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ОООБ6880

Vorwort

Der vorliegende Band enthält Vorträge, die auf der vom 21.-22. 

September 1989 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena veran- 

stalteten Tagung "Indogermanisch, Slawisch und Baltisch" 

gehalten wurden.

Die Tagung fand in politisch bewegter Zeit statt. Umso be- 

merkenswerter ist, daß es den Jenaer Indogermanisten mit 

tatkräftiger Unterstützung der "Indogermanischen Gesellschaft" 

gelang, das Vorhaben zu verwirklichen. Unser Dank gebührt vor 

allem den Herren Professoren Forssman und Strunk, die sich un- 

eingeschränkt für dieses Projekt einsetzten.

Es war ein Novum, daß zum gewählten Thema Indogermanisten, 

Slawisten und Baltisten aus Ost und West eine gemeinsame 

Arbeitstagung durchführten. Dank der engagierten und 

konstruktiven Mitarbeit aller Teilnehmer war die Tagung von 

einem begeisternden und schöpferischen Arbeitsklima bestimmt. 

Das Material der Tagung ist im vorliegenden Sammelband leider 

nicht vollständig enthalten, da einige Referenten ihren Vortrag 

nicht zur Publikation einreichten. Die einzelnen Beiträge sind 

in der Broschüre in alphabetischer Reihenfolge der Verfasser- 

namen abgedruckt. Ein beigefügtes Wortregister soll der besseren 

Orientierung des Lesers dienen.

Herrn Professor Rehder danken wir, daß er die Publikation des 

Materials in der Reihe "Slavistische Beiträge" ermöglichte. 

Unser Dank g ilt  auch der Philosophischen Fakultät der Friedrich- 

Schiller-Universität Jena für die Gewährung eines Druckkosten- 

Zuschusses.

Es ist uns ein Bedürfnis, an dieser Stelle die umsichtige und 

beharrliche Arbeit von Herrn Dr. Bernd Barschei im Rahmen der 

Vorbereitung und Durchführung der Tagung zu würdigen. Infolge 

seines überraschend frühen Todes war es ihm jedoch nicht ver- 

gönnt, auch die Veröffentlichung der Tagungsbeiträge zu be- 

sorgen.

Bernd Barscheit 

Maria Kozianka

Jena, im November 1991 Karin Weber
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N.D.Andrejev
Early Indo-European Homeland in Saxony, Thuringy, Czechoslovakia

and Southern Poland

Placing the Early Indo-European (EIE) homeland is closely 

connected with its timing. The only secure way to date the EIE 

protolangue is to analyse the results of palaeolinguistic 

reconstructing the biconsonantal rootwords (see our "Early Indo- 

European Protolangue", 1986, in Russian).

Before giving the examples of the reconstructing, I am obliged

to remind that the so-called IE "laryngeals" were in fact velar

spirants, correlating with IE occlusives in such a manner:

T К Ky Kw
D G Gy Gw
Dh Gh Ghy Ghw
S X Xy Xw,

where X is equal to da, Xy to 8e, Xw to Э°.

Now let us consider two examples of EIE biconsonantal rootwords 

(keeping in mind that they were descendants of their respective 

boreal predecessors, hence correlating the IE facts with 

corresponding Uralian and Altaic ones).

The EIE (and Boreal) biconsonantal rootword P-W- meant "to 

clean", "to wash up", "to wipe up", "to cleanse", "to s ift" . I t  

is represented by Skr. PaV(ita-) "cleansed", "washed up", ,,wiped 

up", ״clean" (state I, P-W + XT); Skr. PU(nya-) "clean"; Lat. 

PU(tus) "clean"; Estonian PU(has) "clean"; Lat. PŪ(rus) "clean"; 

Skr. PU(nāti) "cleanses", "cleans"; Lat. PU(rgõ) "I clean"; 

Finnish PU(hdistaa) "to clean" (PW + XT) ; Est. PÜ(hkima) "to 

cleanse"; Fin. PyY(kki) "washing" (state I); Korean PU(sida) "to 

wash up"; Orok P/XaW- "to clean", "to wash up", "to wipe up" 

(state I; in many Tungus-Manchu dialects the in itia l Boreal p- 

was weakened down to p/x-, x-, h-, quite like in Old Armenian or 

in Old Cornish); Kor. PU(bida) "to wipe up"; Tungus PÜ(tä-) "to 

wipe up", "to s ift" ; Khanty PÜ(nata) "to s ift" ; OHGerman FoW(en) 

"to s ift"  (state I, P-W-); Est. PüÜ(lima) "to s ift"  (state I). 

Here we have the in itia l Р- (or its evident reflexes) throughout 

the whole area, and we have the following -W- (in a consonantal 

or in a vocalised shape); the elements after the biconsonantal
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rootword, being of later origin, vary vastly from language to 

language.

Another EIE (and Boreal) biconsonantal rootword, namely S-W-, 

had the meaning "a pregnant", "to give birth", "the birth", "a 

newly born child", "born of the same forefathers" : OHGerman 

SW(angar) "pregnant" (state II, SW-); Tungus SÜ(rki) "pregnant"; 

Manchu SÜ(öilä-) "to become pregnant"; Skr. SaV(ana-) "end of 

pregnancy", "birth of a child" (state I, S־W־) ; Skr. (a)SuV(i) 

"gave birth"; Hungarian SzÜ(Ini) "to give birth"; Est. 

SÜ(nnitama) "to give birth"; Fin. SY(ntyä) "to be born"; Skr. 

SU(tá-) "born" (state I I I ,  SW + T-) ; Kurd. SaW(a-) "newly born 

baby" (state I); Skr. SaV(ati) "gives birth" (state I); Nenets 

SU(nzawäi) "newly born baby"; Orok SU(gatči-) "to put a baby 

into a cradle"; Tungus SäW(ü-) "a baby suffering of unclean 

milk" (state I); Old Turk SÜ(t) "milk for a baby"; Old Mongolian 

SÜ(n) "milk for a baby"; Avestan HU(nāmi) "I give birth" (state 

I I I ,  SW + N-); Tungus (dialect) HÜ(nki-) "to give birth" (SW + 

XyN) ; Est. SÜ(nd) "birth"; Old Irish SU(th) "birth", "the born"; 

Skr. SaV(a-) "birth", "the born" (state I); Fin. SU(ku) "kin and 

kith", "born from the same forefathers"; Tungus SU(nga-) "our 

kin", "our family"; Tungus SäW(djän) "settlement of our family" 

(state I) ; Manchu SU(su) "the country of forefathers".

All the 203 biconsonantal (and Boreal) rootwords are represented 

in IE, Uralic, and Altaic reflexions with the same regularity. 

And the strictness of phonetic correspondences was noted by both 

reviewers of the above-noted book (P.Sériot in "BSLP", t.88, 

pp.119-122).
I

So one may use these results of such kind of palaeolinguistic 

reconstruction.

According to these results, the EIE vocabulary possessed many 

rootwords relating to gathering, hunting and fishing, but had no 

single rootword connected with cattle-breeding or earth-tilling, : 

which facts point clearly to the borderline between Upper I 

Palaeolithic and Mesolithic period.

The timing of EIE is got. Now let us proceed to placing it .
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Early Indo-European Homeland

Turning to palaeolithic and palaeogeographic date characterising 

both Europe and Asia at that borderline time, we get into the 

very end of last great glacial era. The Southern boundary of 

glaciers went along the landstrip covering the line between 

contemporary Paris-Berlin-Warsaw-Moscow (and further, through 

Southern Ural up Manchurie and Kazach).

The most important feature of the EIE (and Boreal) vocabulary 

was the lack of any rootwords meaning 1,seashore", "sea", 

"desert" or "semidesert". Only rootwords which meant "h ill" , 

"wood", "swamp", "river" can be found on that utterly ancient 

vocabulary. But there was only one region in Eurasic which was 

situated equally far from seashore and from desert: the region 

around Carpatians and Sudets.

11
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Ivan Duridanov

Die Beziehungen des Baltischen zu den alten Balkansprachen

Im vorliegenden Artikel werden die Beziehungen des Baltischen zu 

den Restsprachen der Balkanhalbinsel (Thrakisch, Dakisch, 

Illyrisch, Brygisch, Päonisch, Pelasgisch und Makedonisch) 

betrachtet- Bereits JOKL (1926, S.45) hat auf eine Anzahl von 

illyrisch-baltischen toponymischen Parallelen verwiesen und die 

Ansicht geäußert, daß engere Beziehungen das Illyrische mit den 

baltischen Sprachen verknüpfen: Nar (Fluß in Liburnien), Naro, 

-onis, Nápav (Fluß in Dalmatien) - apreuß.Narus (Bach), l i t -  

Nar-upé; 2 1 6 pãva (Ptol.) - balt. ( jatving.) Sidra (1-Nebenf1.des 

Bober); Ti roc, T itius  (Fluß in Istrien) - l i t .Tÿtuva (Fluß); 

Arsia (Fluß in Istrien) ־ apreuß.Arse (Fl.). Weiterhin 

vergleicht JOKL (ebd.) nominale Suffixe wie il ly r .-s t-  ( - is t - ,  

-ost־ ) und l i t . -ysta; i l ly r . und l ־ant־ i t . -anté, -antas; 

il ly r .-u r-  und l i t . ura; i־ l ly r . - is -  und l i t .-ysa u.a. In einem 

anderen Artikel führt JOKL (1929, S.295) thrakisch-illyrische 

Übereinstimmungen in der Orts-und Flußnamengebung an, an denen 

auch das Baltische teilnimmt, z.B. thrak.(eigentlich dakisch) 

Napáxiov ( O T Ó p a) ,Mündungsarm der Donau' ־ i l l y r .Nápav 

apreuß.Narus (Bach) etc.; thrak.TípivXXoç, Tarpo-dizos 

i l l y r .Tépnvvoç ,Stadt der lapodén ׳ ־  lit.tarpas ,Zwischenraum׳ , 

Tarpūčiai (Ort); thrak.Néoroc (Fl•) ־ i l l y r .Nedao (?) ־ apreuß. 

Nede (Name eines Teiches); thrak.#av-a£, Uávvooç (Flüsse) ־ 

i l l y r ,Pannonia ( le ־ ('Sumpfland׳ t t .pane (Bach), apreuß.раплеал, 

Ралуел (ein Sumpf). Ferner weist JOKL (S.295) auf thrakisch־ 

baltische lexikalische Übereinstimmungen: ״,Yirioc (Fluß in 

Bithynien) ־ lit.ùpé; ZáÀt! (Stadt in Thrakien) ־ l i t .sala ׳Dorf' 

(ahd.sai ,Haus, Wohnung׳ , also nicht ausschließlich thrakisch־ 

baltisch); Tipiva 'Kastell an der Donau' ־ l i t .Timenis (Fl.), 

apreuß.rhim (See); thrak.ßpi(a 'Roggen ׳ ־  l i t . rugys, slaw.гъ іь , 

altnord.rugr usw. (also nicht ausschließlich thrakisch-baltisch; 

weitere Etymologien des thrakischen Wortes s. bei GEORGIEV 1977, 

S.13).

Zu erwähnen sind hier zwei wenig bekannte Artikel des lettischen 

Linguisten К.KASPARSONS: "Paralleles" (1938, S.52-65) und
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"I l l yr i ca1940) 1״, S .188-204), in denen der Verfasser eine 

stattliche Anzahl von antiken (thrakischen, illyrischen u.a.) 

Orts- und Personennamen mit baltischen Parallelen zusammen- 

gestellt hat, ohne das Problem der Sprachbeziehungen zu be- 

rühren. Er kannte die oben genannten Arbeiten von JOKL sowie die 

Werke von KRÄHE "Die alten balkanillyrischen geographischen 

Namen" (1925) und ,,Lexikon altillyrischer Personennamen" (1929), 

die ihm als Quelle dienten. Leider sind die baltischen Namen bei 

KASPARSONS ohne Deutung angegeben, so daß die Namenparallelen in 

den meisten Fällen nicht sicher sind. Doch finden sich hie und 

da Beispiele, die Beachtung verdienen, z.B.thrak.Pautalia (Ort) 

- le tt .Pauteļi; thrak.PN âiÇaç - le t t .ON Dižas; i l l y r .Ausancalio  

(Ort) - le tt.Aüsukaleji; P e tin it is  (Ort in Dalmatien) - le tt. 

Petini (Weiler), Petiniškas (Dorf); Ramista (Station in Panno- 

nien) _ apreuß.Ramstaw (1345); Draudacum (Kastell am oberen 

Axios) ־ le tt,Draūdas, Drauduvas, Draudava (Weiler); ZxöSpa 

(Stadt) ־ le tt .Skudras (Dorf) u.a. Beide Arbeiten von KASPARSONS 

sind mit Vorsicht zu benutzen, da er die historische Phonetik 

der betreffenden Balkansprachen nicht berücksichtigte. Er ver- 

gleicht z.B. den zweiten Teil -dava in dakischer Ortsnamen wie 

KÀqwíóava, Petro-dava u.a. mit apreuß.Ger-dawen, Grob-dow, 

Bille-dow, was aus phonetischen Gründen abwegig is t, denn dak. 

dava 'Stadt׳ wird auf idg.*dhewa zurückgeführt, demnach mit dem 

Lautwandel idg.ē > dak.ä, der in den baltischen Sprachen nicht 

vorkommt.

In neuerer Zeit hat sich mit den illyrisch-baltischen Sprachbe- 

Ziehungen KRÄHE (1954, 1956, 1957) befaßt. Einen Beitrag zur 

selben Frage hat der sowjetische Linguist TOPOROV (1964) ver- 

offentlieht. Die Beziehungen des Thrakischen und Dakischen zu 

den baltischen Sprachen sind in meinem Buch "Thrakisch-dakische 

Studien", I.Teil (1969) eingehend behandelt. In zwei Artikeln 

bemühte sich TOPOROV (1973, 1977), neue thrakisch- (und 

dakisch-) baltische Namengleichungen vorzulegen.

Da von den Restsprachen der Balkanhalbinsel keine Texte überlie - 

fert sind (ausgenommen wenige kurze Inschriften des Thrakischen,
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die kaum zu benutzen sind) , is t ein Vergleich des Baltischen mit 

diesen Sprachen auf den Ebenen der Morphologie und der Syntax im 

Moment undurchführbar. Ähnlichkeiten und Unterschiede im Bereich 

der Phonetik kann man feststellen, soweit die historische 

Phonetik der entsprechenden Restsprache aufgrund der 

etymologischen Analyse des Materials ermittelt worden ist. Die 

Wort- und Namengleichungen sind natürlich von Bedeutung, doch 

reichen sie nicht aus, von einem engeren genetischen 

Zusammenhang des Baltischen mit irgendwelcher Restsprache 

sprechen zu dürfen.

I.Thrakisch, Dakisch und Baltisch

Im Bereich der Phonetik stimmen das Thrakische und das Dakische 

mit den baltischen Sprachen überein: in der Vertretung des idg.о 

(> а), der Sonanten ç, ļ ,  ņ, ņ (> i r ,  ur, i l ,  u l, im, um, in, 

un), der Labiovelare kw, gw,gwh, die entlabialisiert worden sind, 

und der Palatalisierung der Velare k %, g*, g,h (> s, l i t . š ) , (z, 

lit .£ )•  Zwischen Thrakisch und Baltisch gibt es allerdings einen 

wesentlichen Unterschied: die Lautverschiebung der Tenues p, t,  

к zu ph, t h, kh und der Mediae b, d, g zu p, t ,  к im 

Thrakischen, während im Baltischen (und Dakischen) wie auch in 

vielen indogermanischen Sprachen diese Lautveränderungen nicht 

vorhanden sind.

Besonders auffallend is t die Fülle der thrakisch- und dakisch- 

baltischen Namengleichungen, die ich in meinem Buch ,1Thrakisch־ 

dakische Studien" zusammengebracht habe. Hier Beispiele in 

Auswahl:

Thrakisch Baltisch

ON KújeXa l i t  .Kupšēliai, le tt.ON Kupseļi

ON Aiyyoą le tt .ON Litigas, lit.ON Lingè

ON ПаѵгаХіа le tt .ON Pauteļi

ON Rumbo-dona lit.ON Rufìibai, le t t .Ruiftba (Strom־

schnelle im Hauptarm der Düna)

ON Scretisca lit.ON Skrētiške

Die Beziehungen des Baltischen zu den alten Balkansprachen
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ON ZrpdßJЗаi apreuß.strambo •Stoppel•, le tt .ON

Strùobas

FIN Zllmissus lit.FIN Žilma

ON Calsus le tt .ON Kalsi, BachN Kals-strauts

Baltisch

apreuß.ON Bolausen

lit.SeeN Bēržuvis

lett.FlurN Brukle, Bruklone

le t t .Dzęnuklis (Sumpf)

le tt .ON Dzir-ciems ('Walddorf•)

apreuß.ON Derne, Dernen

apreuß.Drasda (Ort)

l i t . (žem.) Kiniškja

lit.FIN Klevà, le t t .ON Kļava

l i t . FIN Lùginas

lit.ON Paspiriai

apreuß.Pomauden

Dakisch
BáÀavoov (Kastell)

ON Bersovia (Stadt in Dakien) 

Berzobis

Brucia (Kastell in Dakien) 

ON ГЧѵоілсЛа 

ON *Giri-dava

(im Ethnicon Giridavenses) 

ON Dierna 

ON Drasdea 

ON Ciniscus 

ON Clevora 

FIN Aőyi voç 

FIN Uaarti pioą 

ON Pomodiana

I I . Illyrisch und Baltisch

Die historische Phonetik des Illyrischen bleibt bis heute in 

manchen Punkten immer noch ein Rätsel. So z.B. is t die Frage, ob 

das Illyrische eine Centum- oder eine Satem-Sprache is t, noch 

nicht eindeutig beantwortet. Die zweifache Vertretung von idg.о 

durch a und о im Gebiet der I l ly r i i  proprie d ic ti (vgl.die 

Doppelformen rò pSov &poą bei Ptol. Polyb. Strab. neben Scordus 

mons bei Liv.) führt unbedenklich zur Annahme, daß es dort zwei 

Sprachschichten gegeben hat. Im großen und дапг̂ рп macht die 

historische Phonetik des Illyrischen einen solchen Eindruck, daß 

es von dem Baltischen wesentlich abweicht, vgl.z.B. illyr.au 

neben а, о aus idg.au - balt.au; i l ly r .an, am aus idg.ņ, ņi - 

balt.in , im (GEORGIEV 1981, S.174).

