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wiesen habe , daß dieses Gebiet •— das spätere Hörezm — offenbar schlag
ar t ig en tvö lker t wurde . W ü s t e n d ü n e n bezeugen nach T. J . AHNE die plötz
liche Aus t rocknung dieses Lands t r iches . I n ihr erblickt der Verfasser die 
Ursache f ü r die große W e s t w a n d e r u n g der P a r t h e r , die zur Verdrängung der 
Seleukiden aus Asien f ü h r t e u n d ihren H ö h e p u n k t u m die Zeitenwende er
re ichte . 

Der Verfasser se tz t die Ansi der chinesischen Quellen, die Asi und Alanen 
der west l ichen s a m t d e m Her r sche rhaus der Arsakiden, u n d die Askäniyän 
der persischen in eins. Arsak iden u n d AsArsi k ö n n t e n durch die Königs
s t a n d a r t e als ident isch erwiesen werden : arsi bedeute „ D r a c h e n " , u n d die 
S t a n d a r t e der königlichen K a t a p h r a k t e n (Panzerrei ter) , die 53 v. Chr. die 
R ö m e r u n t e r Crassus bei Carrhae vern ich tend schlugen, h a b e die Gestal t 
eines Drachen besessen. Auch sei „ D r a c h e n " die Benennung fü r eine Kaval 
le r ie Tausendschaf t gewesen. Aus all d e m schließt LOZINSKI auf ein gebiets
mäß ig weit größeres Par th i en , als in das römische (und dami t abendlän
dische) Blickfeld ge t re ten sei. 

D e n n die schwere Bewaf fnung der P a r t h e r m i t Schuppenpanzern auf ge
panze r t en , also schweren Rossen, setze voraus, daß den P a r t h e r n sowohl 
reiche, leicht a b b a u b a r e Eisenvorkommen als auch weite Pferdezuchtgebie te 
zur Ver fügung s t anden . F ü r beides k o m m e aber weder das iranische Hoch
l a n d noch — entgegen S. P . TOLSTOV u n d B. REBIN — Hörezm in Bet rach t 
(mit l e tz tem h a t LOZINSKI sicher Recht ) , sondern n u r das s ü d l i c h e S i b i r i e n 
u m das heut ige K a r a g a n d a u n d Semipalat insk, also das Hochland am oberen 
I r t y s . D o r t gebe es n ich t nur h e u t e Eisen in re inem Zus tand in Fülle, sondern 
Südsibir ien sei auch ein ideales Pferdezuchtgebie t . Hier h a b e sich nach 
Meinung des Verfassers das ursprüngl iche Nisa befunden , dessen N a m e als 
Bezeichnung f ü r einen Voror t der Pfe rdezuch t nach Wes ten gewander t sei; 
hie raus erkläre sich auch die Angabe der an t iken Quellen, die nisäischen 
Gefilde h ä t t e n sich in Medien be funden . N a c h Is idor von Charax seien es 
v o m E u p h r a t bis ans äußers te E n d e des Par ther re iches 596 Parasangen oder 
r u n d 3600 k m gewesen; das aber entspreche der E n t f e r n u n g vom E u p h r a t 
bis z u m I r t y s . 

I c h h a b e die wesent l ichen Dar legungen LOZINSKI'S hier wiedergegeben, 
weil sie mir m a n c h e s Treffende zu en tha l t en scheinen •— neben manchem, 
wo sich Zweifel regen. Doch will der Verfasser (S. 55) ja auch keine E n d 
lösungen präsent ieren , sondern einige Fragen aufwerfen , die weiteres Durch
denken erheischen. H ä l t m a n sich vor Augen, daß Chorasmien in vor
achämenidischer Zeit m i t Sicherheit ganz Osti ran einschließlich Bakt r i en 
u m f a ß t e ; daß dieses Gebiet in seleukidischer Zeit allmählich in par th i schen 
Besitz überg ing ; u n d daß es dor t zweifelsfrei Eisen von hoher Qual i tä t gab 
(vor al lem in Sibirgän beim heut igen Balh) — so wird deutl ich, daß die 
Theorie einer sibirischen U r h e i m a t der P a r t h e r noch weiterer Beweise be
dar f . Aber ausgeschlossen ist sie nich t . 

