische Vorurtei le oder System
sucht beein t rächt ig t . Ein besonderer Vorzug der Arbei t bes teh t ferner darin , 
daß, obwohl die Unte r suchung ganz im Beschre ibenden gehal ten ist, doch 
verschiedentl ich Tendenzen zu besonderer Weiterentwicklung in neuerer 
Zeit beobachte t werden (im Gebrauch von änä p. 215f., uthnä p. 225f., calnä 
p. 250ff., pänä p. 253f.). 

I m einzelnen h a t die Unte r suchung HACKERS folgendes ergeben: denä ver
anschaul icht die Bewegung vom Subjek t weg, auch die Tät igkei t fü r andere , 
z. B. innikäl denä „herausbr ingen" , likh denä , , jdm. schre iben" (p. 187—197), 
lenä entspr ich t ziemlich genau d e m ai. A t m a n e p a d a m , wird also bei Refiexivi
t ä t der H a n d l u n g im wei tes ten Sinne des Wortes verwendet (p. 194—202). 
jänä bedeu te t bei In t r ans i t i ven den E i n t r i t t der Handlung , Paradebeispie l : 
honä „se in" , ho jänä „ w e r d e n " (p. 203f.), bei Transi t iven Dis tanznahme 
(p. 206f.), weiterhin auch Vollständigkeit der Hand lun g (p. 207ff.), dann 
Flücht igkei t , Oberflächlichkeit , ja geradezu falsches Hande ln (p. 211—213). 
änä ist dasselbe wie jänä, aber als R ü c k k e h r auf das Subjekt gesehen (p. 214 
—217). parnä expliziert zunächs t Verben, die ohnehin schon eine Fall
bewegung en tha l t en , wie tapaknä „ t rop fen" , utarnä „hinabs te igen" , drückt 
aber d a n n auch Plötzl ichkei t u n d Zufäll igkeit aus, häufig bei Gemütsbewe
gungen (p. 217—222). I n der le tz ten Verwendung konkur r ie r t es mit uthnä, 
das aus der konkre ten Grundbedeu tung des SichErhebens heraus in dieselbe 
Sphäre, z u m Teil a n dieselben Verben gera ten ist, wie in ro parnä u n d ro 
uthnä, beides „aufsch luchzen" (p. 222—6). Xach HACKER ist der Unte r 
schied zwischen den beiden Typen „schwer fes tzuste l len" (p. 222). Ohne die 
nötige Deta i lkenntn is vorweisen zu können, möchte ich die V e r m u t u n g 
äußern , daß die Verb indung mit parnä ursprünglich den eigentlichen seeli
schen Zus tand bezeichnet , die m i t uthnä dagegen seinen äußeren Aiisdruck 
in Mimik, Gesten, L a u t e n usw. ; das erste sieht m a n als etwas an, wofür m a n 
nichts kann , in das m a n „ fä l l t " , das zweite als eine Tät igkei t , die im eigenen 
Ermessen liegt, weil m a n sie auch un te rd rücken könnte'2, dälnä drückt Ge
wal t samkei t der Tät igkei t aus (p. 226ff.). Sehr schwierig ist baithnä „s i t zen" 
(p. 231ff.). Nach reifl icher Über legung setzt HACKER hier drei verschiedene 

1 Der Ausdruck „ A s p e k t " ist hier etwas ungenau, denn Aspekte k a n n es 
ihrer Definit ion nach nur zwei geben, einen „vol lendeten" und einen „un
vol lendeten" , von denen der zweite nur von der Relat ion auf den ers ten seine 
Funk t ion bekommt , doch k a n n daraus dem Verfasser schon deswegen kein 
Vorwurf gemach t werden, weil die Verwechslung von Aspekt u n d Aktionsar t 
in der sprachwissenschaft l ichen Li te ra tu r auch sonst gang u n d gäbe ist. 