Als illyrisch-baltische Namengleichungen sind bisher (so von
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KRÄHE und TOPOROV) folgende angenommen worden:

Arsia (Fluß in Istrien) - apreuß.Arse (Fluß)

Blandona (Ort in Liburnien) - apreuß.ON Blandau 

Gedate (Küstenort in Dalmatien) - apreuß.ON Gedauten 

Curicum (Ort auf der dalmatischen Insel Curicta), heute Krk - 

apreuß.ON Curicken

Aoöyeov ёЛос (Sumpfsee im Lande der lapodén, östlich von 

Istrien) ־ l i t . .Lugas (See)

P e tin it is  (Ort in Dalmatien) - Petiniśkas (Ort in Lettland) 

Pamodus (Insel vor der liburnischen Küste) ־ Pomauden (Ort in 

Ostpreußen)

Ramista (Station in Pannonien) - KajDStaw (Ort im Kreis Königs- 

berg, heute Kaliningrad)

Scardona (Stadt in Liburnien), ró Z9cápSov ôpoç (Ptol.), Scordus 

mons (Liv.) - lit.FIN Skard-upis, zu l i t . skardùs 's te il, ab- 

schüssig' (Ort im Innern Liburniens), S periti (Ort in Ost- 

preußen)

TépKQvoç (Ort der lapodén im nördlichen Illyrien) - Terpin 

(1405, Ort im Kreis Königsberg)

Titus, T itiu s  (Fluß in Liburnien) - lit.FIN Tytuva. 

Beachtenswert is t, daß die meisten balkanischen Parallelen hier 

in Gegenden außerhalb des Gebietes der I l l y r i i  proprie d icti 

(Plin.) bezeugt sind (in Liburnien, Istrien, Pannonien usw.). 

Demnach, wenn man in diesem Fall "Illyrisch" verwendet, so 

handelt es sich um eine konventionelle Benennung, die die 

Sprachen der einheimischen Bevölkerung im Westteil der Balkan- 

halbinsel bezeichnet.

III.Pelasgisch und Baltisch

Im Bereiche der historischen Phonetik is t das Pelasgische sehr 

ähnlich dem Thrakischen (GEORGIEV 1981, S.103-104). Es sind 

wenige pelasgisch-baltische Namengleichungen zu finden:

,Ах̂ Лфос (fünf Flüsse - in Ätolien, Ainis, Achaia, Arkadien und 

auf der Insel Mykonos) - lit.FIN Akèlé (vgl.auch den phryg.FlN 

'Ax^ÅljC, ‘AfcéÀqç) (GEORGIEV 1981, S.154).
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ZáKvvdoс (eine Insel im Westen von Peloponnes) ־ lit.FIN 

Žvakūte, ги lit.žvāke  *Licht, Kerze״.

Øfiøai (Stadt in Böotien), aus idg. * (s) tēbhā - l i t .  FIN Stábé 

(Stëbé), apreuß.ON Stabe-gode, Stabe-lauken, zu apreuß.stabis 

,Stein'; vgl.auch 1yd. (kar.) тdßa° ігітра (GEORGIEV 19811, S. 155; 

GERULLIS 1922, S.171-172; VANAGAS 1981, S.313).

IV.Päonisch, Brygisch (Protophrygisch), Makedonisch und Baltisch 

Die übrigen Restsprachen der Balkanhalbinsel ־ Päonisch, Bry- 

gisch und Makedonisch ־ weisen wichtige phonetische Differenzen 

im Vergleich zu den baltischen Sprachen auf. In den ersten drei 

Sprachen is t das idg.о erhalten geblieben, während es im 

Baltischen zu a geworden is t. Im Brygischen (Protophrygischen) 

sind die Sonanten ņ, ļ ,  f  durch an, a l, ar, im Makedonischen 

durch a (an), ar (ra) (für ļ  fehlen Beispiele) vertreten, gegen- 

über in , i l ,  i r  im Baltischen. Im Makedonischen und Päonischen 

findet man t ( t )  für idg.Jet, während diese Lautgruppe im 

Baltischen unverändert geblieben ist. Im Makedonischen sind die 

Labiovelare kw, gw, gwh durch p, b (vor а, о) und durch t ,  d (vor 

e) vertreten, während dieselben Laute im Baltischen entlabiali- 

siert worden sind.

Aus dem spärlichen Material des Päonischen, Brygischen und Make- 

donischen lassen sich folgende Ortsnamen mit Parallelen im 

Baltikum zusammenstellen:

Päon. A6Br\poç (Thuk.Strab.), Śtadt am Oberlauf der Strumica 

(*d^uberos) - l i t .Dubrà (eine Waldschlucht), FIN Dùburis, 

Duburÿs, zu l i t .duburfs 'Einsenkung, Vertiefung1, le t t .dubra 

'Pfütze, morastige Stelle', abulg.dbbrb (aus *dbbrb) 'Schlucht'. 

Päon.Zrößoi (Strab.Ptol.), Stobi (Liv.), Stadt an der Mündung 

des Erigon (heute Crna) - apreuß.stabis 'Stein' (s.oben). 

Brygisch KćSpai (Strab.), Stadt ־ lit.SeeN KSdriai, FIN Küdrà, 

Küdrêlè, zu l i t . *ódra 'Schmutz, Schlamm, Sumpf, Teich״, 

le t t .kūdra ״Torf'.

Brygisch AvxvfÇ, AvxviSiov (Polyb.), Ort und See - l i t .Lùknis
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(See), Luknià, Lùknas, zur Wurzel *leuk- , leuchten', lùknè 

'gelbe Teichrose'.

Mak.Bora mons (Liv.), das heutige Nidže-Gebirge, idg.*gworä - 

l i t . nu-garà 'Rücken•, ON Nùgarai, Nugârès, abulg.gora 

,Berg•(nach FRAENKEL, 1962, S.510, is t das letztere Wort nicht 

verwandt).

Aus dem oben vorgebrachten Material kann man folgern, daß die 

Vorfahren der Daker, der Thraker und der Illy r ie r (Liburnier, 

Pannonier u.a.) im 3.Jahrtausend v.u.Z. in Nachbarschaft und 

auch in engeren Kontakten mit den baltischen Stämmen wohnten; 

die Vorfahren der Makedonen, der Brygen und der Päonier 

siedelten jedoch in weit entfernten Gebieten.
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Rainer Eckert
Baltisch-slawische Entsprechungen im Wortschatz und ihr• Wertung

0. Bei der Erforschung der Beziehungen zwischen dem Baltischen 

und dem Slawischen spielten lautliche und grammatische Überein- 

Stimmungen oder Unterschiede eine bedeutende Rolle und nicht 

selten figurierten diese Kriterien an erster Stelle, wenn es um 

die Klärung der sogenannten balto-slawischen Frage ging. 

Gleichzeitig wurden die vielen frappierenden Entsprechungen auf 

lexikalischem Gebiet, die zwischen diesen beiden Sprachfamilien 

existierten, als wichtiges Argument einer wie auch immer im ein- 

zelnen verstandenen ,,Einheit" interpretiert. Man nehme nur das 

"Baltisch-slavische Wörterbuch" von R.TRAUTMANN1, das jedoch 

heute sowohl von seinem Material her als auch hinsichtlich der 

Methode, die den Zusammenstellungen in diesem Buch zugrunde 

liegt, in vielem veraltet und überholt is t. Bei aller histori- 

sehen Bedeutung, die dieses Werk zweifellos besitzt, wies es 

doch eine Reihe von Schwächen auf: Es enthält z.B. zahlreiche 

Artikel, die überhaupt keine baltisch-slawischen Entsprechungen 

darstellen, sondern einfach nur baltisches oder nur slawisches 

Material anführen. Außerdem differenziert es nicht zwischen Bei- 

spielen, die Übereinstimmungen der beiden Sprachzweige im Rahmen 

indoeuropäischer Wortgleichungen aufweisen (d.h. die nicht aus- 

schließlich baltisch-slawisch sind) einerseits, und exklusiven 

balto-slawischen Übereinstimmungen andererseits. Überhaupt nicht 

in Betracht gezogen wird, daß die Übereinstimmungen häufig nur 

für einen Teil des slawischen Sprachgebietes und einen Teil des 

baltischen Sprachgebietes Geltung besitzen, was festzustellen 

außerordentlich wichtig wäre. Schon auf dem IV. Internationalen 

Slawistenkongreß in Moskau 1958, als V.N.TOPOROV und Vjač.Vs.

: IVANOV (ihnen schloß sich V.MAŽIULIS an) mit der Hypothese von 

der Zurückführung des Urslawischen auf einen peripheren (west)- 

baltischen Dialekt auftraten, machte in der Diskussion um das 

balto-slawische Problem V.M.ILLIČ-SVITYČ gerade auf solche Über- 

einstimmungen zwischen Teilen des slawischen Sprachraumes, näm-

1 Trautmann, Reinhold: Baltisch-slavisches Wörterbuch, 
Göttingen 1923 (abgekürzt: BSW)
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lich zwischen dem Bulgarischen und dem Baltischen aufmerksam. 

Während die Hypothese von TOPOROV/IVANOV auf die Vereinbarkeit 

eines rekonstruierten (und gleichzeitig auch notwendigerweise 

reduzierten) abstrakten phonologischen und grammatischen Modells 

des Urslawischen mit dem Baltischen und der Herleitbarkeit des 

ersteren aus dem letzteren aufbaute, gründete ILLIČ־SVITYČ seine 

Beobachtungen auf lexikalische Fakten: vgl.l i t .burnà "Mund" ־ 

bulg.bârna; l i t .oâÿs "Ziegenbock" ožinis Adj. dazu und asl.azhno 

"Leder11; l i t .judê ti "sich bewegen" und bulg.juda "mythologischer 

Drachen" etc.2.

Nicht wenige Forscher wiesen auch auf alte und tiefgreifende Un- 

terschiede zwischen dem Baltischen und Slawischen hin. Man vgl. 

A.MEILLET mit seiner Hypothese von der Parallelentwicklung der 

beiden Sprachzweige oder E.STANKIEWICZs Meinung über die Ent- 

wicklung des prosodischen Systems des Ursl. oder O.N. TRUBAČEVs 

Ansicht, daß es auch im Wortschatz sehr viel Unterschiedliches 

gibt und es an der Zeit wäre, eine Art "Anti-Trautmann" zu ver- 

fassen, d.h. ein Buch, das das Eigenständige und Abweichende in 

den Wortschätzen der beiden Sprachzweige zum Inhalt hat. 

Schließlich gibt es bis in die jüngste Zeit hinein Sprachwissen- 

schaftler, die die Gültigkeit von Aussagen über das Verhältnis 

des Baltischen und Slawischen, die sich auf Fakten aus dem Wort- 

schätz stützen, verneinen, da ihrer Meinung nach der Wortschatz 

eine Komponente der Sprache sei, die sich sehr schnell und sehr 

stark im Laufe der Entwicklung verändert.

Dem is t entgegenzusetzen, daß bestimmte Teile des Wortschatzes 

ein ebenso hohes Alter aufweisen können wie bestimmte lautliche 

oder grammatische Elemente; daß sowohl Einwortlexeme als auch 

alte Komposita und sogar stabile und/oder idiomatische Wort- 

fügungen (Phraseologismen) altertümliche Züge gut bewahren 

können. Aus diesem Grunde sind die Zeugnisse des Wortschatzes 

trotz der bedeutenden historischen Veränderlichkeit desselben 

für die Beurteilung und Rekonstruktion früher Sprachzustände

г Vgl.IV.Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materiały 
diskussii, t . I I ,  Moskva 1962, S.436-437.
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u.E. von nicht geringerer Evidenz als Fragmente des Lautsystems 

oder des grammatischen Systems.

Diese Ansicht findet auch eine Stützung durch das alte Namen- 

material, das von großer Bedeutung für die Aufhellung früher 

Beziehungen zwischen bestimmten Sprachgruppen is t.

Bei der Heranziehung von Materialien aus dem Wortschatz zur Er- 

hellung der baltisch-slawischen Sprachbeziehungen sollte am An- 

fang möglichst viel Unvoreingenommenheit stehen, d.h. das Mate- 

r ia l is t nicht unter dem Gesichtspunkt der einen oder anderen 

Hypothese zu beurteilen und zu sammeln. U.E. geht es vielmehr 

darum, die verschiedensten Arten von Beziehungen, die zwischen 

Elementen der Wortschätze der baltischen (oder baltischer) und 

der slawischen (oder slawischer) Sprachen existierten, möglichst 

genau und vorurteilsfrei zu beschreiben.

Auf Grund der bedeutenden Errungenschaften der lexikologischen, 

lexikographischen und etymologischen Beschreibungen der bal- 

tischen und slawischen Sprachen, ihrer Mundarten und ihres alten 

Schrifttums, d.h. von Forschungen, die besondere Fortschritte 

nach dem II.Weltkrieg erzielten, is t es u.E. möglich, das lexi- 

kalische und phraseologische Material in einem bisher nicht ge- 

kannten Umfang zur Klärung des Problems der baltisch-slawischen 

Sprachbeziehungen heranzuziehen.

. Wir meinen, daß dies vor allem unter drei Gesichtspunkten zu er- 

folgen hat:

1) unter konsequenter Anwendung des Systemgedankens in bezug auf

i die diachronische Wortforschung,

2) unter ständiger Berücksichtigung der Areale, die bestimmte 

Erscheinungen aus dem Wortschatz aufweisen und

3) unter Einbeziehung (so weit es möglich ist) des syntagma- 

tischen Aspekts, d.h. der Ermittlung alter stabiler und/oder 

idiomatischer Lexemverknüpfungen (wir meinen die Nutzung der 

Ergebnisse der diachronischen Phraseologieforschung).

Im folgenden wollen wir einige z.T. stark verkürzte Beispiele 

für einzelne Arten von Beziehungen zwischen Wortschatzelementen 

des Baltischen und Slawischen anführen:
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1•____Bię___Ermittlung baltisch-slawischer ursprachlicher Wort-

entsprechunqen, die als gemeinsames ide. Erbe gelten können:

1.1. Man vgl. unsere Entdeckung einer Kontinuante des ide. r  ־

Stammes *ēd-er- in russ.folkl.eder, edera, edero in der Formel 

pi tery da edery "Speis und Trank" und in mittelruss.kupitb na 

ederu "für den Verzehr (zum Essen) zu kaufen" (Posol'stvo 

stol'nika Toločanova i  d'jaka Ievleva v Imeretiju 1650-1652 nach 

DRS,K). Der r-Stamm is t weiterhin bezeugt im Baltischen ( l i t ,  

èdrà "Lebensmittel, Futter", èdrinéti "äsen, weiden"; èdrùs "ge- 

fräßig"); im Griechischen hom.cííap, eiSaroç "Speise, Futter", 

HESIOD hat noch iSap "Essen, Nahrung", in heth.e tri < *edri "Ge- 

rieht, Speisen, Mahlzeit" und luvisch adri dass. Es handelt sich 

um einen alten ide, heteroklitischen r/n-Stamm, vgl. noch den n- 

Stamm in la t.edo, edönis "Vielfraß"; l i t . èduonìs, -iës "Viel- 

fraß, Knochenfraß" und l i t .èn io ti < *ēd-n-io ti "langsam, wider- 

wärtig an etwas herumfressen" sowie den Stamm auf -тел: russ. 

dial.emeny (< *ēd-тел־) "Essen, Wintervorrat"; l i t .èdmênè "eß- 

bare Dinge", le t t .ędmama "Essen, Speise, Viehfutter; Lockspeise, 

Köder; Weideplatz" und ai.adma- "Speise" aus *edmn-.3 Bei 

TRAUTMANN, BSW, fehlt diese Wortsippe.

1.2. Bezeichnung für einen gehöhlten, rohrförmigen Gegenstand 

(aus einem Baumstamm), die im Baltischen, Slawischen und Latei־ 

nischen u.a. das Wort für Bienenstock abgibt:

l i t .av ilÿs  "Bienenstock, -korb; Bienenvolk"; aülas "Stiefel- 

schaft; Röhre, aus der Getreide auf den Mühlstein fließ t; Bie־ 

nenstock"; le t t .aülis "aus Tannenrinde oder aus gefaultem Klotze 

gemachter Bienenstock zum Einfangen von Bienen"; 

ursl.*u2 7 b, *ulbjb "Bienenstock, -nest" (poln.ul; polab.vaul;
♦

os*vrul; tsch.úl; slowen.u lj ,  bulg.u le j, skr.ulišče, russ.ulej; 

ukr.u ly j,  v u l i j ; beloruss.vu le j) ; la t.a lv (e )â rium "Bienenkorb";

3 Eckert, Rainer: Zu den Kontinuanten heteroklitischer r  ־
/л-Stämme im Slawischen und Baltischen. In: Linguistica e 
filo logia. A tti del VII Convegno internazionale di linguisti 
tenuto a Milano nei giorni 12-14 settembre 1984, Brescia 1987, 
S.265-273.

24
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



00056880

Baltisch-slawische Entsprechungen im Wortschatz und ihre Wertung

alveus, - 2  "Höhlung, Bauch, Mulde, Wanne; Einbaum, Kahn, Nachen; 

Bienenkorb, Flußbett". Bei TRAUTMANN, BSW, 18 vorhanden unter 

auleta und aņ ile ļa - M. "Höhlung usw., bes. Bienenstock".