W A L T H E B H I N Z , G ö t t i n g e n 

HEINZJüRGEN PINNOW: Versuch einer historischen Lautlehre der Kharia-
Sprache. Wiesbaden : Otto Harrassowitz 1959. 514 S., 8°. 
Die historische Erforschung des indischen Sprachraums ist in d e n le tz ten 

J a h r e n in entscheidender Weise durch eine Reihe von grundlegenden Ar
be i ten geförder t worden, u n d es ist erfreulich, daß nach der langen ein
seit igen Bevorzugung des Sanskr i t u n d des Mittel indoarischen n u n auch die 

Originalveröffentlichung in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 
Wiesbaden, 112.1962(1963), S. 416-421



B ü c h e r b e s p r e c h u n g e n 4 1 7 

n e u i n d o a r i s c h e n u n d die n ich t a r i s chen S p r a c h e n I n d i e n s e iner gründ l i chen 
U n t e r s u c h u n g n a c h his to r i schverg le ichender M e t h o d e u n t e r z o g e n w e r d e n . 
N a c h d e m BTJRBOW u n d EMENEATJ d u r c h E i n z e l a r b e i t e n d e n G r u n d s t o c k 
zur drav id i schen Sprachwi s senscha f t gelegt h a b e n , d e n e n n u n a u c h d a s e r s t e 
s y s t e m a t i s c h e e tymologische W ö r t e r b u c h dieser G r u p p e gefolgt is t , u n d 
Sir R . L. TUBNER se in e tymologisches N e p a l i  W ö r t e r b u c h zu e i n e m ve r 
g le ichenden W ö r t e r b u c h des N e u i n d o a r i s c h e n e rwe i t e r t h a t , w i r d n u n a u c h 
v o n d e m MundaZweig der a u s t r o a s i a t i s c h e n (aa.) S p r a c h g r u p p e e ine u m 
fa s sende verg le ichende U n t e r s u c h u n g vorgelegt . Diese A u f g a b e w a r in d e n 
l e t z t en J a h r z e h n t e n vor a l l em d e m S a n s k r i t i s t e n i m m e r dr ingl icher er
sch ienen , d e m s t ä n d i g aa . W ö r t e r v o r g e f ü h r t w u r d e n , die s t a r k a n gleich
b e d e u t e n d e i m S k t . ank l ingen , ohne d a ß G e n a u e r e s ü b e r die Geschich te 
dieser W ö r t e r in d e n aa . S p r a c h e n selbs t zu e r f a h r e n w a r . H .  J . PINNOW h a t 
sie m i t e iner Gründ l i chke i t bewäl t ig t , die schwer l ich ü b e r t r o f f e n w e r d e n 
k a n n . E r erweis t sich in se iner A r b e i t n i c h t n u r als Meis ter in d e r h e r k ö m m 
l ichen verg le ichenden Methode , s o n d e r n zeigt d a z u — vor a l lem in der N u t z 
b a r m a c h u n g der m o d e r n e n Phonolog ie u n d der m e t h o d i s c h e n E i n s c h r ä n k u n g 
der L a u t g e s e t z e — d a ß a u c h die Sprachgesch ich t le r n i c h t i m a l t e n T r o t t 
s teckengeb l i eben s ind , s o n d e r n in v e r n ü n f t i g e r Weise v o n d e n E r g e b n i s s e n 
der s t r u k t u r a l i s t i s c h e n u n d psychologischen B e t r a c h t u n g s w e i s e pro f i t i e r t 
h a b e n . 

D e r Ti te l des B u c h e s i s t le ider e in wen ig i r r e f ü h r e n d . D e n n d a s K h a r i a , 
e ine d e m M u n d a r i u n d H o b e n a c h b a r t e R e s t s p r a c h e , a n d e r PINNOW selbs t 
e ingehende F e l d s t u d i e n ge t r i eben h a t , n i m m t in d e m B u c h n u r ganz ä u ß e r 
l ich eine Sonders te l lung ein, i n d e m es be i d e n Z u s a m m e n s t e l l u n g e n e ty 
mologisch v e r w a n d t e r W ö r t e r a n ers te r Stel le s t e h t ; sons t w e r d e n alle 
M u n d a  S p r a c h e n in gleicher Weise be rücks i ch t ig t , so d a ß der Ti te l „Ver 
g le ichende L a u t l e h r e der M u n d a  S p r a c h e n " angemessene r gewesen w ä r e . 
So b e s t e h t wohl a u c h die Gefahr , d a ß e in F e r n e r s t e h e n d e r d a s B u c h f ü r e ine 
Spez ia la rbe i t h ä l t u n d sich n i c h t wei t e r d a r u m k ü m m e r t . 