2 Die Untersche idung wäre aus d e m typisch indischen Gedanken der Ge
fühlskontrol le heraus vers tändl ich. 
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G r u n d t y p e n an , 1. z u m A u s d r u c k der , , l e i d e r "  S t i m m u n g , also be i B e d a u e r n , 
E n t t ä u s c h u n g , Ärger , sowie be i fa lschen, unsch ick l ichen T ä t i g k e i t e n („Resig
n a t i o n " w ä r e h ie r wohl d e r bes te , v o n H a c k e r n i c h t v e r w a n d t e z u s a m m e n 
fassende Ausdruck ) (p. 232—238), 2. be i V e r b a aggred iend i , die e i n e n „ s t a r 
k e n Eingri f f in die persönl iche S p h ä r e eines M e n s c h e n " (p. 238) a u s d r ü c k e n , 
3. be i K ü h n h e i t , F r e c h h e i t (p. 240), wobei er zu e iner Z u s a m m e n f a s s u n g d e r 
be iden l e t z t en G r u p p e n neig t . Die H e r l e i t u n g d e r zwei t en V e r w e n d u n g a u s 
e iner G r u n d b e d e u t u n g „s ich d r a u f s e t z e n , b e d r ü c k e n " (p. 239) sche in t n i c h t 
seh r glücklich, abe r es d ü r f t e schwer sein, e twas Besseres a n seine Stelle zu 
se tzen. Vielleicht k a n n m a n , ähn l i ch wie HACKER die d r i t t e V e r w e n d u n g a u s 
d e r Geste des h e r a u s f o r d e r n d D a h o c k e n s her l e i t e t , v o n d e n V e r b a d icend i 
wie nindä har baithnä „Vorwür fe m a c h e n " , dämt baithnä „ d r o h e n " etc . aus
gehen u n d a n ein ursprüng l iches „s ich u n g e f r a g t , au fd r ing l i ch (zu e ine r 
Gesel lschaf t o. ä.) d a z u s e t z e n " d e n k e n . Method i sch r i ch t ig is t es au f j e d e n 
Fal l , m i t HACKER v o n solchen anschau l i chen B e w e g u n g e n a u s z u g e h e n , s t a t t 
wie seine Vorgänger v o n P s e u d o  A b s t r a k t i o n e n (vgl. p . 231). — N e b e n dieser 
K o n s t r u k t i o n m i t d e m K u r z a b s o l u t i v b e h a n d e l t HACKER d a n n a u c h die 
V e r w e n d u n g von denä, lenä, jänä, änä, dälnä, baithnä m i t d e m A b s o l u t i v u m 
a u f e u n d v o n jänä, änä, parnä m i t d e m P e r f e k t p a r t i z i p u n d k o m m t zu d e m 
Ergebnis , d a ß hie r t a t säch l i ch die i n t ens iv ie rende F u n k t i o n vor l iegt , die m a n 
bei d e r K o n s t r u k t i o n m i t K u r z a b s o l u t i v fä l sch l ich a n g e n o m m e n h a t t e 
(p. 241—9). Bei der U n t e r s u c h u n g von calnä (p. 250ff.) , d a s b i she r noch ke ine 
G r a m m a t i k als Hil fsze i twor t a u f g e f ü h r t h a t , b le ib t f ü r s ers te n u r die B e m e r 
k u n g , d a ß es k r ä f t i g i m V o r d r i n g e n is t , u n d , weil n o c h in d e r E n t w i c k l u n g 
begr i f fen, „ a u c h o f t ind iv idue l l b e d i n g t " (p. 251). A u c h pänä „ e r l a n g e n " 
gre i f t i m m e r m e h r u m sich u n d b e d e u t e t „d ie Möglichkei t oder Gelegenhei t 
b e k o m m e n z u . . . " (p. 252—4). 

D e n Absch luß bi lde t e in K a p i t e l ü b e r die V e r w e n d u n g d e r H i l f s v e r b e n 
als St i lmi t te l (p. 258—268). HACKER zeigt a n c h a r a k t e r i s t i s c h e n Ausschn i t 
t e n a u s der m o d e r n e n R o m a n l i t e r a t u r , d a ß die E x p l i k a t i v a vor a l lem d a n n 
v e r w e n d e t werden , w e n n ü b e r das Geschehen zugleich re f l ek t i e r t wird , w e n n 
d ie einzelnen P h a s e n des Ablaufes der H a n d l u n g alle f ü r sich als b e d e u t s a m 
angesehen u n d darges te l l t w e r d e n sollen, w ä h r e n d d e r u n k o m p o n i e r t e Stil 
sachlich, o b j e k t i v w i r k t u n d d a h e r in d e n P a r t i e n v o r h e r r s c h t , wo der Ablau f 
d e r H a n d l u n g n u r k o n s t a t i e r t w i r d ; d a z u vers t änd l i che rwe i se in wissen
scha f t l i chen A b h a n d l u n g e n (p. 261). HACKER gib t d a m i t e in e indrucksvo l l e s 
Beispiel d a f ü r , d a ß der Stil, wenngle ich er z u n ä c h s t ganz i m E r m e s s e n des 
Einze l ind iv iduums zu l iegen schein t , doch u n m i t t e l b a r s p r a c h b i l d e n d w i r k t , 
u n d l iefer t zugleich d a m i t eine Wider l egung der h e u t e grass ie renden m o d e r 
n e n R i c h t u n g e n , die d u r c h die einseit ige B e t o n u n g d e r f o r m a l e n Sei te u n d 
d e r völligen Vernachläss igung der emot ione l len K o m p o n e n t e d e r S p r a c h e 
(und d a m i t le tz t l ich der B e d e u t u n g in j eg l ichem Sinne) die Lingu i s t i k zu 
einer lebens u n d g e g e n s t a n d s f r e m d e n Gehe imwissenscha f t g e m a c h t h a b e n . 
Gerade dieser l e tz te Teil zeigt , w e n n er a u c h n u r ganz k u r z ausgefa l len is t 
u n d m e h r als A n r e g u n g gedach t war , in b e s o n d e r e m Maße die Vorzüge, die 
m a n a u c h d e n ü b r i g e n P a r t i e n n a c h r ü h m e n m u ß : eine glänzende Beobach
tungsgabe , g e p a a r t m i t der Fäh igke i t zu anschau l icher Dars te l lung , u n d eine 
bescheidene H i n g a b e a n s Detai l , ohne vers t iegene , d e m Forschungsgegen
s t a n d n ich t angemessene Ambi t i onen . D a d u r c h ist die kleine Arbe i t n i c h t n u r 
unen tbeh r l i ch f ü r j eden , der sich e r n s t h a f t m i t d e m H i n d i befassen will ; sie 
k a n n a u c h f ü r d e n d e m Neuind i schen f e r n e r s t e h e n d e n Sprachwissenschaf t l e r 
r ich tungweisend sein. HERMANN BERGER, Müns te r i. W . 