2 ■ Ermittlung alter lexikalischer Unterschiede zwischen dem 

Baltischen und Slawischen

Die Erforschung der alten Unterschiede im Wortschatz der beiden 

Sprachzweige läßt sich u.E. am besten bewerkstelligen, wenn 

ganze Wortschatz-Fragmente systemhaft untersucht werden. So 

ergab z.B. unsere Untersuchung des Fachwortschatzes der Wald- 

imkerei im Baltischen und Slawischen,4 daß in beiden Sprach- 

zweigen separate Bezeichnungen für den Waldbienenstock (die 

Beute) existieren, die von indoeuropäischen Wurzeln abgeleitet 

sind:

2.1. balt.*drav-, *derv- : l i t . drave, drëvè, drevë, dravìs, 

-iës; le tt .drava, drave, dravs, - s ; dreve, dore; apr.drawine 

"Beute". Zu dieser Wurzel zählen russ.derevo, drova "Baum, 

Holz".

2.2. Ursl.*bbftb, - i (russ.bort״; poln.barć; tsch.brt״, - i  ; 

maked.jbrtvá etc.).

Dazu gehört die Sippe um l i t .bù rti "zaubern" < "schneiden, 

kerben", le t t .burta "Stück, Würfel, Einkerbung" sowie ahd.Ьог<5л 

"bohren"; la t . forare dass, und forus "Schiffsgänge zwischen den 

Ruderbänken, Gänge zwischen den Waben (apes complebunt foros) 

j und "Spielbrett".

I
I

i 3. Ermittlung exklusiver balto-slawischer Wort- bzw. Phrasem-

I entsprechungen:

3.1. Z.B. die Bezeichnung des Zeidlerstrickes bzw. der Vor- 

richtung, mit deren Hilfe der Waldimker die Bienenbäume bestieg: 

L it.geinÿs; geinis, geinè, genys; le t t . fo lk i.dzeinis, dzainis,

Eckert, Rainer: Untersuchungen zur historischen 
Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen 
(Systemfragmente aus der Terminologie der Waldimkerei), 
Linguistische Studien Nr.81, Berlin 1981.
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őzeje , d z ija ;

ukr.dial. (Poles'je) žen*, ־i  (žen*, žyn ')s; russ.d ia l.žen9, 

- i 6 und mittelruss.ženb, - i 7.

Das Wort reicht in die altertümliche Textilterminologie der 

Balten und Slawen, vgl.l i t . genÿs, le tt .dzeinis, die neben "Zeid- 

lerstrick" noch ,,Strick" überhaupt bzw. "Aufzug, Kette, Zettel, 

Garn" bedeuten konnten; le tt.dzija "Zeidlerstrick" und "Garn, 

Tritze" = l i t •g ijà  "Faden vom Anfang des Gewebes"; skr.žlca 

"Faden"; russ.d ia l.žica "Kammgarn". Der entsprechende Artikel 

fehlt bei TRAUTMANN, BSW.

3.2.Aus den Bezeichnungen für das Anlegen der Waldbienenstöcke 

in den Bäumen ließ sich eine exklusive baltisch-slawische Phra- 

sementsprechung ermitteln: le tt.dēt dori < dravu > : poln. dial. 

dziać drzewo.8

3.3.Phraseologismen mit den Komponenten "reißen" & "Ziege(n- 

bock)" haben im Lettischen, Russischen, Belorussischen und Bui- 

garischen die Bedeutung "sich erbrechen, kotzen":

le tt .d īrā t azi (āžus) : russ.dial.drat* kozia; beloruss.dial. 

drąc* kazly und bulg.volksspr. (z.T.dial.) dera kozi (pršča, 

ja re )9.

Die Verben entsprechen einander ziemlich genau: d īrā t : ursl.

5 Vgl.Etymologiönyj slovnyk ukraïns'koï movy, t.2, Kyïv
1985, S.193.

6 Slovar1 russkich narodnych govorov, vyp. 9, Leningrad 
1972, S.129.

7 Aus den Akty juridičeskie ... unter dem Jahre 1526 nach 
der Kartothek des Altrussischen Wörterbuches, Institut russkogo 
jazyka AN SSSR, Moskva.

8 Eckert, R.: Untersuchungen ... ,  S.144.

9 Eckert, R.: Zur historischen Phraseologie der slawischen 
Sprachen (Phraseologismen mit den Komponenten *dbrati & *koza 
bzw. *kozblb). In: Z problemów frazeologii polskiej i  
sł owiánskiej , IV, Wrocław - Warszawa - Kraków ־ Gdańsk - Łódź
1988, S.59-70.
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*dbrati ״,reißen"; für slav.koza "Ziege", когьіъ "Ziegenbock" und 

l i t . ožfs, le t t .āzis "Ziegenbock" nehmen eine Reihe von Forschern 

Urverwandtschaft an.10 Das Litauische hat dazu nur eine 

partielle Entsprechung: p lešti (n é rti, drèksti etc.) oži (ožius) 

"kotzen", wobei p le š ti, n é rti, drëksti auch "reißen" bedeuten 

kann.

4 » Ermittlung von partiellen (strukturell-semantischen) Phrasem- 

entsprechungen zwischen dem Baltischen und Slawischen:

4.1.Bereits erwähntes l i t .p leš ti oži und russ.d ia l.d ra t1 kozia, 

beloruss. dia l.drac'Jcazly und bulg.(dial.) dera kozi (mit einer 

gemeinsamen Komponente) .

4.2.Zu den partiellen Entsprechungen mit einer gemeinsamen 

Komponente, die einen gewissen Übergang zu den unter 3. und 4.3. 

beschriebenen Erscheinungen darstellen, können wir eine neue von 

uns erst vor kurzem ermittelte Übereinstimmung rechnen: 

urslav.dial.(nordsl.) *öbrtoryjb (vgl.russ.d ia l.čertoroj 

"Schlucht; Graben (vom Wasser)"; ukr. dial .<?ortoryj "Wirbel, 

Strudel im Wasser") sowie Orts- und Gewässernamen asorb. 

(9.Jhd.) Scurturegia heutiges Schotterey bei Merseburg; 

altukr.Čortorije  (1464); mährisch Certorige (1234); 

poln.Czartorysk - Stadt in Wolhynien und Fürstentum; apoln. Name 

eines bekannten Fürstengeschlechts Czartory(j)ski (ab 1443); Ge- 

wässernamen poln.Czartoryja, ukr.Ćortoryj, russ.Čertoroj, 

Čertorojka, die alle auf ein *čbrtъ ry je  "der Teufel gräbt, 

rodet"11 zurückgehen und die wir mit der phraseologischen 

Wendung Ü t .vélnias ráuna ką nors (wörtl. "der Teufel rodet, 

reißt aus j-n") "j-d wird vom Teufel hinweggerafft, d.h. geht 

zugrunde, stirbt" vergleichen.

Das l i t . Phrasem t r i t t  noch in folgenden Varianten auf: balà (der

10 Vgl.Gamkrelidze, T.V.; Ivanov, Vjač.Vs.: Indoevropejskij 
jazyk i indoevropejcy, II,  Tbilisi 1984, S.585.

11 Vgl.Etimologičeskij slovar* slavjanskich jazykov, vyp.4, 
Moskva 1977, S.163-164.
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Böse, Teufel) ráuna; biesas (der Teufel) ràuna; dievai (die 

Götter) ràuna; kélmas (der Stubben, besser: der Waldgeist) 

ráuna; čertas (< ostsl.<*brt2>) parovè "der Teufel hat geholt". 

L it.rá ü ti und ursl.* ry t i sind ursprachl. Entsprechungen, während 

der Name des Teufels in beiden Sprachzweigen durch unterschied- 

liehe Wörter (*<?3rtb - vélnias, kélmas und Entlehnungen aus dem 

Slawischen wie biesas und čertas) repräsentiert wird.

4.3.Russ.d ia i, lá z it  * bo rt9 "zeideln", d.h. "Honig aus dem Wald- 

bienenstock ausnehmen" und l i t .kopinèti drevès ebenfalls 

"zeideln". Beide Phraseologismen weisen eine übereinstimmende 

semantische Struktur auf, wie sie auch für Übersetzungsent- 

lehnungen (calques) charakteristisch ist, vgl. "klettern" & 

"Waldbienenstock" = "zeideln", russ.la z i t 9, l i t .kopinèti 

"klettern" und russ.bo rt9 , l i t . drevè "Waldbienenstock".

5. Systemhafte Begründungen für die Herauslösunq von Slawismen 

im Baltischen und von Baltisroen im Slawischen

In einer Reihe von Fällen verbergen sich unter den sogen, balto- 

slawischen Wortgleichungen entweder Entlehnungen des Baltischen 

aus dem Slawischen oder des Slawischen aus dem Baltischen:

5.l .L i t .p lrš is  PI. "Brust der Pferde; vorderer Teil der Brust 

des Pferdes" stammt aus ursl.*pbfsi PI. "Brust, Frauenbusen; 

Mutterbrust; Kleidungsstücke, die die Brust bedecken; Brustwehr; 

auch: Brust der Pferde" auf Grund der engeren (speziellen) Be- 

deutung im Litauischen; der geringen Derivate im Litauischen und 

einer großen Anzahl von alten Ableitungen im Slawischen; infolge 

einer geringen Verbreitung (wenige Mundarten) im Litauischen und 

allgemein-slawischen Verbreitung von *pbj־si. R.TRAUTMANN, BSW, 

220, führt für die eben behandelten Wörter sogar eine gemeinsame 

Vorform *p ir s i- F. "Brust" an, was u.E. nicht gerechtfertigt 

is t, da das in den litauischen Mundarten nur spärlich belegte
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p irš is  eine Entlehnung aus dem Slawischen darstellt.12

5.2.Ebenso verhält es sich mit le tt .d ial.grursts, -s ,,Flachs־ 

knocke", das auch aus ursl.*gb!־stb, - i "Handvoll" übernommen 

wurde.13 Auch in diesem Falle nimmt R.TRAUTMANN, BSW, 102, eine 

balto-slawische Wortentsprechung an und setzt als gemeinsame 

Vorform die Rekonstruktion *gu rs ti- voraus.

5.3.Den lange Zeit vernachlässigten Baltismen im Slawischen 

(seit A.BRÜCKNER beobachten wir eine Überbewertung der Slawismen 

im Baltischen) widmete Ju.A.LAUČIUTE vor kurzem ein ganzes 

Wörterbuch.14

Auch unter den Baltismen im Slawischen finden sich Beispiele, 

die früher ohne Zögern zu den balto-slawischen genetischen Wort- 

entsprechungen gezählt wurden. Vgl. die Zusammenstellung von 

l i t . p ir t is ,  le t t .p ir ts  mit altruss.pbrtb, russ.dia l.pert״ "Bade־ 

stube", für die TRAUTMANN, BSW, 215, die Vorform *p i r t i  ־an ־

setzt. Nach unserer Meinung nehmen die russischen Wörter eine 

ziemlich isolierte Stellung im lexikalischen System des 

Russischen ein, während die ostbaltischen Wörter über eine 

reiche Semantik und ein umfangreiches Derivationssystem ver- 

fügen, so daß eher eine Entlehnung des altruss. und russ.dial. 

Wortes als Urverwandtschaft anzunehmen is t .15

6. Ermittlung von semantischen Baltismen

6.1.Vor der Ausbreitung der slawischen Stämme nach Norden und 

Nordosten war das Gebiet nördlich des Pripjat״, an den Ober־

Vgl.Eckert, R.: Die Nominalstämme auf - i im Baltischen 
unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen, Linguistische 
Studien Nr.106, Berlin 1983, S.122-128.

13 Vgl. Eckert: Die Nominalstämme auf - i  . . . ,  S.137-142.

14 J.A.Lauöjute: Slovar1 baltizmov v slavjanskich jazykach, 
Leningrad 1982.

15 Vgl.Eckert: Die Nominalstämme auf - i  . . . ,  S.88-92.
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laufen der Berezina und der Desna, um das spätere Minsk, Polock, 

Vitebsk und Smolensk sowie südwestlich von Moskau von baltischen 

Stämmen besiedelt. Erst im Jahre 1147 besiegte Svjatoslav 

Olegovič am Flüßchen Porotva, einem linken Nebenfluß der Oka, 

die baltischen Galinder ("Goljad") und machte sie zu seinen Ge- 

fangenen- Bis in die historische Zeit hinein reichen die Kämpfe 

der ostslawischen Fürsten mit diesen baltischen Stämmen. 

Z.ZINKEVIČIUS hat im l.Band seiner "Geschichte der litauischen 

Sprache"16 erstmals ausführlich den Prozeß des Unterganges 

dieser östlichen Balten (Ryty baltai) beschrieben und mit einem 

reichen Namenmaterial baltischer Herkunft sowie mit zahlreichen 

baltischen Elementen im Wortschatz des Russischen und Belo- 

russischen belegt. Einen besonderen Platz (neben den baltischen 

Reliktwörtern) nehmen hier die sogen, semantischen Baltismen 

ein, Wörter, die ihre Bedeutung unter dem Einfluß des baltischen 

Substrats erhielten und entwickelten.

ZINKEVIČIUS führt für die semantischen Baltismen ausschließlich 

Beispiele aus dem Belorussischen an, z.B. beloruss.dial. serad- 

zibor, sjarèdbor "Gegend mitten im Waldmassiv", vgl. l i t .vidò- 

g ir is . Wir meinen jedoch, daß in einigen, wohl sicher ziemlich 

alten Fällen auch das Russische bzw. das Russische und Belo- 

russische an diesen semantischen Baltismen des Ostslawischen 

beteiligt sind. Dieser besondere Typ baltisch-slawischer lexi- 

kalischer Beziehungen wird erst in allerjüngster Zeit erforscht. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang auf zwei Fälle aufmerksam 

machen, die wir auf Grund eines umfangreichen Materials ermit- 

teln konnten:

6.2.In drei Arbeiten17 haben wir gezeigt, daß im Baltischen

16 Zinkevičius, Zigmas: Lietuviy kalbos kilmé (Lietuviu 
kalbos istorija , I), Vilnius 1984, S.246ff.

17 Eckert, R.: Eine balto-slawische Sonderübereinstimmung 
(Zu o s t l it . valgà : russ.vôlôga und weiteren Entsprechungen). In: 
Ponto-Baltica, 2-3, Firence 1982/83, S.15-27; ders.: Ostslawisch 
d ia l.vologa "flüssige (fette) Speise". In: Zeitschrift für 
Slawistik, Bd.29, H.l, Berlin 1984, S.2-18; Ekkert, Rajner:
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(und zwar in allen drei uns bekannten baltischen Sprachen) sowie 

im Russischen (im Altrussischen und in den drei russischen Mund- 

arten) sowie im Belorussischen (vor allem in den Dialekten) eine 

semantische Sonderentwicklung von "Feuchtigkeit" über "feuchte 

(auch flüssige, fette) Speise" zu "Speise, Essen" erfolgte. Man 

vgl.l i t . vllgšnas "feucht", pavilgà "Zutaten zu Speisen (Fleisch, 

Fett, Milch, Eier, Käse u.dgl.); Butter, Anmachsel" und o s tlit. 

valgà "Essen, Speise", l i t . válgyti "essen" (im Lettischen und 

Altpreußischen gibt es dafür ebenfalls Belege). Dem entspricht 

die semantische Evolution in russ.d ia l.vôlóga "Feuchtigkeit, 

Wasser, Nässe" zu vôlóga "flüssige (resp. fette, feuchte) 

Speise; Beikost, Speise, Proviant, Gemüse" etc. (mit genauen 

Entsprechungen in den belorussischen Mundarten). Da von allen 

slawischen Sprachen (und Dialekten) nur in denen eine derartige 

semantische Entwicklung zu verzeichnen is t, die baltisches Sub- 

strat aufweisen und im Baltischen diese Bedeutungsentwicklung 

a lt (gemeinbaltisch) is t, sind wir der Meinung, daß hier eine 

Beeinflussung des Baltischen auf das Slawische im semantischen

6.3.Ein ähnliches Beispiel s te llt die Herleitung der Wörter für 

jagen, Jagd im Altrussischen und in den russischen Mundarten dar 

(lësovati, lesovat•; lēšnja, lešnja, lesován•e, *lēšbba, 

*lësbba, vql.lššebnyj, lésebnyj) . Aus allen drei baltischen 

Sprachen sind Beispiele dafür bekannt, daß die Wörter für jagen, 

Jagd vom Wort für Wald abgeleitet sind, vgl. l i t . médis nicht nur 

"Baum", dial, auch "Wald"; lett.roe^s "Wald, Gehölz", apr.median

"Wald" und l i t .medźióti, le tt .medīt "jagen" sowie l i t .medźióne, 

medźiókle, medźiósena; le t t .medīšana, medniecība, medība und

Razyskanija v oblasti istoričeskoj semasiologii russkogo jazyka 
(ustanovlenije i  obosnovanie semantičeskogo razvitija slova na 
primere vost.-sl.d ial.vologa). In: Etimoloģija 1984, Moskva

Bereich erfolgte

1986, S. 239-245

Bernd Barschel - 9783954791651
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM

via free access



00056880

R.Eckert

apr.medione "Jagd".18

7. Bereits diese noch fragmentarische Darstellung der ver- 

schiedenen Arten von Beziehungen zwischen Wortschatzeinheiten 

des Baltischen und Slawischen zeigt ihre Heterogenität und 

V ie lfa lt und ihren unterschiedlichen Wert bei der Beurteilung 

des Verhältnisses der beiden Sprachzweige zueinander:

7.1.Die unter 1.1. und 1.2. angeführten Beispiele sind nicht 

aussagekräftig für die speziellen balto-slawischen Beziehungen, 

denn sie betreffen Gemeinsamkeiten der indoeuropäischen Sprachen 

insgesamt oder zumindest eines Teiles von ihnen (und im letz- 

teren Falle reichen sie über die Entsprechungen zwischen dem 

Baltischen und Slawischen hinaus, d.h. es wird mindestens noch 

ein weiterer Zweig oder eine weitere indoeuropäische Sprache 

einbezogen).

7.2.Die Beispiele unter 2.1. und 2.2. beweisen eher, daß es sich 

beim Baltischen und Slawischen um zwei selbständige indoeuro- 

päische Sprachzweige handelt, die sich eindeutig durch nicht 

wenige lexikalische Unterschiede voneinander abheben.