W e g e n der f es t u m r i s s e n e n P r o b l e m s t e l l u n g u n d der s t r e n g e n S y s t e m a t i k 
des B u c h e s k a n n der B e r i c h t ü b e r se inen I n h a l t k u r z g e f a ß t u n d vor a l l em 
u n t e r Berücks i ch t igung des Method i schen gegeben w e r d e n . Die E i n l e i t u n g 
(S. 1—26) b r i n g t z u n ä c h s t e ine sorgfä l t ige Gl iede rung der aa . S p r a c h e n 
(1—6), B e m e r k u n g e n ü b e r L e h n w ö r t e r (8—10), u n d v o r a l l em e ine g u t e 
U b e r s i c h t ü b e r die W o r t b i l d u n g (10—26). D a r i n w i r d vor d e r b i she r ge
ü b t e n wil lkür l ichen A b t e i l u n g v o n „ P r ä f i x e n " g e w a r n t , wo o f t g e n u g r e in 
l au t l i che V a r i a n t e n d e n A n l a u t s u n t e r s c h i e d v e r u r s a c h t h a b e n (S. 12f.) , u n d 
d e r U r s p r u n g der wirk l ichen P r ä f i x e a u s e iner K l a s s e n k o n k o r d a n z wie i m 
B a n t u erwogen (13f.). E s fo lgen A u s f ü h r u n g e n ü b e r I n f i x e u n d Suff ixe , 
d e r e n A b g r e n z u n g gegen S t a m m u n d P r ä f i x o f t schwier ig i s t ; m a n c h m a l 
v e r s c h w i n d e t sogar die ganze W u r z e l (14—19). V o n besonde re r W i c h t i g k e i t 
s ind abe r die A u s f ü h r u n g e n ü b e r die „ I n n e r e U m b i l d u n g oder V a r i a t i o n 
be i Schall , R e i m w ö r t e r n u n d L a u t b i l d e r n " (19—22). D a ß solche W ö r t e r 
e igenen Gese tzen folgen u n d zu sprachgesch ich t l i chen Vergle ichen n u r m i t 
großen V o r b e h a l t e n herangezogen w e r d e n k ö n n e n , w a r zwar t heo re t i s ch 
l ängs t b e k a n n t , abe r die sprachwissenschaf t l i che P r a x i s is t i m m e r noch wei t 
gehend v o n l ex ika l i schen Vergle ichen dieser A r t be las t e t 1 . PINNOW h a t in 
se inem B u c h , u n t e r s t ü t z t d u r c h seine K e n n t n i s der S p r a c h e n a f r ikan i sche r 

1 Leider f a s t i m m e r a u c h die e tymolog i schen Lis t en , d u r c h die Sprach
v e r w a n d t s c h a f t e n ers t b e g r ü n d e t w e r d e n sollen. 
27* 
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u n d amer ikanischer Pr imi t ivvölker , nich t nur den Bereich solcher Wör te r 
wei t genug bes t immt 2 , sondern auch in der Vergleichsarbeit in vollem U m 
f a n g d a m i t E r n s t gemach t . — Die Ein le i tung schließt m i t Bemerkungen 
über die Kompos i t ion u n d die Wicht igkei t besonderer Komposi t ionsformen 
be im N o m e n (22—25) u n d al lgemeinen methodischen Bemerkungen (26). 