7.3.Nur die unter 3.1., 3.2., 3.3. erörterten exklusiven Wort- 

und Phrasementsprechungen, die sich leicht, was erstere be- 

t r i f f t ,  vermehren lassen, stützen die Ansichten über eine be- 

sondere Nähe der beiden Sprachzweige. Hier käme es darauf an, 

diese Fälle möglichst vollständig zu erfassen und überzeugend zu 

beschreiben.

7.4.Die unter 4.1., 4.2. und 4.3. behandelten strukturell- 

semantischen Phrasementsprechungen können wohl am ehesten als

18 Vgl.Eckert, R.: Forschungsansätze zur Erhellung der 
baltisch-slawischen Sprachbeziehungen am Material der Lexik und 
Phraseologie. In: Zeitschrift für Slawistik, Bd.34, H.4, Berlin
1989, S.560-569, besonders 561-568.
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Beeinflussungen eines Sprachzweiges (oder eines Teiles des- 

selben) auf den anderen (oder einen Teil desselben) gewertet 

werden. Die Entsprechungen sind als Übersetzungsentlehnungen 

(Kalkierungen) resp. als partielle Übersetzungsentlehnungen zu 

werten.

7.5.Die Beispiele unter 5.1., 5.2. und 5.3. spiegeln Lehnbe- 

Ziehungen wider, die für eine sehr frühe Zeit nicht leicht von 

genetischen Entsprechungen abzuheben sind, mit denen jedoch zu 

allen Zeiten zu rechnen is t und zwar in beiden Richtungen (Sia- 

wisch - Baltisch und Baltisch "״ Slawisch) , wobei auch hier nur 

einige oder nur eine der Sprachen jedes der beiden Zweige im 

Spiel gewesen sein kann.

7.6.Unter 6.2. und 6.3. werden Fälle der sogenannten seman- 

tischen Baltismen im Ostslawischen vorgestellt, die als Ein- 

Wirkungen des baltischen Substrats in einem ganz bestimmten Teil 

des slawischen Sprachraumes zu deuten sind.

7.7.Diese sehr verkürzte und sicher nur unvollständige Sichtung 

der lexikalischen und phraseologischen baltisch-slawischen Ent- 

sprechungen zeigt deutlich, daß diese, erstens, ihrer Natur nach 

sehr unterschiedlich sind und zweitens unterschiedlichen Wert 

bei der Beurteilung der Beziehungen zwischen dem Baltischen und 

Slawischen besitzen. Zur Erhellung der alten genetischen Be- 

Ziehungen zwischen den genannten beiden Sprachzweigen kann u.E. 

nur ein Teil der erörterten Übereinstimmungen beitragen (Be- 

Ziehungen des Typs, der unter 3.1., 3.2. und 3.3. betrachtet 

wurde). Diese sind streng von anders gearteten Beziehungen (die 

in den anderen Abschnitten ebenfalls als Typen angeführt sind) 

zu unterscheiden.

7.8.Was die Klärung der baltisch-slawischen Sprachbeziehungen 

aus genetischer Sicht be trifft, so kann dieses vielschichtige 

und komplizierte Problem unserer Meinung nach nur in komplexer
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Betrachtungsweise unter Beachtung der phonetisch-phraseolo- 

gischen, prosodischen, grammatischen und lexikalisch-phraseo- 

logischen Fakten sowie der weiteren Erforschung des alten Namen- 

schatzes der baltischen, slawischen und der anderen indoeuro- 

päischen Sprachen vorangebracht werden.
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Birgit Jänichen 
Zum Studium der Numeralia im Alt• und Mittelbulgarischen

0. Auf dem 6.Balkanistenkongreß in Sofia zeigte sich u.a. die 

Tendenz, die balkanologische linguistische Problematik, die in 

der Vergangenheit häufig nur aus regionaler Sicht iso liert be- 

trachtet wurde, stärker in die indoeuropäische Problematik ein- 

zuordnen und die Entwicklung der Balkansprachen in ihrer dialek- 

tischen Beziehung zur gesamteuropäischen Sprachsituation zu 

sehen.

Aus diesem Grunde könnte es natürlich auch für eine Tagung der 

indoeuropäischen Linguistik interessant sein, bestimmte Probleme 

der Entwicklung des Bulgarischen, die balkanologisch determi- 

niert sind, in ihrem Verhältnis zum Altbulgarischen, das als 

älteste überlieferte, dem Urslawischen noch sehr nahe stehende 

slawische Sprache in der Indoeuropäistik eine wichtige Rolle 

spie11, zu betrachten.

Vorgelegt werden sollen Untersuchungsergebnisse über morpho- 

logische und syntaktische Eigenschaften der Numeralia anhand von

30 analysierten Evangelientexten, von denen 4 der altbulga- 

rischen Periode entstammen, 11 mittelbulgarischen Charakter tra- 

gen; 10 sind Texte russischer und 5 Texte serbischer Redaktion. 

Aufgrund einer Analyse von Indizien der mit den Numeralia ver- 

bundenen sprachlichen Entwicklungen soll versucht werden, einen 

Beitrag zur Beschreibung allgemeiner Tendenzen der Herausbildung 

des Numerales als selbständige und einheitliche Wortart zu 

leisten.

Auf Verbindungen vom Altbulgarischen zum Indoeuropäischen bei 

den Numeralia soll aus Raumgründen nicht eingegangen werden; wir 

beschränken uns auf die einzelsprachliche Darstellung in einem 

diachronischen Schnitt vom Alt- zum Mittelbulgarischen.
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In der Slawistik existieren mehrere den Numeralia gewidmete 

Werke. Vor allem seien hier die beiden Monographien1 des 

sowjetischen Wissenschaftlers A. SUPRUN genannt. Während er in 

seinem ersten Werk, sich auf einige ausgewählte altbulgarische 

Handschriften stützend, eine graphische und paläographische Be- 

Schreibung gibt und eine Vielzahl morphologischer und syntak- 

tischer Eigenschaften der unter dem Begriff "Numeralia" zu- 

sammengefaßten Lexeme analysiert, beschäftigt SUPRUN sich in 

seinem zweiten Werk mit den allgemeinen Entwicklungstendenzen 

der Numeralia in allen slawischen Sprachen und verfolgt ihre 

Entwicklung bis zu den heutigen Literatursprachen. Dabei hatte 

er jedoch nicht beabsichtigt, vollständig den genauen Weg und 

die einzelnen Etappen dieser Entwicklung zu dokumentieren. Im 

Unterschied dazu möchten wir anhand unserer umfangreichen 

Materialbasis das Hauptaugenmerk auf den Zustand der Numeralia 

in den untersuchten Handschriften, besonders der mittelbulga- 

rischen Periode, richten.

1. Ausgehend von semantischen, morphologischen und syntaktischen 

Kriterien kann festgestellt werden, daß die Numeralia im Altbul- 

garischen nicht als selbständige Wortart betrachtet werden 

können. Die Besonderheit in der Entwicklung der Numeralia be- 

steht darin, daß sie sich aufgrund der Lösung des Widerspruchs 

zwischen Semantik und Funktion einerseits und der ursprünglichen 

Zugehörigkeit zu den Substantiven bzw. Adjektiven andererseits 

als selbständige Wortart konstituieren. Das führt zu ihrer weit- 

gehenden grammatischen Vereinheitlichung und zum Verlust des 

Numerus, Genus und der Abschwächung der Deklination. Dabei 

spielen auch phonetische Prozesse eine Rolle. Die Ausgliederung 

der Numeralia is t in erster Linie semantisch bedingt. Es zeigen 

sich jedoch auch eine Reihe formal-morphologischer Merkmale, die 

es uns gestatten, sie auch von formaler Seite als eigene Wortart

1 Suprun, Adam E.: Staroslavjanskie č is l i te l ' nye, Frunze 
1961. Ders.: Slavjanskie č is lite l,nye. Stanovlenie č is l i te l1nych 
как osoboj časti reči, Minsk 1969.
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zu betrachten. Dieser Entwicklungsweg der Numeralia is t ein 

langwieriger historischer Prozeß, der die komplizierten Wechsel- 

Wirkungen einer ganzen Reihe inner- als auch außersprachlicher 

Faktoren widerspiegelt.

Die Ordinalia wurden von der Analyse ausgeschlossen, da sie sich 

in ihren morphologischen und syntaktischen Charakteristika in 

keiner Weise von den Adjektiven unterscheiden.

Nun möchten wir konkret zu der Erörterung einzelner Numeralia in 

den a lt- und mittelbulgarischen Texten übergehen.

2.1. Das Numerale edinb richtet sich in Genus, Kasus und Numerus 

stets nach dem Substantiv. Es zeigt in den untersuchten Texten 

wenig Veränderungen in seiner pronominalen Flexion, die auch 

insgesamt die Entwicklung des Nominalsystems zum Analytismus be- 

treffen und nicht unmittelbar mit den Numeralia verbunden sind.

2.2. Im Zusammenhang mit dem Numerale dbva is t die Kategorie 

Dual außerordentlich interessant. Sie is t in allen Texten be- 

zeugt, obwohl einige Beispiele die sich in der gesprochenen 

Sprache vollziehenden Veränderungen signalisieren.

Einen ersten Schritt s te llt dabei die Verwendung des Nom./Akk. 

Dual statt anderer obliquer Kasus dieser Kategorie in einigen 

Handschriften ab dem 13.Jh., wie das Evangelium von Athen, das 

Evangelium von Vraza, das Evangelium von Terter, das Londoner 

Evangelium u.a., dar.

Vom Verfall des Duals zeugen Beispiele, in denen das mit dem 

Numerale verbundene Substantiv bzw. auftretende Pronomen, Parti- 

zipien und auch das Verb im Plural erscheinen. Sehr deutlich 

t r i t t  dies in einem Beleg des Evangeliums von Terter zutage.

(1) Mat. 20,21

Mar Sia. emu гьсі da sedete sbë šny moë.

Nik da sëdeta si oba syna moë.

Tert da sçdptb s ii oba Snove...
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Gleichzeitig mit dieser Entwicklung wird auch bei den mit den 

Numeralia verbundenen Substantiven die allgemeine Tendenz des 

Nominalsystems zum Analytismus sichtbar, die sich in den 

Endungen der Substantive im Nom./Akk. statt anderer obliquer 

Kasus zeigt.

In einer anderen Tendenz, die relativ häufig im Ćudower Neuen 

Testament des heiligen Alexej - einer Handschrift russischer 

Redaktion aus dem Jahre 1355 - und vereinzelt im Evangelium von 

Vraza bezeugt is t, t r i t t  das Substantiv wie nach den Numeralia 

pętb bis devętb im Gen.PI. auf.

2.3. Für die Numeralia t r i je  und äetyre weisen die untersuchten 

Handschriften Belege auf, die den Verlust der nominalen Kate- 

gorie Genus (Genusneutralisierung) erkennen lassen, d.h. die 

fern./п. Form wird auch bei mask. Substantiven verwendet, wozu 

unter anderem auch die Nichtunterscheidung des Genus dieser 

Numeralia in den obliquen Kasus beigetragen hat. Erste Beispiele 

für diese Entwicklung datieren aus dem 13.Jh. Gleichzeitig damit 

is t in einigen Handschriften der Verlust der nominalen Kategorie 

Kasus (Kasusneutralisierung) der Numeralia dokumentiert, in 

denen nur das Substantiv die entsprechende Kasusendung trägt. 

Die homonymen Formen des Akk. mask, und Nom. fern./п. sind ein 

relevanter Faktor dafür, daß sich gerade die fern./п. Variante 

dieser Numeralia als allgemeine durchsetzen konnte.

(2) Mk. 13,27

Mar i  izberetb izbbranyje svojç otb öetyrb vëtrb 

At izberotb izbbranyp ego o ćetyrechb vëtrb 

Lon i  s*bberetb izbrannyp svop. o če tiri vëtrb

Tendenzen zur Unifizierung der unterschiedlichen morphologischen 

Eigenschaften widerspiegeln sich für diese Numeralia vor allem 

in dem auf sie wirkenden Einfluß der Pronominalflexion. Uni- 

fizierungsansätze der syntaktischen Eigenschaften der Numeralia
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äußern sich in Belegen, in denen das Substantiv nach dem Muster 

der nachfolgenden Numeralia im Gen.PI. erscheint.

2.4. Die Numeralia pętb bis desętb zeigen in den untersuchten 

Handschriften deutliche Veränderungen in ihrer Entwicklung. Auch 

auf diese Gruppe Numeralia hat die Pronominalflexion einen 

bedeutenden Einfluß ausgeübt. Darin is t wiederum ein Beitrag zur 

Vereinheitlichung der Deklination der Numeralia zu sehen, der 

außerdem die Möglichkeit bot, die durch diese Numeralia aus- 

gedrückte logische Menge in pluralischen Kasusformen hervor- 

zuheben. Besonders zu erwähnen is t in dieser Beziehung das 

Evangelium von Tārgovište, eine mittelbulgarische Handschrift 

von 1512.

Die morphologische Konversion zieht gleichfalls eine syntak- 

tische Umgestaltung nach sich. Vom Verlust des substantivischen 

Charakters dieser Gruppe Numeralia zeugt eine Reihe von Belegen, 

in denen das den gezählten Gegenstand ausdrückende Substantiv 

nicht im Gen.Pl., sondern im Nom./Akk.PI. steht. Beispiele dafür 

finden sich vor allem in den mittelbulgarischen Handschriften 

wie das Evangelium von Dobromir von Anfang des 12.Jh. sowie ab 

dem 13.Jh. das Baniško-Evangelium, das Evangelium von Dobrejšo, 

das Evangelium von Athen u.a. Gleiches t r i f f t  auch auf in dieser
I

I Funktion verwendete Partizipien zu. Adjektive und Pronomina in
ו

attributiver Funktion stehen vor allem ab dem 13.Jh. häufiger im 

Plural statt des im Altbulgarischen obligatorischen Sg. fern.

!

(3) Lu. 20,31

Mar takožde že i  vbsë sedmb umbrëêçd
At takože i  vsëchb •2. umrëspa
Ban takože i  vbsi sedbmb i  umrēšp

In obliquen Kasus kongruiert das Substantiv mitunter mit dem 

Numerale. Auch diese Fälle verweisen auf den Verlust des 

substantivischen Charakters dieser Gruppe Numeralia. In der-
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artigen Beispielen kommen auch Belege vor, die die sich voll- 

ziehende Kasusneutralisierung dieser Numeralia dokumentieren- 

Sie is t dadurch gekennzeichnet, daß das Numerale anstelle eines 

obliquen Kasus im Nom./Akk. a u ftr itt und nur das Substantiv im 

geforderten Kasus steht. Erste Belege dazu entstammen dem 

12.Jh., häufiger dann mit Beginn des 13.Jh.

Werden die Numeralia pętb bis desętb im Subjekt verwendet, wird 

in der altbulgarischen Sprache das Prädikat entsprechend der ur- 

sprünglichen grammatischen Charakteristik dieser Numeralia im 

Singular gebraucht. Es lassen sich jedoch bereits in den 

ältesten Handschriften Belege anführen, die das Prädikat im 

Plural bieten. Diese Tendenz verstärkt sich noch in den jüngeren 

Handschriften. Auch sie is t verbunden mit dem Verlust des 

substantivischen Charakters dieser Numeralia und ihrer 

Bezeichnung einer Menge.

2.5. Äußere Relevanz im Prozeß der Unifizierung besitzen die 

Numeralia der Reihe edinb na desęte bis devętb na desęte. Sie 

stellen aufgrund ihrer heterogenen grammatischen Charakteristika 

im Altbulgarischen bei gleichzeitig überaus ähnlicher Struktur 

einen der Brennpunkte der Widersprüche in der Entwicklung der 

grammatischen Eigenschaften der Numeralia dar. Leider sind die 

im Text auftretenden Beispiele nicht sehr zahlreich, besonders 

für die Gruppe pętb na desęte bis devętb na desęte, jedoch 

lassen auch sie die allgemeinen Entwicklungstendenzen der 

Numeralia erkennen. Den Verlust der selbständigen Bedeutung des 

Einers beweist die Darstellung des Substantivs im Plural nach 

edinb na desęte in einigen Handschriften ab dem 13.Jh., was zu- 

sätzlich auch der Plural des Verbs unterstreicht. Dabei weisen 

einige Belege, hauptsächlich aus dem 13.Jh., wie nach pętb na 

desęte das Substantiv im Gen.PI. auf.

Das Numerale dbva na desęte wird als ein Lexem aufgefaßt, das 

bereits unabhängig vom Genus des Substantivs is t, was einige
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Belege mit einem fern, oder n. Substantiv skizzieren, und dessen 

Endung die syntaktische Funktion dieses neu entstandenen Wortes 

signalisiert. Akzentuiert wird die Entstehung solcher Formen 

auch durch den in einigen Handschriften kontinuierlich anzu- 

treffenden Ersatz der Komponente oba durch <3ъѵа. Wiederum treten 

Kasusformen auf, die unter dem Einfluß der Pronominalflexion 

entstanden sind. In einigen, wenn auch seltenen Belegen, is t das 

Numerale kasusneutral dargestellt, während das Substantiv die 

Endung des obliquen Kasus trägt.

(4) Mat. 9,20

Mar dbvë na desçte lëtë

Lon dvanadesçte lëtb

Tert dvanadesetb lëtb

2.6. Die Normen für die Verbindung der weiteren zusammengesetz- 

ten Numeralia mit Substantiven waren im Altbulgarischen außer- 

ordentlich kompliziert, jedoch kristallisieren sich auch für 

diese Numeralia Unifizierungstendenzen heraus. Den Verlust des 

substantivischen Charakters von desętb belegen einige Beispiele 

in obliquen Kasus. Beide Komponenten des Numerales sind flek-
I

t ie r t und kongruieren mit dem Substantiv. Häufiger jedoch, und 

damit zugleich Zeugnis für eine weitere Entwicklung, sind Dar-
I

Stellungen des Numerales als ein Lexem, dessen letzte Komponente 

die Kasusendung in Kongruenz mit dem Substantiv trägt. In den 

meisten Beispielen für diese Numeralia finden wir den Akk. 

Dadurch is t es nicht möglich, eine genaue Interpretation vor- 

handener kasusneutraler Numeralia zu geben. Jedoch sind einige 

ן  derartige Formen in obliquen Kasus und nach Präpositionen zu 

[ sehen. Die durch die historische Entwicklung der Halbvokale ent- 

stehende paradigmatische Identität des Akk.Sg. und des Gen.PI. 

von desętb sowie der häufige Gebrauch im Akk. trugen wesentlich 

dazu bei, daß sich diese Formen als erstarrte, kasusneutrale 

durchsetzen konnten. Die zweifellos unter Einfluß der Numeralia 

ab pętb desętb entstandenen Lexeme dvadesętb, tridesętb (Evange-
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liuro von Tārgovište, Londoner Evangelium, Evangelium von Terter) 

widerspiegeln den Prozeß der Eingliederung dieser Numeralia in 

eine einheitliche morphologisch-syntaktische Reihe.

(5) Lu. 3,23
p  »

Mar i  tb bë īsb ëko tremb desętemb lëtb načinaje

Lon I tb bë 'Is ' jako tridesçtimb lëtomb načinap

Tert i  tb bë is jako lëtb tridesçtb naćinaę se

1354 I tb bë is jako letomb načinaje

(6) Lu. 2,37

Mar i  ta vbdova do osmi desętb i  ãetyrb lëtb

Tert i  ta vdova jako lëtomb n i  ãetyromb

Dš i ta vdova do osbmdesçtb i  ćetyri lēta

(7) Lu. 15,4

Mar ne ostavitb l i  deveti desetb i  deveti ѵъ pustyni.

T ne ostavitb l i  deveti desętb i  devetb ѵъ pustbni.

Ban ne ostavit l i  devçdesçtb i devçtb po pustyni.

Lon ne ostavit l i  devetbdesçtb i  devçtb ѵъ pustyni.

Dabei sind auch Beispiele dokumentiert, die das phonetische Zu- 

sammenwachsen der Komponenten mit lautlicher Vereinfachung 

graphisch zeigen.

2.7. Auch in der letzten Gruppe Numeralia ab sbto lassen sich 

analoge Entwicklungsprozesse anführen. Auch hier wird der Ein- 

fluß der Pronominalflexion deutlich, ebenso das allmähliche Zu- 

sammenwachsen von Mehrwortbenennungen und ihre sich herausbil- 

dende Kasusneutralisierung.

(8) Mat. 14,5

Zogr vešte t r i i  sbtb pënçzb

1342 veste trechb sbtb рёпьгь

Ban vę§te t r i  sbtb pënçzb

Tärg veste tris ta  pënezb
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3-1• Insgesamt is t festzuhalten, daß die Entwicklung der Nume- 

ralia ein sehr vielschichtiger Prozeß is t, der über verschiedene 

Entwicklungsetappen bis zum Verlust der nominalen grammatischen 

Kategorien Genus, Numerus und Kasus führt. Für die syntaktische 

Umgebung der Numeralia sind folgende Erscheinungen relevant: Die 

Verbindungen von Numerale und Substantiv werden vereinfacht, das 

Substantiv zeigt übergangsweise die Kasusendung. Sowohl das Sub- 

stantiv als auch mit ihm verbundene Pronomen oder Adjektive er- 

scheinen nur im Plural (mit den genannten Einschränkungen). Bei 

einem als Subjekt fungierenden Numerale t r i t t  auch das Prädikat 

nur im Plural auf. Dieser gesamte Prozeß is t nicht nur mit der 

Entwicklung des bulgarischen Nominalsystems zum Analytismus zu 

erklären, er is t auch gerichtet auf die stärkere Profilierung 

der Numeralia als Wortart im Bulgarischen.

3.2. Außerdem läßt sich im Zusammenhang mit unseren einführenden 

Bemerkungen folgendes feststellen:

Bisher werden, wenn von Balkanismen in der bulgarischen Sprache 

die Rede is t, stereotyp neben der Entwicklung des Nominalsystems 

zum Analytismus eine Liste von Besonderheiten aufgeführt wie die 

Herausbildung des postpositiven Artikels, der Verlust der In- 

finitivform usw., ohne dabei zu berücksichtigen, daß diese Ver- 

änderungen natürlich auch Folgen für andere Teilsysteme der 

Sprache haben, die bisher in der Regel außerhalb des Blickfelds 

geblieben sind. Ein solches Teilsystem sind die Kardinalia. Die 

Herausbildung ihrer spezifischen Besonderheiten im Bulgarischen 

hängt ursächlich mit der Entwicklung dieser Slawine als Balkan- 

spräche zusammen- Solch eine, aus der Sicht der Balkanlinguistik 

"periphere Erscheinung", als die sich die Numeralia darstellen, 

würde es lohnen, auch unter dem Aspekt der indoeuropäischen Ein- 

bettung areallinguistischer Fragestellungen im Zusammenhang mit 

den Sprachen des Balkans zu untersuchen.
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Christoph Koch
Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes im Baltischen

und Slavischen

Die nachstehenden Ausführungen haben das Ziel zu prüfen, ob der 

im Bsl. bezeugte Attributivkonnex mit Hilfe des Relativums, der 

bekannte und weniger bekannte Entsprechungen in anderen idg. 

Sprachen findet, ursprachlichen Alters ist. Sie suchen damit zum 

einen eine Antwort auf die von slavistischer Seite wiederholte1 

Frage nach der Genese der sog. zusammengesetzten Flexion des 

slav. Adjektivs2 zu geben, die die Disziplin auf eigenem Boden 

nicht zu finden vermag3, zum anderen dem auf

1 Zuletzt Moszyński 1983.

2 Die eigenwillige Charakteristik der Forschungsgeschichte 
durch Honowska 1963, S. 5-7, der Moszyński 1983 folgt, unter- 
scheidet neben der Begründung der zweifachen Flexion des slav. 
Adjektivs aus dem Bestreben zur Scheidung der adnominalen und 
der adverbalen Funktion des Adjektivs (teoria atrybutywno- 
predykatywna) einerseits verschiedene Ausprägungen ihrer Be- 
gründung aus einer vermeintlichen Artikelfunktion des bald als 
anaphorisch, bald als deiktisch aufgefaßten antretenden Pro- 
nomens (teoria rodzajnikowa), andererseits ihre Begründung aus 
dem Bestreben zur Scheidung von adjektivischer und substanti- 
vischer Flexion (teoria morfologiczna) , ohne die bald gewonnene 
Einsicht in den relativen Ursprung des Pronomens (vgl. Delbrück 
1893, S. 432f. usf.) auch nur zu erwähnen. Dabei wird auch 
Meiliet, der stets die relative Herkunft des Pronomens vertrat 
(vgl. Meiliet 1914, S. 242; 1926, S. 166; Meillet/Vaillant 1934, 
S. 445 usf.) den Anhängern der Artikeltheorie zugerechnet. Zuge- 
ständnisse an die Artikeltheorie macht noch Schmidt 1959, S. 15. 
Da die zusammengesetzte Flexion des balt.und slav. Adjektivs 
keine Erscheinung der Stammbildung is t, kann ferner keine Rede 
davon sein, daß das schwache Adjektiv des Germanischen, wenn es 
mit dem Artikel einhergeht, die Ausdrucksmittel der Determina- 
tion im Gr. und Bsl. vereine (ebenda S. 16).

3 Nicht zuletzt dieser Umstand is t die Ursache abwegiger 
Herleitungen der pronominalen Flexion des slav. Adjektivs. So 
erblickt beispielsweise Otrębski 1968, der noch 1956, S. 121, 
die relative Herleitung des antretenden Pronomens referiert, in 
dem - j -  der pronominalen Flexionsformen die Fortsetzung einer 
"hervorhebenden j-P a r t ik e l" , die er außer in Adverbien des Typs 
p. dzis ia j oder Hypokoristika des Typs ap. Witoj usf. im slav. 
Komparativ (Typ urslav. *novëjb *novējš-) und im imper. der 
athem. Verben (Typ aksl. daždb < *dad-jb) wiederfindet, um sie 
endlich ebenso von einem Demonstrativum uridg. *io- : * i-  
herzuleiten wie eine angeblich konkurrierende *-Partikel (in
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indogermanistischer Seite anstehenden Bedürfnis4 nachzukommen, 

der Herleitung des verbalen Relativsatzes die Herleitung der in 

den idg. Einzelsprachen bezeugten nominalen 

Relativkonstruktionen zur Seite zu stellen. Angesichts 

unzureichender Vorarbeiten muß das Unterfangen im einzelnen 

summarisch bleiben. Auch beim gegenwärtigen Forschungsstand sind 

die Grundzüge der Entwicklung jedoch mit hinlänglicher 

Deutlichkeit kenntlich.

1. Der relative Attributivkonnex ist, wie sich zeigen wird, ein 

Sonderfall des Relativsatzes. Er steht daher im Kontext der 

Problematik des idg. Relativsatzes, die die Indogermanistik mit 

wechselnder Dringlichkeit seit ihren Anfängen beschäftigt und 

die in den letzten Jahrzehnten aus unterschiedlichen Beweg- 

gründen Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit ist.

Die Problematik des idg. Relativsatzes besteht vorab darin, daß 

der Relativsatz als syntaktisches Phänomen dem methodischen Zu- 

g r if f  der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft spezi- 

fischen Widerstand entgegensetzt. Anders als im Falle der 

gesetzmäßigen Entwicklung der Lautgestalt grundsprachlicher 

Einheiten, deren Rückverfolgung nicht allein die Erschließung 

des grundsprachlichen Lautsystems ermöglicht, sondern eo ipso 

Einheiten der zweiten Artikulationsebene der Sprache vor Augen 

führt, is t für die über das Lautliche hinausgehende Entwicklung 

dieser Einheiten keine Gesetzmäßigkeit festgestellt, die eine 

mit gleicher Folgerichtigkeit zum Ziele führende Rückführung der 

Entwicklung auf ihren grundsprachlichen Ausgangspunkt erlaubte. 

Stellen wir im Falle der Lautgestalt idg. Wortformen den 

gesetzmäßigen, allenfalls den begründet nichtgesetzmäßigen 

Wandel einer Gestalt in die andere fest, so sind wir im Falle 

sprachlicher Einheiten nicht allein distinktiver Funktion auf

aksl. slad%kb, dem l i t .  imper.dirbk usf.) von einem Demonstra- 
tivum uridg. *ko-d resp. *k i-s  *k i-d .

4 Vgl. zuletzt Hettrich 1988, S. 744f., 786ff.
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die Beobachtung ungesetzmäßiger Veränderungen verwiesen• Die 

ungesetzliche Ablösung des Früheren durch das Spätere aber hat 

zur Folge, daß das Frühere nicht als Zielpunkt eines stringenten 

Rückschlußverfahrens, sondern nur dort kenntlich wird, wo es um- 

ständehalber überdauert. Schließen wir im Falle der Laute mit 

hoher Präzision aus Korrespondenzen von gesetzmäßig Verändertem, 

so schließen wir im Falle nichtlautlicher Erscheinungen aus 

Korrespondenzen von gesetzlos Bewahrtem, wobei die Gesetzlosig- 

keit, die nichts weniger als Willkür oder Akausalität bedeutet, 

der Möglichkeit wie der Verläßlichkeit des Schließens und der 

Verweis auf das Bewahrte seiner materiellen Grundlage Grenzen 

setzt. Wird diese Beschränkung auf morphologischer Ebene durch 

das Verfahren der lautlichen Rekonstruktion, die ja nicht Laute 

mit Lauten, sondern Formen mit Formen in Beziehung setzt, in 

hohem Maße kompensiert, so sinkt die ausgleichende Leistung der 

lautgeschichtlichen Rekonstruktion auf syntaktischer Ebene auf 

ein Minimum.

Daß die genannten Gegebenheiten in der Forschungsgeschichte der 

idg. Syntax und damit des idg. Relativsatzes zum Ausdruck 

kommen, liegt auf der Hand. Sie verläuft im wesentlichen in zwei 

Bahnen. Die eine is t das Geleise der Faktensammlung mit dem Ziel 

der Skizzierung der grundsprachlichen Syntax anhand der den idg. 

Einzelsprachen überkommenen Gemeinsamkeiten. Diese Forschungs- 

richtung findet ihre erste und letzte Zusammenfassung im Ausgang 

des 19. Jh.s5, um sich seither, nicht zuletzt unter dem 

Eindruck der Faktenfülle des Nichtgemeinsamen, vorab auf der 

Ebene entweder der einzelnen Sprache oder des einzelnen Problems 

fortzusetzen.

Die zweite Bahn aber is t das Bemühen, die fehlende Gesetzmäßig- 

keit der historischen Entwicklung durch den Nachweis von Gesetz- 

mäßigkeiten anderer Art aufzuwiegen. Es sind dies in erster 

Linie Gesetzmäßigkeiten struktureller und typologischer Natur. 

So is t es im Gegenstand selbst begründet, daß am Beginn der Er-

5 Delbrück 1893, 1896, 1900.
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forschung des idg. Relativsatzes in Gestalt von Heymann STEIN־ 

THALs Dissertation De pronomine re la tivo  commentatio ph ilo - 

sophica-philologica aus dem Jahre 1847 eine in die Nachfolge 

Wilhelm von HUMBOLDTS tretende Arbeit typologischer Zielsetzung 

steht, die den idg. Relativsatz vor den Hintergrund entsprechen- 

der Gegebenheiten einer Reihe nichtidg. Sprachen Europas, Asiens 

und Afrikas s te llt. Im 19. Jh. durch die Vorherrschaft der 

historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft überdeckt, is t es 

dieser Ansatz, der in unseren Tagen das Bemühen um die Erhellung 

des idg. Relativsatzes zu neuem Leben erweckte. Den Neubeginn 

bezeichnet ein Aufsatz BENVENISTEs, der im Jahre 1957/8 unter 

dem programmatischen Titel La phrase re la tive , problème de 

syntaxe générale erschien. Seit Mitte der sechziger Jahre is t 

dieses Bemühen, das auf natürliche Weise in die Universalien- 

forschung mündet, mit den jüngsten Ausprägungen des sprach- 

wissenschaftlichen Strukturalismus verbündet, darunter der 

generativen Grammatik, die ihren erklärenden Beitrag auch auf 

diesem Gebiet schuldig geblieben ist.

2. Im Rahmen der idg. Syntax nimmt der Relativsatz eine hervor- 

ragende Stellung ein. Das hat seine Ursache darin, daß vor allem 

die idg. Einzelsprachen, auf deren Vergleich das Gebäude der 

Disziplin gegründet is t, den Eindruck bestärken, daß der Rela- 

tivsatz die zumindest vorherrschende Form der Hypotaxe in vor- 

einzelsprachlicher Zeit darstellt. Darauf deuten unter den vor- 

christlich bezeugten idg. Sprachen vor allem das Ar. und das Gr. 

So das Ved., in dem zum einen die Masse der hypotaktischen Sätze 

auf den Relativsatz entfällt, zum anderen die Mehrzahl der Kon- 

junktionen nichtrelativer Nebensätze Ableitungen vom Stamm des 

Relativpronomens darstellt6. Den Befund des Ved. bestätigt der 

der altiran. Sprachen: sowohl das Av. als auch das Apers. kennen

6 Pron.rel. y áh yā yàd : konj. yadã, yâdi, yàthã, yātra,
yâtab, yãd, yàd, yàd cid dhi 
gegenüber ca, céd.
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allein hypotaktische Konjunktionen rei- Ursprungs7. Ebenso 

stellen die subordinierenden Konjunktionen des Gr. überwiegend 

Ableitungen vom Stamm des Relativpronomens dar8. Die Ausnahmen 

sind einzelsprachlichen Ursprungs oder beruhen auf Adverbien, 

die erst in einzelsprachlicher Zeit zu hypotaktischen Konjunk- 

tionen wurden9.

Steht demnach die exponierte Stellung des Relativsatzes auf 

einer vom Ar. und Gr. vorausgesetzten Sprachstufe und seine Be- 

deutung für die Ausbildung der hypotaktischen Konstruktionen der 

früh bezeugten idg. Einzelsprachen außer Zweifel, so wird die 

Frage nach den grundsprachlichen Voraussetzungen dieser Verhält- 

nisse unterschiedlich beantwortet. Bis in die Gegenwart wirken 

apriorische Erwägungen des 19. Jh.s fort, die im Gefolge der von 

der aufgeklärten Grammatik formulierten Anschauung, daß in der 

Sprachentwicklung Hypotaxe auf Parataxe und diese auf die asyn־ 

detische Reihung von Äußerungen folge, der Grundsprache hypotak- 

tische Satzgefüge überhaupt absprechen. Die glottogonischen Be- 

denken entfallen, da die uridg. Grundsprache nicht auf den 

ältesten Stufen der Sprachentwicklung, sondern allenfalls wenig 

vor der Stufe des Übergangs von der Parataxe zur Hypotaxe ange- 

siedelt is t. Darauf deuten einerseits einzelsprachliche Anhalts-

Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

konj.gav. yadä, уаѲга, yezï,
gav.и.jav. уаѲа (уаѲа), yauuat, 

yā, yauuatâ(yauuata) , hiiat, 
jav. yatcit, yaSõit, yahmãi, 

уаѲа yat

: konj. yātā, уаѲа, yadiy, yāvā,
yanaiy, yadãtaya, taya (letz- 
tere setzen die apers.Gestalt 
des Relativpronomens voraus)

' Av.
pron.rel. yō yä yat (hiiat)

apers.
pron.rel. haya hayä taya 
(zur Gestalt des pron.vgl.
u. unter 3.3.1.2.)

konj.wc < uridg.*hļohļ + sekundäres -ç; 
Í(úç < urgr.*ía/oc < uridg. *hļeh2~i 
fyioc < urgr. *jLa/iOc < uridg. *hļeh2-} 
őre < urgr.*iore < uridg.*hļo- usf.