Der ers te Teil bie te t in gedrängte r F o r m eine Übers icht über die Lau t 
sys t eme sämtl icher aa. Sprachen nach phonologischer Methode (27—68). 
E i n e K l ä r u n g der synchronischen Verhäl tnisse war nament l ich bei den laut
lich kompl iz ier ten Ostsprachen wichtig u n d nicht zu umgehen , aber es ist 
eine andere Frage , ob die konsequente E i n f ü h r u n g des ebenso häßlichen wie 
unprak t i s chen Alphabe t s der Association Phone t ique In te rna t iona le , das in 
der deutschsprachigen Forschung nie recht F u ß gefaß t ha t , ein glücklicher 
Griff war. Abgesehen davon , daß m a n Buchs t abenmons t r en wie <\, 3, ß usw. 
weder flüssig schreiben noch auf der Maschine t ippen k a n n u n d die Benu tzung 
der Quellen durch m ü h s a m e s Rücküberse tzen in die t radi t ionel len Systeme 
gestör t wird, wird eine solche Vereinhei t l ichung auch der sprachlichen 
R e a l i t ä t nicht gerecht , da ein u n d derselbe L a u t in zwei Sprachen etwas 
ganz verschiedenes sein kann , je nach der Opposition, in der er zu den übrigen 
L a u t e n des jeweiligen Sys temes s teh t . Eine weitere wenig erfreuliche Neu
erung, die leider in der modernen l inguistischen Li te ra tu r immer häufiger 
anzu t re f fen ist, bes teh t in d e m Verzicht auf Differenzierung der Schrif t
a r t e n ; wenn m a n schon die Sprachennamen ohne P u n k t abkürz t u n d die 
B e d e u t u n g ohne Anführungss t r i che gibt (in drei verschiedenen Sprachen!)3 , 
sollte m a n wenigstens bei den zi t ier ten W ö r t e r n die Kurs ive verwenden. 
D a s ist zwar n u r eine Äußerl ichkei t , die aber bei der (erfreulichen) Ge
dräng the i t des Stils u n d der Vielfalt des verwende ten Materials sehr s törend 
wirken kann . 

I n der vergle ichenden Laut lehre geht PINNOW v o m U r m u n d a aus u n d 
gibt fü r j eden L a u t zunächs t das gesamte etymologische Material , auch 
aus den Ostsprachen. Die etymologischen Art ikel sind numer ie r t , so daß 
bei der A n f ü h r u n g eines Wor te s un te r einem zweiten L a u t n u r das Wichtigste 
gegeben u n d in Einzelhei ten auf den Artikel des ersten verwiesen werden 
k a n n . Auf diese Weise erhäl t das Buch auch den R a n g eines etymologischen 
Wörte rbuches der Mundasp rächen. Nach der Beispielsammlung für den Einzel
l au t wird d a n n der Ansatz fürs U r m u n d a gefolgert und das Verhäl tnis der 
M u n d a zu den übr igen aa. Sprachen erör ter t . Daß auf die Heranz iehung der 
Ostsprachen auch in einer zunächs t nur d e m Munda gewidmeten G r a m m a t i k 
nicht verzichte t werden kann , wird von PINNOW ausdrückl ich b e t o n t ; sie 
wird a m bes ten gerechtfer t ig t durch den B e f u n d in der Vokalquan t i t ä t , wo 
die im Munda vereinzelte Scheidung in Länge u n d Kürze in der Südgruppe 

2 „Zur Bezeichnung von var iablen objek t iven Angaben über Größe, 
Gewicht , Gestal t , Form, Tempera tu r , Helligkeit , Farbvar ia t ion , ferner zur 
Bezeichnung von Wertur te i l en , sowohl posit iver als auch negat iver Art , so
d a n n zur N a c h a h m u n g von Geräuschen und Bewegungen aller Art , schließlich 
f ü r absichtl ich oder unabsicht l ich ungenaue, vers tä rkende oder abschwä
chende , lobende oder herabse tzende Ausdrucksweise . . ." (S. 19). 

3 Welcher Leser sucht z. B. bei der A n m e r k u n g auf S. 110 ,,So gibt hier 
den Schlüssel fü r das Vers tändnis . . ." zunächs t nicht nach d e m Subjekt , 
bis er m e r k t , daß es schon in „ S o " ( = Sörä, eine Mundasprache) en tha l t en 
ist ? Ähnlich h a b e ich „ B a h n " fü r „ B a h n a r " anfängl ich ein paa rma l f ü r 
eine deutsche Bedeu tungsangabe gehal ten. 
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als N e u e r u n g ersche inen k ö n n t e , a b e r d u r c h die M o n  K h m e r  S p r a c h e n als 
a l t erwiesen wird (7983). N e b e n der r e g u l ä r e n L a u t v e r t r e t u n g , d e r e n v o n 
PINNOW aufges t e l l t en Gesetze d u r c h w e g s übe rzeugen , w e r d e n a u c h alle 
Fä l l e v o n Lau twechse l in u n e r h ö r t e r Vol l s t änd igke i t , bis au f die k le ins t e 
Unrege lmäß igke i t , darges te l l t . A u c h d u r c h dies V e r f a h r e n ze i chne t s ich 
PrNNOWs A r b e i t vor d e n m e i s t e n a n d e r e n his to r i schen G r a m m a t i k e n a u s , 
die sich m i t der A n f ü h r u n g des bere i t s e rk l ä r t en , r ege lmäß igen L a u t w a n d e l s 
b e g n ü g e n ; diese s ind zwar gefäl l iger zu lesen, lassen a b e r ü b e r die w a h r e n 
kompl i z i e r t en Verhä l tn i s se i m u n k l a r e n u n d zwingen d e n se lbs t änd ig W e i t e r 
f o r s c h e n d e n die „ R e g e l n i m U n r e g e l m ä ß i g e n " wieder n e u f ü r sich h e r a u s 
zu f inden . E i n e t abe l la r i sche Ü b e r s i c h t der L a u t v o r g ä n g e findet sich sowohl 
a m E n d e j edes e i n e m Einze l l au t g e w i d m e t e n Art ike l s als a u c h d e n H a u p t 
a b t e i l u n g e n , ,Voka l i smus" (193—196) u n d „ K o n s o n a n t i s m u s " (418—428). 