Pron.rel. ôç öв

Vgl. Schwyzer 1950, S. 553, 637 mit Verweisen.
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punkte einer von Hause parataktischen Fügung von Äußerungen,״ 

andererseits der Umstand, daß abgesehen von den Relativsätzen 

mittlerweile weitere Formen der Hypotaxe als grundsprachlich er^ 

wiesen sind, deren eine eben diesen Übergang zu veranschaulichen: 

scheint: Als einzige hypotaktische Konjunktionen nichtrelativBn. 

Ursprungs begegnen im RV ca und céd (d.i. ca + id) "wenn1':.0 

Grundsprachlichen Ursprung der hypotaktischen Verwendung vtem 

ved. ca < uridg. *Jĉ e, das wie lat. -gue, gr. re usf. im übrigen 

als parataktische Konjunktion der Bedeutung "und" fungiert, ver>- 

mutete bereits WACKERNAGEL, der got., lat. und gr. Parallelen 

sammelte10. Von diesen scheidet das gr. Zeugnis aus, da gr. <5re* 

nach Ausweis von myk. о-te11 keine Fortsetzung von uridg. 

enthält, das im Myk. als -ge erscheint12. Die Vermutung,*Aist: 

WACKERNAGEL selbst nicht veröffentlicht hat, wird durch ־-tten? 

Nachweis der entsprechenden Verwendung der heth. Fortsetzung voir 

uridg. *k^e, den unlängst EICHNER erbrachte13, zur Gewißheit1:,־ ... 

Darf somit als gesichert gelten, daß der Relativsatz nicht difr. 

einzige Form grundsprachlicher Hypotaxe war, so bleiben im 

wesentlichen zwei Einwände, die gegen das grundsprachliche Alterr 

des idg. Relativsatzes ins Feld geführt werden. Der eine stützt־, 

sich auf den Umstand, daß die idg. Einzelsprachen zwei Gestalter: 

eines Relativpronomens überliefern, die Anspruch auf voreinzel-, 

sprachlichen Ursprung erheben, nämlich die Fortsetzung te ils  

eines Relativpronomens *hļo-, te ils  eines Relativpronomens 

*kvi~ / *kvo-. Über das Verhältnis der beiden Gestalten sind alle 

theoretisch möglichen Ansichten vertreten worden. So h ie lt man

•  • 
* . 1.  " .

10 Wackernagel 1942.

11 In o-wi-de pu2-k e -q i-r i о-te wa-na-ka te-ke 85-ke-wa da- 
mo-ko-ro ...PY Ta 711.
"Was (wie?) P. sah, als der Herrscher A. zum da-mo-ko-ro ein- 
setzte" (vgl. zuletzt Molčanov/Neroznak/Šarypkin 1988, S. 121)

12 Vgl. Risch bei Watkins 1963, S. 19, Anm.l.
• »

13 Eichner 1971. Zu heth. takku "wenn" bereits Wagner 1967, 
S. 68. Vgl.ferner Szemerényi 1985, S. 764-766-
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te ils  beide Relativpronomina für nachgrundsprachlich14, te ils  

*hļo- für grundsprachlich und *kvi - / * k vo- für sekundär1s, te ils  

*к^ і- ļ  *kvo- für grundsprachlich und *hļo- für sekundär16, 

te ils  endlich beide Relativpronomina für grundsprachlich17.

Der zweite Einwand is t auf dem Boden des glottogonischen Vorur- 

te ils  erwachsen. Er geht davon aus, daß, wie der Hypotaxe die 

Parataxe, so im Falle von *hļo- der relativen die anaphorische 

und dieser die deiktische Funktion des pron. voranging, während 

im Falle von * Й - / * Л -  die rei. Funktion anerkanntermaßen aus 

der indefiniten bzw. interrogativen Funktion des pron. abge- 

le ite t is t. Der Einwand beruft sich auf die Etymologie, die in 

*hļo- eine them. Ableitung von dem lat. is, got. is usf. zu- 

grundeliegenden pron.anaph. (dem.?) * i -  erblickt18.

Beide Einwände sind in der Forschung auf mannigfache Weise mit- 

einander verwoben. Sie entfallen durch den Nachweis, daß zurain- 

dest eine der aus dem Relativpronomen hervorgegangenen hypotak-
I

tischen Konjunktionen bereits ursprachlichen Alters is t. So hat 

RIX gezeigt, daß der Typus des sog. Inhalts- oder Explikativ-

satzes, in dem eine mit dem nom./acc.sg.n. des Relativpronomens ן

ï homonyme Konjunktion als unveränderlicher Subordinator fungiert,
І

j nach Ausweis seiner in mehreren altidg. Sprachen wiederkehrenden 

Spezifika, die die Grenze zwischen den Sprachen mi£ Fortsetzung 

des Relativpronomens *hļo- und denen mit Fortsetzung des Rela-

I tivpronomens *kvi- / * k vo- überschreiten, bereits der Gründsprache

00056880

14 Die von Windisch 1869 begründete Auffassung zuletzt von 
Kurzová 1981 fortgeschrieben.

15 So die opinio communis seit Delbrück 1900.

16 Szemerényi 1970, S. 194 (1989, S. 223). 1

17 Sturtevant 1930. Zur Forschungsgeschichte zuletzt 
Hettrich 1988, S. 467-501.

! 18 Die Auffassung, die die semantische Begründung der Ab-
leitung außer acht läßt, bereits bei Windisch 1869, S. 217f., 
246ff ., 327ff., 392.
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angehört19.

Der grundsprachliche Charakter des Relativpronomens *hļo- er- 

he llt zum einen aus der Verbreitung, zum anderen aus der Senan- 

t ik  seiner einzelsprachlichen Fortsetzungen. Kontinuanten der 

Bildung begegnen außer im Ar. und Gr. im Phryg., im Bsl. und im 

Kelt. Dabei is t die Bildung im Balt. in der Funktion des Rela- 

tivpronomens durch andere Bildungen ersetzt. Wie möglicherweise 

im Got.20 zeigen jedoch vom Stamm des Relativpronomens *hļo- 

gebildete hypotaktische Konjunktionen, die im Balt. größtenteils 

Fortsetzungen von Kasusformen des Relativpronomens sind21, 

sowie korrelative Pronominalbildungen22 das ursprüngliche 

Vorhandensein des Relativpronomens an, das ohnedies durch das 

Slav, nahegelegt wird. Von Bedeutung sind die kelt. Zeugnisse, 

die insbesondere die Auffassung widerlegen, daß das *hjio- 

Pronomen ein Charakteristikum oder gar eine Neuerung allein der 

östlichen Indogermania sei23. In allen Sprachen, in denen 

Fortsetzungen des pron. *b£o- bezeugt sind, haben diese relative 

Bedeutung. Die für die anaphorische Geltung des pron. in 

einzelsprachlicher Zeit angeführten Zeugnisse halten einer 

näheren Prüfung nicht stand. Die vermeintlich artikelhafte 

Verwendung des pron. aber, die uns im folgenden beschäftigen

19 Rix 1979, S. 733-735.

20 Verwiesen wird auf got. jabai, jappe, resp. jah, ja , 
jau, fyarjis, ja ins , vgl. Fe s.w. usf.

21 1. Konjunktionen aus Kasusformen des Pronomens *h^o-:
le tt. ja < uridg״ acc.sg.n. *hļod 
l i t .  juö, le tt. jo < uridg. ist.sg.n. *hļohj 
Ungeachtet der Intonation (vgl. pron.anaph. gen.sg.m. 
jő) wird l i t .  jô g (i) aus dem abl.sg.n. des Relativ- 
pronomens (uridg. *ЛДо-at) hergeleitet (Hermann 1912, 
S. 92; Fr 194 usf.).

2. Konjunktionen vom Stamm des Pronomens *hgto-: 
a lit .  jeng, l i t .  jé i ( je l) ,  je igù, jé ib  (je ib)

Zum Schicksal der Bildungen im L it. vgl. Hermann 1912, speziell 
S. 84-93.

22 L it. jóks, jîe k  (> iJcfl;); le tt. i/c.

23 Vgl. Porzig 1974, S. 173 mit 191, 198 usf.
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wird, is t nachursprachlichen Ursprungs. Es deutet also alles 

darauf hin, daß das pron. *hj.o~ bereits in grundsprachlicher 

Zeit relative Geltung hatte.

Fortsetzungen eines Relativpronomens *kvi- / * k vo- begegnen vom

Beginn der Überlieferung im Ita l. und Heth., sekundär im Balt.

und in erweiterter Form im Toch. Sie stehen neben Fortsetzungen

eines in allen idg. Sprachzweigen bezeugten Paradigmas *kvis

*kvid , das in orthotoner Gestalt als Interrogativum, in enkliti-

scher Gestalt als Indefinitivum fungiert. Da die Entwicklung von

Relativpronomina aus dem Interrogativum resp. Indefinitivum auf

einsichtigen Wegen in mehreren *hļo~Sprachen in historischer

Zeit zu beobachten is t, in anderen ־־ so im Balt. - für die vor-

historische Zeit zu erweisen ist, liegt es nahe, sie in allen

genannten Fällen als unabhängige Neuerung zu betrachten. Die

Entdeckung des Heth., der ältest bezeugten idg. Sprache, deren

Überlieferung ins 17. Jh. v.u.Z. zurückreicht, warf jedoch er-

neut die Frage einer bereits uridg. Grundlage der Bildung auf.

Zugunsten dieser Annahme is t - abgesehen von der unerweisbaren

Verknüpfung des Pronomens mit der Konjunktion *kve24 ־ vor

allem ein Argument ins Feld geführt worden. STURTEVANT sucht den

grundsprachlichen Ursprung eines Relativpronomens *kvi - / * k vo- -

und unter Grundsprache versteht er ein dem Uridg. vorangehendes

Urindoheth. - durch den Nachweis struktureller Gemeinsamkeiten

zwischen den Relativsätzen des Heth. und des Ita l. zu erhärten

und rechnet mit dem uridg. Gegensatz eines verallgemeinernden

Relativpronomens *kvi - / * k vo- und eines definiten

I Relativpronomens *hjLO־־. Soweit seine Beobachtungen zutreffen25,

{ . “

1 O A
i So bereits Windisch 1869, S. 205. Zuletzt Szemerényi

1985, S. 750; 1989, S. 223.

[ 25 Anders zu beurteilen is t etwa, was Sturtevant 1930, S.
L 146f. den Gebrauch des Relativpronomens "along with a 
 demonstrative11 nennt. So liegt in Fällen des Typs istum gruem ן
Ì quaeris, ego sum Plaut. Cure. 419 ein Hauptsatz mit einge- 

bettetem Relativsatz ("der, welchen du suchst, (der) bin ich") 
und Kasusattraktion des mit dem Relativpronomen korrelierenden 
Demonstrativums vor. Die Konstruktion nahm ihren Ausgang mög- 

; licherweise von Fügungen mit einleitendem nominativus pendens
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reichen sie zum Nachweis der genannten Auffassung nicht hin. Bei 

den für den heth. und den ita l. Relativsatz festgestellten 

Gemeinsamkeiten handelt es sich um Erscheinungen, die auch den 

mit *hļo- gebildeten Relativsätzen eigen sind, sich also im 

Falle einer Ablösung von *hļo- durch *kvi-/*k^o - zwanglos als 

Bewahrung überkommener Strukturen erklären würden. So die 

Voranstellung des Relativsatzes, die Binnenstellung des 

Relativpronomens im Relativsatz unter Bevorzugung der Enklitika 

zukommenden zweiten Stelle im Satz und die Einbeziehung des 

Bezugsnomens in den Relativsatz mit dem Sonderfall seiner 

Wiederholung im Hauptsatz26. Die in beiden Sprachzweigen

(Typ i l l e  qui mandavit, eum exturbasti Plaut. Trin. 137). Die 
gegenteilige Auffassung wird durch guas credis esse has, non 
sunt verae nuptiae Ter.Andr. 47 nicht erwiesen, da guas und has 
darin in prädikativem Verhältnis stehen. Ebenso zu beurteilen 
is t heth.nu u-n i ku-in 9 LI.IM ZAB*e* 1P i-tà g -g a -ta l- li- iè  ú-па- 
t e - i t  na-äs-mu za-ah-hi-ļa t i- ļa -a t  KBo 5.8.3.24f. "und diese, 
welche 9000 Männer P. herbrachte, (und) diese kamen mir zum 
Kampf". In na-àà-èû LÙ ÜRUH a-at-ti ku-iš-k i na-àè-ma LÙ ÜRÜAr-za- 
u-ya ku -iš -k i .. . ^i-nu־un־ta ku -i- e-eš ku-u-uš LU ku-ir-wa- 
na-aš KBo 5.13.2•23ff. "entweder irgendein Mann aus Hatti oder 
irgend ein Mann aus Arzawa, welche diese Männer (nun) dir 
gleiche (? sind)" steht die Verbindung von Relativum + Demon- 
strativum dagegen im Sinne von "welchselbige, welche genannten". 
Gegen Sturtevants Gleichsetzung der lat. und heth. Verhältnisse 
auch Hahn 1946, S. 80f.; 1964, S. 135.

26 Vgl.ved.:
a. Voranstellung des Relativsatzes:

yö no dvēņty ádharah sás padista RV 3.53.21 
"wer uns haßt, tiefer möge der fallen"

b. Binnenstellung des Relativpronomens im Relativsatz 
avatāņ bràhmanas p á tir  màdhudãram abhi yâm 
ojasatfņat RV 2.24.4.
"den honigströmenden Brunnen, den der Gebetsherr 
mit Kraft erbohrte"

c. Bezugsnomen im Relativsatz:
ádite mitra vāruņotā mĶļa yád vo vayá cakfmā kâc 
cid Śgah RV 2.27.14
"Aditi, Mitra und Varuna, verzeiht, welche Sünden 
auch immer wir euch getan haben"
Wiederholung des Bezugsnomens im Hauptsatz ״ 
yär Śpo divyä и tá vã sràvanti . . . tā apó devir ihâ 
mām avantu RV 7.49.2
"welche Gewässer himmlisch (sind) oder welche 
fließen . . . ,  die Gewässer, die göttlichen, sollen
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auftretende Verdoppelung des Relativpronomens zum Ausdruck der 

Verallgemeinerung aber ist ebenso zwanglos als unabhängige 

Neuerung verständlich, sei es durch Ausgleich eines 

Indefinitparadigmas *kvis  kvid  *kvid  kvid kvis* ♦־   kvis  *kvid  

kvid , sei es im Rahmen der aus der distributiven Verdoppelung 

(Typ ved. divê-divê ,,Tag für Tag") hervorgegangenen 

verallgemeinernden Verdoppelung, wie sie zumindest im Ved. auch 

für das *h ļo-Pronomen bezeugt is t27.

Es kann mithin keine Rede davon sein, daß die strukturellen 

Übereinstimmungen des heth. und ita l. Relativsatzes für sich geģ 

nommen ihren voreinzelsprachlichen Ursprung erwiesen. Dazu be- 

darf es zusätzlicher Kriterien. Ein solches Kriterium sieht 

HETTRICH28 in dem Umstand, daß die Gemeinsamkeiten zwischen 

*kvi - / * k vo- und *h^o-Sätzen nur einen der beiden Haupttypen des 

Relativsatzes, nämlich den restriktiven, nicht aber den apposi- 

tiven Relativsatz betreffen. Nach dieser Auffassung sind beide 

Typen von Relativsätzen im Uridg. durch unterschiedliche Rela- 

tivpronomina geschieden. Zusätzlich verraten divergierende 

Strukturmerkmale ihre Herkunft aus unterschiedlichen Vorgängern. 

Im Falle des restriktiven Relativsatzes zeigen Voranstellung des 

Relativsatzes und Stellung des Bezugsnomens im Relativsatz den 

Ursprung des Relativsatzes aus einem unabhängigen Satz mit in- 

definitem *kvi - / * k vo-, im Falle des appositiven Relativsatzes 

zeigen das Nebeneinander von Vor- und Nachstellung des Relativ- 

satzes und die Stellung des Bezugsnomens im Hauptsatz den Ur- 

sprung des Relativsatzes aus einem unabhängigen Satz mit ana- 

phorischem *hļo- an. Restriktive und appositive Satzgefüge be- 

ruhen danach auf Folgen unabhängiger Sätze, die sich auf dem 

Wege der Grammatikalisierung eines zunächst allein kontextuellen 

Bezugs parataktischer Sätze, die Konstituenten gleicher Referenz

mich hier unterstützen'1

27 Ved. yàd-yad yãmi tâd a bhara RV 8.61.6 "was immer ich 
erbitte, das bringe" usf. Vgl. Hettrich 1988, S. 557f.

28 1988, S. 745ff. mit 505f.
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wickelten2*.

Die Scheidung beider Typen des Relativsatzes is t in der Sprach- 

gestalt des RV, an der die Auffassung im wesentlichen gewonnen 

wurde, nicht eben deutlich. Schwach ausgeprägt sind insbesondere 

die formalen Merkmale des appositiven Relativsatzes, der mit dem 

restriktiven die Möglichkeit der Voranstellung und der Binnen- 

Stellung des Relativpronomens im Relativsatz te ilt .  Auf formaler 

Ebene reduziert sich der Gegensatz beider Typen daher im wesent- 

liehen auf die Stellung des Bezugsnomens im Hauptsatz resp. im 

Relativsatz, die in anderen idg. Sprachen teilweise deutlicher 

als im Ved. zutagetritt. So begegnet etwa im Lat. die Hinein- 

nähme des Bezugsnomens in den appositiven Relativsatz30 nicht 

vor der klassischen Zeit. Um so stärkeres Gewicht erhalten von 

der Struktur des appositiven Relativsatzes unabhängige Anhalts- 

punkte für den anaphorischen Ursprung des *hio-Pronomens. So im 

Ved. die allein im appositiven Relativsatz begegnende Verwendung 

der gen. des Relativpronomens in reflexiver Funktion31. Auch für

Formeln:
a)Indefinit -  Relativ (restriktiv): " Irgendwelche x ... 