Sogar die B e t o n u n g u n d I n t o n a t i o n d e r a a . S p r a c h e n w e r d e n a u s f ü h r l i c h 
darges te l l t u n d vergl ichen (4. Teil , 429—448) ; sie s ind zwar in ä l t e r en Sprach 
s t u f e n n i rgends r e l e v a n t gewesen, k ö n n e n abe r Deta i l s der e inze lsprach l ichen 
E n t w i c k l u n g e n erk lä ren . D e r f ü n f t e Teil end l ich g ib t eine g e n a u e einzel
sprach l iche u n d verg le i chende Analyse d e r S i l b e n s t r u k t u r (449—458). D e n 
Absch luß des B u c h e s b i lde t ein aus füh r l i ches Li t e r a tu rve rze i chn i s , in d e m 
a u c h alle n a c h a u ß e r h a l b v e r s u c h t e n genea logischen V e r k n ü p f u n g e n a u f 
g e f ü h r t s ind , u n d e in I n d e x aller a n g e f ü h r t e n W ö r t e r ; i m E i n b a n d is t a u c h 
noch e ine F a l t k a r t e m i t d e m V e r b r e i t u n g s g e b i e t der a a . S p r a c h e n bei
gegeben . 

U n s e r e B e s p r e c h u n g v e r m i ß t sich n i c h t , a n der Vol l s t änd igke i t u n d 
genere l len D e u t u n g des v o r g e b r a c h t e n Mater ia l s K r i t i k ü b e n zu wollen. E s 
fo lgen h ie r n u r einige N a c h t r ä g e zu e inze lnen e tymolog i schen Ar t ike ln , d ie 
sich h a u p t s ä c h l i c h auf E n t l e h n u n g e n a u s d e m A a . ins Sk t . bez iehen . Diese 
s ind f re i l ich a u c h n i c h t als bloße A n h ä n g s e l g e d a c h t ; die M e i n u n g des R e f e 
r e n t e n is t v ie lmehr , d a ß das A a . z u m i n d e s t in d e m s e l b e n M a ß e d u r c h die 
a l t e n L e h n w ö r t e r ins Sk t . u n d D r a v i d . e r k l ä r t w e r d e n m u ß , wie d a s S k t . 
d u r c h s Aa. D a m i t soll a b e r ke ineswegs d e m Verfasse r d e r V o r w u r f der E i n 
se i t igkei t g e m a c h t werden , d e n n es is t s icher so, d a ß ge rade d e r B e g i n n d e r 
s y s t e m a t i s c h e n E r f o r s c h u n g n u r erfolgreich se in k a n n , w e n n m a n k o n s e q u e n t 
v o n e i n e m der b e i d e n Pole a u s g e h t . 

50.4 K h . u'la'*, So. 'o:la:-n, Gu. o:la: u . a . „ B l a t t " : die spezia l i s ie r te 
B e d e u t u n g v o n t a m i l ölai, k a n a r . öle „ P a l m b l a t t " m a c h t E n t l e h n u n g aus 
d e m Aa. wahrsche in l ich . 

135. Zu *(w)bil, *bü-ur) „ S a l z " vgl . sk t . vida, pa l i bila „ A r t Sa lz" , skt. 
lex. veläna „salzig, s t e c h e n d " , l e tz te res n ä h e r a n pa l i lex . bilala ds. , welches 
PINNOW zwar (falsch bilälä geschr ieben) als v o n SCHMIDT u n r i c h t i g als E n t 
l e h n u n g a u s d e m Sk t . g e d e u t e t e r w ä h n t (277c), a b e r n i c h t a u s d r ü c k l i c h als 
u r s p r ü n g l i c h aa . beze i chne t . 

186. Sk t . kulisa „ A x t , B e i l " < *kudisa, m i t L a u t e r s a t z f ü r *kodes, zeigt , 
d a ß in k h . kori'^e'i, koye'i „ A x t " , m u . ko^'i " t h e smal le r k i n d of w o o d 
a x e " u s w . d a s P r ä f i x *kon- s t eck t , v o n d e m d a s S k t . die n ich t nasa l i e r t e 
V a r i a n t e wiede rg ib t . D e r S t a m m is t wohl derse lbe wie in k h . te'i „ b r e c h e n " , 
sa. ofe'j „ g e w a l t s a m ö f f n e n " usw. (151). 

215. Die v o n MAYSHOFER im A n s c h l u ß a n KUIPER (AO 16, 204, A 2) be
re i t s „ d r i n g e n d aus t roas i a t i s che r H e r k u n f t " v e r d ä c h t i g t e G r u p p e s k t . an-
doläyati, ändoläyati „schwingen , s c h a u k e l n " (Kurzgef . e t y m . W b . d e s A i . 

4 Die Zah len s ind die d e r e tymolog i schen Ar t ike l be i PINNOW. 
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s. v.) , dolä, dolä „ S c h a u k e l , S ä n f t e " , hindola „ S c h a u k e l " k a n n n u n m e h r a u s 
k h . 'intor, hintor „e in K i n d m i t e i n e m T u c h t r a g e n " , sa. hondor „ w e g t r a g e n 
(wie e in Tiger e in K i n d ) " usw. e r k l ä r t w e r d e n . D a s S k t . erweis t d a b e i d ie 
i n d e n schon a n g e f ü h r t e n W ö r t e r n e r k e n n b a r e S p e z i a l b e d e u t u n g als die 
ä l t e r e g e g e n ü b e r der v o n gu . ludo:rir) „ v o n i h m n e h m e n " , k h m . dul „ s u p 
p o r t e r " u s w . I n sk t . lex. rinkhola(nä) „ S c h a u k e l " u n d prenkholana ds. l iegen 
e igena r t ige K o n t a m i n a t i o n e n m i t sk t . rinkha ds. u n d prenkhana ds. vor . 

242. Z u sa . kombpo, m u . kumru usw. „ D i e b , Diebs t ah l , s t e h l e n " vgl. sk t . 
l ex . kumbhila „ D i e b " f ü r *kom(b)lo m i t m i . E i n s c h u b wie in pa l i ambüa 
„ s a u e r " < s k t . amla. 

244. Zu sa. hopo, hugu „ R e i s p f l a n z e " usw. wohl sk t . lex. odi, odlkä „wi lder 
R e i s " u n d s k t . odana „Bre i , Milchre i s" f ü r *odana (vedische S u b s t i t u t i o n , 
vgl . u n t e r 339), f ü r d a s b e r e i t s KTJTPER, An Austro-Asiatic Myth in the 
Rigveda 179 aa . H e r k u n f t v e r m u t e t h a t . 

275. Die h ie r g e n a n n t e n W ö r t e r f ü r „ B a m b u s " , d e r e n G r u n d f o r m e n wohl 
als *qe(n)-du(n), *qe-den a n z u s e t z e n s ind , s ind s icher die v o n m i r W Z K S O A 
3, 48 n o c h g e s u c h t e n a a . G e g e n s t ü c k e zu sk t . ita „ S c h i l f " ( für *i-do), erakä 
„ S c h i l f g r a s " ( für *e-renka o. ä.), wozu wiede r isikä, isikä „ S c h i l f g r a s " , 
kicaka „hoh les B a m b u s r o h r " (es g ib t i m M u n d a Beispiele f ü r e inen Wechse l 
i : 4, vgl . PINNOW S. 300ff.) . D a d e r N a s a l der P r ä f i x v a r i a n t e *qen- selbs t 
a u f e in a l t e s P r ä f i x z u r ü c k g e h t (Ref . a . a . O. 67ff.) , da r f s k t . nada, nala 
„ S c h i l f r o h r " als *ne-do h ie rhe rgezogen w e r d e n . 