Die . . . ״* 1 ־ ,Welche x die ..."
la t. ab arbore abs terra p u ll i  qui nascentur, eos in  

terram deprimito Cato Agr.51
,,Vom Baume werden aus der Erde gewisse Schößlinge 
wachsen. Diese stoße man in die Erde zurück" ־♦ 
"Welche Schößlinge ... wachsen, die ..."

b)Anaphorisch ־* Relativ (appositivi : ״Die x ... Sie ..."  
־•־ ״ Die x . welche . . . ״

Toiøi 6* ётгеіѲ’ f|p<1>ç Aíyújtioç ripx’ àyopeóeiv, 
ôç 6fļ уяраі ки<t>òç er\v ка\ диріа \\6ד\ ß 15f.
"Zu ihnen begann darauf der Held Aigyptios zu reden. 
Der war vom Alter gebeugt und wußte unendlich viel"
" *־־ . . .  der Held Aigyptios zu reden, der vom Alter 
gebeugt war und unendlich viel wußte"

30 Vgl. Amanus gui mons erat hostium plenus Cic. AH.
520.3

t

31 Ved. a yatV'indró 'vasa lipa na ...  vavrdhanás tá v is ir
yàsya pūrvir ... púsyat RV 4.21.1 "Indra soll uns zu 
Hilfe kommen . . . ,  der seine vielen Kräfte erstarkt ... 
entfalten möge" ( *־ "Seine vielen Kräfte möge er ... 
entfalten") usf. Vgl.Hettrich 1988, S. 664-668, 749-752.
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für die vorgeschlagene Herleitung des restriktiven Relativsatzes 

bieten die Nachbarsprachen teilweise sprechendere Anhaltspunkte.

So das Lat. in Gestalt der sog. a ttra c tio  inversa32. Endlich 

bietet die Auffassung eine einsichtige Begründung der Tatsache, 

daß sich der uridg. Relativsatz den Postulaten der GREENBERG- 

sehen Wortstellungsuniversalien entzieht, nach denen eine 

Satzteilfolge (S)-O-P Voranstellung, eine Satzteilfolge (S)-P-O 

dagegen Nachstellung des Nominalattributs verlangt. Den weiteren 

Implikationen der Hypothese, die die meisten Fragen hinsichtlich 

der nachursprachlich-voreinzelsprachlichen Phase der gegen- 

läufigen Verallgemeinerung der Relativpronomina aufwirft, is t 

hier nicht nachzugehen. In unserem Zusammenhang is t festzu- 

halten, daß die jüngste historisch-vergleichende Behandlung des 

idg. Relativsatzes, die auf den Schultern der von DELBRÜCK 

begründeten opinio communis steht, den Relativsatz aus 

sententialen Vorgängern ableitet.

Sie steht damit in diametralem Gegensatz zu der Auffassung, die 

seit dem genannten Aufsatz BENVENISTEs in Darstellungen typolo- 

gischer Ausrichtung, darunter Chr. LEHMANNs beachteter Mono- 

graphie über den Relativsatz33, vertreten wird. Danach le ite t 

sich der idg. Relativsatz nicht aus satzartigen Vorgängern, son- 

dern aus verblosen Nominalsyntagmen ab. Der Argumentation liegt 

der Gedanke zugrunde, daß der Ursprung des Relativsatzes aus den 

Funktionen erhellt, in denen seine Ausdrucksmittel an anderer 

Stelle des sprachlichen Systems begegnen. Wie in einigen nicht- 

idg. Sprachen die Subordinatoren des Relativsatzes mit Formkate- 

gorien identisch sind, die im übrigen in deiktischer oder deter- 

minierender Funktion begegnen, so is t in einigen idg. Sprachen 

das Relativpronomen mit einer Formkategorie identisch, die als

entfalten") usf. Vgl.Hettrich 1988, S. 664-668, 749-752.

32 Vgl. agrum quem v ir  habet, t o l l i t u r  Cato Or.frg. 32,3 
"Welches Land ein Mann hat, (das) wird fortgenommen" -  "Ein Mann 
hat ein gewisses Land. Das wird fortgenommen".

33 Lehmann 1984.
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Nominalsyntagmen die Verbindung zwischen Attribut bzw. Appo- 

sition und Bezugsnomen hersteilen. Formkategorien zum Ausdruck 

des Attributivkonnexes sind beispielsweise aus einem Teil der 

Balkansprachen vertraut. So dem Agr., wo der sog. wiederholte 

Artikel, oder dem Alb., wo der sog. vorangestellte oder verbin- 

dende Artikel dem Anschluß postnominaler Attribute an das Be- 

zugsnomen dient34. Aus dem Umstand, daß in einem Teil der idg. 

Sprachen ein und dieselbe Formkategorie als Relativpronomen wie 

als Konnektor fungiert, schließt BENVENISTE auf die Ursprüng€ 

lichkeit der letzteren Verwendung, aus dem Vergleich der außer- 

idg. Verhältnisse auf den von Hause demonstrativ-determinieren- 

den Charakter des Konnektors. Der idg. Relativsatz wäre demnach 

nicht durch die Grammatikalisierung kontextueller Bezüge unab- 

hängiger Sätze, sondern durch die Ausdehnung des Verfahrens der 

Attribuierung nominaler Prädikate auf die Attribuierung von 

Sätzen entstanden.

3. Zwischen beiden Auffassungen entscheidet das sprachliche 

Material, das allein Aufschluß über das inhaltliche wie das 

zeitliche Verhältnis der verbalen und der nominalen Relativkon- 

struktionen zu geben vermag. Unglücklicherweise is t dieses 

Material nur mangelhaft bekannt. Ist das breite Spektrum der 

verbalen Relativsätze der idg. Sprachen Gegenstand stetig fort- 

gesetzter Untersuchungen, die längst über das Stadium des Fakto- 

graphischen hinausgediehen sind, so sind der schmaleren Skala 

der nominalen Relativkonstruktionen lediglich unverbundene 

Einzelstudien gewidmet, die, von einer hinreichenden Erfassung 

des einzelsprachlichen Materials durchaus entfernt, nur selten 

den Blick auf sprachübergreifende Zusammenhänge richten.

ATTR

t ó v  Перайѵ 
€ v ז  ן ן  K i X i k í ç t

,,das hübsche Mädchen"

Gr. DET BN CON

A *
ר•וי

wл

Alb. BN-DET CON ATTR
vajza e bukur
shtëpia e mesuesit

3 4
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des einzelsprachlichen Materials durchaus entfernt, nur selten 

den Blick auf sprachübergreifende Zusammenhänge richten.

3.1.1. Die entwickeltste Ausprägung nominaler Rekonstruktionen 

bezeugt das Bsl. Innerhalb des Bsl. bietet das Balt. das auf- 

schlußreichere Material. Es bewahrt Fortsetzungen nominaler 

Relativkonstruktionen in Gestalt von Verbindungen des Relativums 

mit adjektivischen, possessiven und adverbialen Mitkonstituen- 

ten. Die Verbindungen haben die Gestalt von (te ils substanti- 

vierten) Adjektiven, setzen also eine Univerbierung des A ttri- 

butivsyntagmas voraus, die unter prinzipieller Bewahrung der 

morphologischen Eigenständigkeit seiner Bestandteile das Syn- 

tagma zur Form, das Relativum zum Morphem macht. Der relative 

Ursprung dieses Morphems, das teilweise auf Kontamination von 

relativem *hjio- und anaphorischem * i-  beruht35, is t in keiner 

der balt. Sprachen kenntlich, da die Fortsetzung des Relativpro-
• •

nomens *hj.o- seit dem Beginn der Überlieferung zugunsten anderer 

Bildungen aufgegeben is t36. Das Relativum steht dem angeschlos- 

senen Attribut regelmäßig nach. Das A lit. bewahrt jedoch eine 

Vielzahl von Belegen, in denen das Relativum zwischen Präfix und 

Grundform eines Kompositums t r i t t  (Typ pàiopra ita  PK 89,7; 

nejisgeras BP)37. Ist das Relativum mehrsilbig, so wird es ge- 

kürzt (a lit. loc.sg.f. praießöku f  io ie  DP 346,37 mit -je- für 

“ j ° je ־ ; dat.sg.m. nuiampuluosiamuj KN 241.16 mit -iam- für

35 Vgl. gen.sg.m. -jő < uridg. *h ļo -a t, ist.sg.m. *-ju < 
uridg. *hļo-hļ usf. gegenüber nom.sg.m. - ( j ) is  < uridg. *is, 
acc.sg.m. - j ļ  < uridg. *im usf. mit j -  von den Fortsetzungen der 
Kasus des pron. *hio־ . Gegen Stang 1966, S. 234, reicht der bsl. 
Befund (abgesehen von der Frage des anlautenden Laryngals) nicht 
zum Erweis eines uridg. heteroklitischen pron. * i-  : *j.o-, das 
in den Einzelsprachen in ein Demonstrativum * i-  und ein 
Relativum *jo- auseinandergetreten wäre.

36 Zu den Spuren ihrer vorhistorischen Existenz 
vgl.Anm.20f.

37 Vgl. Fraenkel 1947, S. 15 mit L it.; Zinkevičius 1957, S. 
7-9; 1981, S. 31; Palionis 1967, S. 126 usf.

59
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



00056880

Chr.Koch

-jamui-)38. Mitunter erscheint es im Inneren wie am Ende des 

Kompositums (a lit. neiokaltoia KN 258,17)39. Die Behandlung des 

Relativums im nominalen entspricht der der Reflexivpartikel im 

verbalen Kompositum40 und weist auf den von Hause enklitischen 

Charakter des Relativums. Die Univerbierung des Attributivsyn- 

tagmas hat die Kongruenz des Relativums mit dem Bezugsnomen zur 

Voraussetzung, die sich in der Verbindung des Relativums mit 

einem Adjektivum auf dieses erstreckt (nom.sg.m. danguję-jAjs 

têvas. gen.sg.m. danauiê-io têvo usf.; nom.sg.f. à a ltô - ii dienà, 

gen.sg.f. àaltõs-ios dienös usf.). Die Verbindung des Relativums 

mit Adjektiven dient der Bildung des merkmalhaften Gliedes eines 

Formgegensatzes zum Ausdruck der Determinationsopposition, die 

dem einfachen indet. das mit dem Relativum versehene det. adj. 

gegenüberstellt41.

In den ostbalt. Sprachen begegnen daneben Fortsetzungen von Ver- 

bindungen des Relativums mit nichtadj. Attributen42. So 

zunächst die Verbindung des Relativums mit possessiven 

Mitkonstituenten. Dieser Typ is t im Lit. selten in der 

Umgangssprache, häufiger in den Dialekten bezeugt. Aus der 

Umgangssprache gehört hierher das adj. pačiĢjis "angehörig"43,

38 Vgl. Zinkevičius a.a.O.; Palionis a.a.O.

39 Vgl. Zinkevičius a.a.O.; 1987, S. 198; Palionis a.a.O.

40 Vgl. Вида 1922, S. 28, usf.

41 Der Auseinandersetzung um die semantische Begründung der 
zweifachen Flexion des balt. Adjektivs kann hier nicht nachge- 
gangen werden. Zur Funktion der pronominalen Adjektivformen im 
Lit. vgl. LKG 1.505-513; GLJa 148-154; Valeckienè 1957; 
Wissemann 1958; Trost 1966; Baldauf 1967 usf., im Lett. Endzelin 
1923, S. 453-457; 1951, S. 595-599; MLLVG 1.434-456 usf. Zum 
Apr. vgl. Endzelïns 1943, S. 71-72 (״Noteiktie a d je k tīv i"); 
1944, S. 104-106.

42 Die Existenz entsprechender Bildungen im Balt. und Slav, 
wird von Trost 1966, S. 35f., ausdrücklich in Abrede gestellt.

43 Neben pačiūjis LKŽ 9.26. Wendungen des Typs pačiu jis  
žmogus bezeugen gegen Leskien 1891, S.341, die adjektivische 
Verwendung der Bildung.
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das aus dem gen.pl.m. pačiĢ zu pàts "selbst" und dem Relativum - 

j i s  besteht. Die Bildung is t im Preußisch-Litauischen produktiv 

geworden zur Ableitung substantivierter adj. von Familien- und 

Ortsnamen. So is t ein PrūsaičiĢjis ein Angehöriger der Familie 

Prūsaičia ī**, ein Gaideliüjis ein Mann aus Gaidelia1 *s. Aus 

dem Osti i t . notiert ARUMAA die adj. dźie ־ voļis  "göttlich", 

žmohu' ļ i s  "der Leute", роли׳jis  "der Herren", zu den gen. diēvo, 

žmonii}, ролу46 und im l i t .  Märchen begegnen burliöky jie  veidai 

"Burlakengesichter"47. An pačiĢj is  schließen sich Bildungen vom 

gen.pl. der pron.pers. vom Typ müsQjis "unsrig" an48.

Endlich bewahren die ostbalt. Sprachen Verbindungen des Rela- 

tivums mit adverbialen Mitkonstituenten. Diese haben die Gestalt 

des loc.sg. von Substantiven: danguj$jis "himmlisch" aus loc.sg. 

dangujè  zu dangùs "Himmel" + Relativum - j is 49. Diese Bildungen 

sind^vor allem im A lit. häufig, wo sie ein Charakteristikum žem. 

und NO-lit. Texte sind. Einzelne Zeugnisse leben in der modernen 

Sprache fort, und auch im Lett, finden sich Spuren der Bildung.

Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

44 Kurschat 1876, S. 104; Leskien 1891, S. 341.

45 Fenzlau 1936, S. 124. Wie im Falle Sucújis (Schleicher 
1856, S. 147) beruht der zugrundeliegende ON seinerseits auf 
einem EN (vgl. Fenzlau 1936, S. 123-136).

46 Arumaa 1930, S. 36, 68.

47 Jurk. 115.

48 LKŽ 8.443 neben müsujis Schleicher 1856, S. 218, nach 
gen.pl. músiJ ebenda, S. 217; ebenso jüsQjis neben jü sü jis  LKŽ 
4.438 nach jusy. Die Bildungen fungieren als subst. und werden 
entsprechend flektie rt (vgl. Kurschat 1876, S. 256). - Von 
Fraenkel 1932, S. 13, usf. hergestelltes *versmiuis "Quell-", 
das in seiner Bildung nicht ohne weiteres zu begründen wäre, 
beruht gegen Skardžius 1940, S. 67, nicht auf einem Korrektur- 
fehler der Quelle, sondern auf Verlesung von werfminis Sz 3.539 
(vgl. Fr 1227).

49 Ferner: aukśty ję jis , dienojęjis, duobejęjis, galęj is ,  
kalnęjis, nakty ję jis , peklo ję jis, pragarejis, ś ird y ję jis , 
v idu ję jis , v id u ry ję jis , v irśu ję jis , źemejęjis. Vgl. Skardžius 
1935, S. 171; Zinkevičius 1957, S. I l f . ;  1981, S. 33; Palionis 
1967, S. 126f. usf.
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Die a lit .  Zeugnisse bestätigen durch die Schreibung von -ę- die 

Bildung des loc.sg. der l i t .  subst. mit Hilfe einer Postposition 

*en50, auf die die regulären Ausgänge des Kasus in den heutigen 

Erscheinungsformen der Sprache deuten. Bildungen von der nicht- 

erweiterten Form des loc.sg., wie sie in l i t .  najnië "zu Hause" 

fortgesetzt is t, liegen in a lit .  galieghis "äußerster", 2em. 

numiejis "häuslich" vor.

3.1.2. Das Slav, bestätigt den Befund des Balt. Es bewahrt im 

Prinzip die gleichen Verbindungen des Relativums. Das Relativum 

steht seinen Mitkonstituenten ausnahmslos nach. Kongruenz und 

Univerbierung entsprechen dem balt. Befund. Die Beziehung des 

Relativums zum Relativpronomen is t durch die Erweiterung des 

letzteren um die Partikel ~že verdunkelt, die der Homonymität 

des Relativpronomens und des anaphorischen Pronomens in den 

obliquen Kasus steuert.

Wie im Balt. dient die Verbindung des Relativums mit adjekti- 

vischen Mitkonstituenten der Bildung der Determinativopposi- 

tion51, die, mit einschneidenden morphologischen Veränderungen, 

allein im Ssl. bewahrt, im übrigen in eine Opposition attribu- 

tiver und prädikativer Adjektivformen überführt is t, deren Abbau 

zugunsten der zusammengesetzten Formen im Wsl. weitgehend abge- 

schlossen, im Osi. vor unseren Augen im Gange ist.

Weniger geläufig is t, daß auch das Slav. Zeugnisse der Verbin- 

dung des Relativums mit nichtadjektivischen Mitkonstituenten 

kennt. Zwar fehlen im Unterschied zum Balt. Verbindungen mit 

possessiven Mitkonstituenten, doch begegnen im Aksl. und im 

nachaksl. Schrifttum Verbindungen mit adverbialen Mitkonstitu- 

enten, die Spuren in den übrigen slav. Einzelsprachen hinter- 

lassen haben. Die Verbindungen gliedern sich in zwei Gruppen.

50 Gegen Leskien 1891, S. 340f.
ו

51 Die anhaltende Diskussion der grammatischen Funktion des 
Gegensatzes einfacher und pronominaler Adjektivformen (vgl. etwa 
die bei Lekomceva 1979, S. 204f. genannte Literatur) gewänne 
durch die Beachtung des Vertauschbarkeitskriteriums.
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Hierher gehört das adj. aksl. u trö i "morgig" aus loc.sg. utrë zu 

utro "Morgen" + Relativum - i  < *- jb , das nach Ausweis von ar. 

u trö i und nach dem komp. umgebildeten p. ju trzejszy  ursl. ür- 

sprungs is t. Eine weitere Bildung des Typs is t ksl. ѵъпёі "der 

äußere" von dem nurmehr als adv. gebrauchten loc.sg. ѵъпё 

"außen".