289. K h . ga'sa'i, pa l . ka-shA.T, m o n . khjAh usw. „ H o l z k o h l e " sche inen 
m i r sk t . kajjala, nepa l . gäjal „ L a m p e n r u ß " besser zu e tymolog i s i e ren als 
d ie v o n KUIPER, Proto-Munda Words in Sanskrit 28f . a n g e f ü h r t e n M u n d a 
W ö r t e r (sa. hsnde „ s c h w a r z " , gota^ „schwärzen , m i t R u ß vo l l s chmie ren" , 
koya „ s c h w a r z v o n S t a u b " ) . 

327. Zu sa. edel „ B o m b a x m a l a b a r i c u m " usw. vgl . sk t . lex. kadalä „Born
b a x h e p t a p h y l l u m " f ü r *ke-del-. 

339. K h . ro'ke'tl „ S a n d " , sa. ragar rogor „ r a u h , kiesig, s t e i n i g " usw. s ind 
s icher die M u n d a v e r t r e t e r v o n s t i eng sökar, k h m e r skar, c r a u ckor usw. 
„ Z u c k e r " , v o n d e n e n P r z y l u s k i M S L X X I I , 208f . sk t . sarkarä „Kies , 
Geröl l ; Z u c k e r " herge le i t e t h a t . D a z u a u c h sk t . sikatä „Kies , S a n d " , d a s 
a ls ä l t e r e ved i sche V a r i a n t e d e n s i lbensch l ießenden Apika l noch d u r c h t 
e r se t z t h a t . M u n d a ra, ro- ist s o m i t Zwei tp rä f ix , das be i der sikatä zug runde 
l i egenden F o r m feh l t e , u n d Przy lu sk i s A n n a h m e eines zwei ten ai. sarkarä 
m i t d e r B e d e u t u n g „ S a n d " , v o n d e m d a s a u s d e m Aa. e n t l e h n t e W o r t f ü r 
„ Z u c k e r " s e k u n d ä r d a s e r s t e r ü b e r n o m m e n h a b e , is t u n n ö t i g . 

353. Zu kh . bun'gom, m u . , h o usw. bin „ S c h l a n g e " usw. wohl sk t . pannaga 
ds. m i t vo lkse tymolog i scher U m g e s t a l t u n g . Die v o n PINNOW n u r zwei fe lnd 
a n g e f ü h r t e n s  F o r m e n n ik . pai'c, k h m . bos usw. k l ingen a n sk t . panasa ds. 
a n u n d sp rechen f ü r e inen Z u s a m m e n h a n g m i t d e n ^  F o r m e n . Vielleicht 
e ine e rwe i t e r t e F o r m *ben-c o. ä. m i t d e m Suff ix c, vgl . k u . bi.-jif. 

365. A u s der großen V e r b r e i t u n g v o n m u . jar/ga „ F u ß " m i t vie len Va
r i a n t e n i m V o k a l i s m u s (wie j u . i/jiiQ, p a . sun usw.) einerse i t s u n d d e m Vor
h a n d e n s e i n v o n zanga, zdnga „ F u ß k n ö c h e l " i m A v e s t . ande re r se i t s schließt 
PINNOW, d a ß der A n k l a n g v o n sk t . jahghä „ B a i n " a n die aa . W ö r t e r au f 
Zufa l l b e r u h e . A b e r w a r u m sol l ten d e n n a l t aa . W ö r t e r n i c h t ü b e r s I n d i s c h e 
a u c h ins Al t i r an i sche ge lang t se in ? M a n h a t bisher n u r noch n i c h t d a n a c h 
g e s u c h t . Vgl . R e f . W Z K S O A 3, S. 58 m i t A 98, wo a l tpe r s . kapautaka 
„ L a p i s l a z u l i " a u c h n i c h t als H i n d e r n i s f ü r die aa . E t y m o l o g i e v o n sk t . kapota 
„ T a u b e " a n g e s e h e n wird . 
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385. Zur D e u t u n g von kh. ionom tP „rechte H a n d " als „ E ß h a n d " vgl. ban
t u *-lio , ,recht(e H a n d ) " von *-lia „essen" . Man ist versucht , wegen m u . i'% 
tP „l inke H a n d " zu i'% „ E x k r e m e n t " b a n t u *-oko „link(e H a n d ) " m i t 
b a n t u *-ku „ U r i n " zu verbinden 5 . 

K 27. Zu U r m u n d a *qarid_ai „ S o l a n u m " vgl. skt . lex. hindlra „ S o l a n u m 
melongena" (mit Kherwari/i) , kantälu „ S o l a n u m J a c q u i n i " ; die nasallosen 
Var ian ten skt . lex. Icatälu u n d t ami l kattari „ S o l a n u m melongena" erweisen 
die erste Silbe als Präf ix . 

K 87. Skt . lakuca „Holzapfel , Artoca rpus l akoocha" fü r *daqu-c zeigt, 
d a ß das h in sa. d-dhu ds. ~ skt . lex. dahü ds. auf al tes q zurückgeh t . K h . 
dahu ds. ist demnach entweder aus d e m Neuind . (beng. dAhu) oder aus dem 
Kherwar i ent lehnt , u n d der Ansatz von a l t em in tervokal ischen h (wofür 
dies W o r t das einzige Beispiel wäre) ü b e r h a u p t zu streichen. 

K 478. Die zu m u n d a *i-pilih „ S t e r n " (dieser Ansatz u n t e r 316) angeführ 
t e n östlichen Var ian ten m i t y wie k h m . bhlyy „ F e u e r " , al. blur) „ S t e r n " 
e rmun te rn , skt . sphulihga „ F u n k e " zu vergleichen. Die B e d e u t u n g „ F u n k e " 
findet sich in khm. phyl. 

E i n abschließendes Urte i l wird nich t zögern, PINNOWS Arbe i t f ü r eine 
der bedeu tends t en Neuerscheinungen der l inguis t i schenNachkr iegs l i tera tur 
zu erklären. E s ist n u r zu hoffen, daß der Verfasser t ro tz seiner vielseitigen 
anderwei t igen sprachhistor ischen In te ressen seine hier gewonnenen K e n n t 
nisse u n d E r f a h r u n g e n noch fü r weitere Gebiete der aa. Sprachwissenschaf t 
n u t z b a r m a c h t . HERMANN BERGER, Münste r i. W . 

RAM SHARAN SHARMA : Aspects of political ideas and institutions in ancient 
India. Delhi — Varanas i — P a t n a : Motilal Banars idass 1959. XD7, 254, 
I I S., 8°. cloth. 
Dies Buch ist eine Sammlung von 15 Einzelaufsätzen, die Verf. (Head of 

t h e D e p a r t m e n t of His tory , P a t n a Univers i ty) zur H ä l f t e bere i t s f rühe r in 
Zeitschrif ten veröffentl icht , je tz t aber e rneu t durchgesehen u n d geordnet h a t . 
Insgesamt t r agen sie folgende Ti te l : 

1. His tor iography of Ancien t I n d i a n Pol i ty u p t o 1930. 
2. The Saptanga Theory of t h e Sta te . 
3. Role of Proper ty , F a m i l y a n d Caste in t h e Origin of t h e Sta te in Ancien t 

I n d i a . 
4. The Contrac t Theory of t h e Origin of t h e S t a t e : A n (sie) Histor ica l 

Survey. 
5. V i d a t h a : The Earl ies t Folk Assembly of t h e Aryans . 
6. The Vedic Gana a n d t he Origin of t h e PostVedic Republ ics . 
7. The E a r l y Par i sad . 
8. R a t n a h a v i m s i Ceremony. 
9. Some Tribal a n d Pr imi t ive Aspects of t h e L a t e r Vedic Pol i ty . 

10. L a n d R e v e n u e Sys tem in t h e PreMaurya Per iod (c. 600—300 B.C.). 
11. Religion a n d Polit ics in t h e Arthasas t ra of Kau t i l ya . 
12. K u s a n a Pol i ty . 
13. Varna in re la t ion to Law a n d Poli t ics (c. B. C. 600— A.D. 500). 
14. The Origins of Feuda l i sm in I n d i a (c. A. D. 400—650). 
15. S u m m a r y a n d Conclusion. 

5 Ganz ähnl ich im Dravidischen, vgl. BurrowEmeneau , A Drav id ian 
Etymologica l Dic t ionary N r . 2670 u n d Nr . 3455. Kor rek tu rnach t r ag . 