Die zweite Gruppe umfaßt Verbindungen des Relativums mit Prä- 

positionalsyntagmen des Typs aksl. bezumai "unverständig"”  aus

M Ferner: aksl. beśtinai, besposagaja, bezra tii
ksl. beskonbcai, bezobbdai, besporokai 

Aksl. bezumai, das Vondrák 1924, S. 508; Brodowska-Honowska 
1960, S. 37, trotz der Angaben bei Mi 16, Meillet 1905, S. 378, 
nicht zu finden vermögen, begegnet in Õ iz d ra ilju  bezumai Supr.
387,7, g r.i ״ Іора^к 0р6ѵ0^*т€ (wohl so gegen Zaimov/Kapaldo 
1983, S. 235 für фреѵоівІфѲб der Hs). Die Konjekturen des aksl. 
Textes bei Schumann 1958, S. 24, erübrigen sich angesichts ö 
iz (d ra i) I ju  bez urna i i i  togo ne slyśa Usp. 189b 20f. und des 
mittlerweile beigebrachten gr. Wortlauts des Vat.Ott.gr. 14 
(vgl. Zaimov/ Kapaldo a.a.O.). Da posagb die Verheiratung der 
Frau bezeichnet, kennt besposagaja gegen Mi 19; SA 9; S1 1.84; 
Meillet, Vondrák, Honowska a.a.O., Schumann 1958, S. 23 keine m. 
Form (richtig Vo 1.30). Gegen die Zweifel bei Honowska a.a.O. 
is t b e z ra tii, da unter den slav. Adjektiven auf *-bjb Bildungen 
des Typs gänzlich fehlen (vgl. Vaillant 1974, S.434-436), keine 
Ableitung mit diesem Suffix, das zudem nicht das der Bildungen 
des Typs bezumlb wäre.
Nicht gesichert is t die von Schumann 1958, S. 22, angenommene, 
in S1 1.89 erwogene Zugehörigkeit von bečbstiī in nëstb ргогокъ 
bečbstii Zogr., beśtbstii Mar., Matth. 13,57, дг.оък lo riv
*po0V|Trçç &Г1 /Ю(• Für den adjektivischen Charakter der Bildung 
spricht der Wortlaut der Vorlage. Die Lesart der ältesten 
Tetrahss. wird von den übrigen Textzeugen jedoch nicht bestä- 
tig t. Diese bieten überwiegend die präpositionale Fügung 
besčbsti Dobrš., bečbsti Тъгп.; Karp., besčesti Ban., bez č t i  
Nik.״, bezočti Aleks., beza õty Hval.; bezbčhsti Vuk., seltener 
abweichende Adjektivbildungen auf -ьп- (beśtbstbnb Gal.; 
bečbstbnī Mstisl. 4c 17, nečbstbn* Mstisl. 182c 6). An der Pa- 
ralle lstelle Mark. 6,4 erscheint von Anfang beštbsti Zogr., 
bečbsti Mar., Dobrm.; Mstisl. 62b 9, 183c 6, beśtbsti Gal., 
besčbsti Dobré., bes česti Ban., bezb č t i Nik.*, Nik.b (č b ti) ,  
bezočti Aleks., beza čty Hval.; bezh čbsti Mir., das gelegent- 
lich durch Adjektivbildungen auf -ьп- ersetzt is t (bečbstbn% 
Тъгп., besčbstenb Šaf.; bečbstbnb Vuk., ne<?*stbnb Mstisl. 198b
2, čbstem Dobrl.). Die Adjektivbildungen auf -ьл- sind offen- 
kundig sekundär und vermögen den adjektivischen Charakter der 
Bildung auf - i i  nicht zu erhärten. Solange nicht andere Kasus- 
formen der postulierten Adjektivbildung beigebracht sind, bleibt
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- bez uma "ohne Verstand" + Relativum״ i < *-jb . Dieser Typ, der 

AITZETMÜLLER für eine slav. Neuerung53, SCHUMANN für eine Lehn- 

bildung nach dem Vorbild der gr. adj. des Typs &øpwv g i l t54, 

erlebte im ostbg. Schrifttum des symeonischen Kreises eine durch 

die Übersetzertätigkeit bedingte Kunstblüte, setzt jedoch eine 

sprachwirkliche Grundlage voraus, die möglicherweise durch aksl. 

bezdbnaja "Abgrund" erhärtet wird, wenn dieses sich aus bez dbna 

"ohne Boden" + Relativum -ja55 erklärt. Ein Beispiel der Ver- 

bindung mit einer anderen präp. als bez liegt in ksl. naboźięi 

"gottgemäß"56 zu na božig "auf gottgemäße Weise" vor.

Die Übereinstimmung des Balt. und des Slav, in der Kategorie des 

pronominalen Adjektivs hat den Gedanken nahegelegt, darin eine 

gemeinsame Neuerung beider Sprachen in nachursprachlicher Zeit 

zu sehen. Eine genauere Prüfung des Materials zeigt, daß diese 

Ansicht modifiziert werden muß, da die Formen sowohl des balt. 

als auch des slav. pronominalen Adjektivs lautliche und morpho- 

logische Entwicklungen voraussetzen, die allein der jeweiligen 

Sprachfamilie eigen, d.h. nach der Auflösung der bsl. Sprachein-

kundig sekundär und vermögen den adjektivischen Charakter der 
Bildung auf - i i  nicht zu erhärten. Solange nicht andere Kasus- 
formen der postulierten Adjektivbildung beigebracht sind, bleibt 
daher offen, ob bečbstiī Zogr., beštbstii Mar., Matth. 13,57 den 
nom.sg.m. eines adj. darstellen oder den gen.pl. des subst. 
čbstb enthalten, wie SA 8 annehmen. Diese Auffassung is t durch 
den Verweis auf beštbsti Zogr., bečbsti Mar., Mark. 6,4 nicht zu 
erweisen, da dieses auf Haplographie von - i i  beruhen kann, 
welche die Adjektivform zu einem semantisch entsprechenden und 
daher in der Folge beibehaltenen Präpositionalsyntagma verdarb.

53 Aitzetmüller 1978, S. 131, der dem - j -  der Bildungen 
"mehr hiatustilgende Funktion" zuschreibt. Für jung hält die 
Bildungen des Typs aksl. beśtinai, a lit .  dangujëjis auch Arumaa 
1985, S. 96. Die Auffassung vernachlässigt die Scheidung von 
Bildungstyp und Einzelbildung.

54 Schumann 1958, S. 4, 14.

55 Dabei kann es sich um den nom.pl.n. des substantivierten 
oder den nom.sg.f. des elliptisch gebrauchten adj. handeln.

56 In na b (o )ź iję i človēkb Bon. (= Род., Вис.), Tolst., 
Vind., b(ož)ie i Sof., Comm.Hes. 61,6, gr.ò ícarà Ѳедѵ árvõpwnoç.

64
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

heit aufgekommen sind. Im Slav, geht der Univerbierung des 

Attributivparadigmas die Wirkung der slav. Auslautgesetze57, im 

Balt. die Ausdehnung der pronominalen Flexion auf das einf. 

adj.58 und die Anfügung von Postpositionen im loc. und den 

sekundären Lokalkasus voraus59. Dabei zeigen im Balt. erhaltene 

Verbindungen des Relativums mit von diesen Neuerungen nicht be- 

troffenen Mitkonstituenten60, daß Relativkonstruktionen der ge- 

nannten Typen auch zu einem früheren Zeitpunkt bestanden. Über- 

dies belegt das a lit .  Schrifttum, daß die Formbildung des pro- 

nominalen Adjektivs in historischer Zeit noch in vollem Gange 

war, während die Kategorie im Slav, zu Beginn der ein halbes 

Jahrtausend früher einsetzenden Überlieferung bereits voll aus- 

gebildet zutage t r i t t .  Die ältesten Zeugnisse des Balt. und 

Slav, stimmen jedoch in der Kongruenz des Relativums mit dem 

Bezugsnomen überein, die sich im Falle adjektivischer Mitkon- 

stituenten des Relativums auf diese erstreckt. Es folgt, daß 

beide Sprachzweige aus urbsl. Zeit nicht Formkategorien des 

pronominalen Adjektivs, wohl aber nominale Relativkonstruktionen 

ererbten, die durch eben diese Kongruenzverhältnisse gekenn- 

zeichnet waren.

3.2. Zur Erhellung der Vorgeschichte dieser Relativkonstruk- 

tionen vermag das Keltische wenig beizutragen. Immerhin scheint 

nach der angenommenen Interpretation die in die erste Hälfte des

1. Jh.s v.u.Z. datierte61 keltiberische Inschrift von Botorri-

57 Vgl. nom.sg.m. 1.uridg. *леу-o-s > ursl. *лоѵ-ъ 2.*лоѵь 
+ jb ־־* *novbjb gegenüber l i t .  géras : geràsis usf.

58 Vgl. dat.sg.m. 1. *geruoi -  *geramui 2. *geramui jamui ־* 
*greramuijamui gegenüber ursl. *dobru : *dobrujemu usf.

59 Vgl. loc.sg. f. 1. *geräi -* *geräi + ел 2. *geroję jo ję  *־ 
*gerojęjoję gegenüber ursl. *dobrë : *dobrëji usf.

60 Vgl. einerseits a lit .  g a lie jis , žem. литіе^я, 
andererseits dat.sg.m. žem. gëruojuo, kur. geruojàm.

61 De Hoz/Michelena 1974, S. 110-115. Mit einem höheren 
Alter der Inschrift rechnet Lejeune 1973, S. 622.
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ta62, die zuerst auf kelt. Boden flektierte Formen des Relativ- 

pronomens bezeugt, das Zeugnis einer nominalen Relativkonstruk- 

tion mit possessiver Mitkonstituente des Relativums zu ent- 

halten. In

4 uTa : ośCues : PouśTomue : Coirui״ iomue
•  •

macaèi [al mue : ailamue : amPiTiśeTi63

"und wer (entweder) den dem Coros (gehörenden) Rinderstall 

oder ein anderes Mauerwerk (?) schützt" 

s te llt das Attribut Coirui• iom(ue) die Verbindung eines dat.sg. 

Coirui mit dem Relativum iom dar, das mit seinem Bezugsnomen kon- 

gruiert. Dieses is t gegen SCHMIDT64 wohl PouśTom(ue): PouśTomue 

Corui ״ iomue 4 steht mit maCaśi [ai mue : ailamue 5 auf einer
• •

Stufe. Trotz der regelmäßigen Voranstellung genetivischer und 

numeraler Attribute65 is t die anzunehmende Wortstellung (Deter- 

minatum + Determinans), die inselkeltischer Norm entspricht, 

kein zwingender Anhalt für die Annahme, daß die Attribute von 

den vorangehenden Nomina zu trennen und auf nichtgenannte Be- 

zugsnomina zu beziehen wären66. SCHMIDT selbst verzeichnet im 

Text der Inschrift Abweichungen von der für eine strikte (S)-O- 

P-Order gültigen Wortstellung, darunter den Wechsel von Vor- und 

Nachstellung des Relativsatzes gegenüber dem Bezugsnomen67. 

Ebensowenig zwingt der anzunehmende Antritt von disjunktivem -ue 

an beide Glieder des Attributivsyntagmas zur gegenteiligen Auf-

62 Vgl. Tovar 1975 mit Lit.

63 Lejeune 1973, S. 626; de Hoz/Michelena 1974, S. 119, 
lasen Cotui : som ue resp. corui:somue, Tovar 1975, S. 16, liest 
c o -r-u - i״ i-o-m-u-e, Schmidt 1976, S. 52; 1976a, S. 360; 1976b,
5. 378, bietet Coirui׳ iomue.

• •

64 Schmidt 1976, S. 56; 1976a, S. 369; 1976b, S. 380.

65 Vgl.Botorrita 1, 6, 8, 10f. und evtl. 7 resp. 1, 4, 5,
6.

66 Schmidt übersetzt "den Rinderstall oder den dem Coros 
(gehörenden Stall) oder ein Mauerwerk oder ein anderes [ sc. Ge- 
bäude] " (1976, S. 56; entspr. 1976b, S. 366).

67 Vgl. Schmidt 1976, S. 57f. sowie 56.
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fassung. Unabhängig davon entspricht das Relativsyntagma mit 

Ausnahme des Kasus der Mitkonstituente des Relativums den l i t .  

Bildungen des Typs d iëvo jis , doch bleibt die innerkelt. Vorge־ 

schichte des vereinzelten Belegs vorerst im Dunkeln.

3.3.1. Weiterreichende Entsprechungen, die vielfach festge- 

s te llt, doch bislang nicht ernsthaft ausgewertet sind, bieten 

die ar. Sprachen. Hier haben die nominalen Relativkonstruktionen 

vor allem auf seiten des Iran. Karriere gemacht. So begegnet in 

einer Anzahl neuiran. Sprachen eine Form des Anschlusses von 

Apposition und Attribut, die in der neupers. Grammatik als 

Ezäfeh-Konstruktion bezeichnet wird. Der Terminus entstammt der
•

arab. Grammatik, wo die Idafat (wörtl. ,,Hinzufügung, Verbin־

düng") die Verknüpfung eines attributiven gen. mit seinem Be-

zugsnomen bezeichnet68. Im Neupers. dient die Ezäfeh-Konstruk-

tion allgemeiner dem Anschluß von Appositionen und jeglicher Art

von Attributen69. Diese stehen dem Bezugswort grundsätzlich

nach. Der Anschluß geschieht durch eine unveränderliche enkli-

tische Partikel -e ~ -ye (die sog. Ezäfeh) . Diese geht ihren

Mitkonstituenten voran, lehnt sich also an das vorangehende Be-

zugsnomen an:

Attribut: a. qualif.
adj. mard-e xub "der gute Mann"
ptz. sāl-e gozašteh "das vergangene Jahr"
num.ord.2ruz-e awal "der erste Tag"

b. poss. asb-e mard "das Pferd des Mannes"
mSdar-e man "meine Mutter"
Äostam-e Zal "Rostám, Sohn des Zal"

c. adv. ašxā$-e dar än "die Leute in jenem
bay Garten"

Apposition: šahr-e Tehrān "die Stadt Teheran"

Gegensätze des Typs pedar bozorg "Großvater" : pedar-e bozorg

Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

68 Zur Wirkung der Idafat vgl. Pikorová-Bartáková 1978, S. 
37-41.

69 Vgl. GlPh 1.2.108f.; Boyle 1966, S. 18, 58-60; Palmer 
1971; d'Erme 1972; OIJa 3.111f. usf.
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a. "Großvater", b. "der große Vater"70 zeigen an, daß die 

Setzung der Ezäfeh restriktive von appositioneilen Attributen 

scheidet. Ein relativer Bezug der Partikel is t synchron nicht 

ersichtlich, da als Subordinator von Relativsätzen eine aus dem 

Interrogativprortomen hervorgegangene Partikel ke fungiert.

Die unflektierte Gestalt der E?äfeh is t innerhalb der neuiran. 

Sprachen jedoch nicht die einzig bezeugte. Autochthone Formen71 

einer Ezäfeh-Konstruktion begegnen z.B. im Kurdischen. Im Kur- 

dischen aber kongruiert die Ezäfeh, die in offenkundiger Bezie- 

hung zu dem von einem y-Stamm gebildeten flektierten Relativ- 

pronomen steht, von Hause mit ihrem Bezugsnomen nach Genus und 

Numerus. Auch hier erstreckt sich die Kongruenz jedoch nicht auf 

adjektivische Mitkonstituenten der Ezäfeh72:

Attribut: Pron.re i.

a.qualif. nom.sg.m. mér-ê belengaz "ein armer Mann" nom.sg.m.yê
nom.sg.f. žin-a belengaz "eine arme Frau" nom.sg.f.ya 
nom.pl.m. mêr-êd belengaz "arme Männer" nom.pl.m.yêd 
nom.pl.f. žin-ēd belengaz "arme Frauen" nom.pl.f .yêd

b.poss. nom.sg.m. yar-é min "mein Freund"
nom.sg.f. yar-a min "meine Freundin"
nom.pl.m. yar-êd min "meine Freunde"
nom.pl.f. yar-êd min "meine Freundinnen"

Apposition:nom.sg.m. èeher-ê Êrêvanê "die Stadt Erewan"

70 Vgl. Lentz 1958, S. 210.

71 Zur Verbreitung der Ezäfeh durch Entlehnung vgl. 
Morgenstierne 1958, S. 162.

72 Beispiele aus dem Kurmandži (vgl. Bakaev 1957, S. 538- 
547; 1973, S. 94-115; Cukerman 1986, S. 92-102). Flektierte 
Formen der Ezäfeh begegnen in den Dialekten von Akre, Amadiye, 
Barwārī-ž0r, GullI, Zaxo (vgl. MacKenzie 1961, S. 157-162) sowie 
in der Sprache der seit dem 16. Jh. aus dem Xorasan ausge- 
siedelten Kurden Turkmeniens (vgl. Bakaev 1962, S. 45-53). 
Andere Dialekte (Suleimani, Wärmäwa, Bingird, Piždar, Mukrï, 
Arbil, Rewandiz, Xõánãw) zeigen unflektierte Formen der Ezäfeh 
(vgl. MacKenzie 1961, S. 61-66; Èjjubi/Smirnova 1968, S. 25, 
133-135; Jusupova 1985, S. 40-42), doch is t die ursprüngliche 
Flexion teilweise an einer eigenen Form des sg.f. kenntlich 
(vgl. MacKenzie 1961, S. 61). Kurdoev 1965, S. 35, verzeichnet 
Pluralformen der Ezäfeh im Mukrï.
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Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

Der kurd. Befund deutet darauf, daß die neuiran. Ezafeh-Kon-•  » 

struktion auf nominalen Relativkonstruktionen mit von Hause 

flektiertem Relativum beruht. Tatsächlich is t die npers. Ezäfeh- 

Konstruktion das Ergebnis eines vergleichsweise gut dokumentier- 

ten Prozesses der Umgestaltung nominaler Relativkonstruktionen, 

dessen Anfänge vor den Beginn der iran. Überlieferung zurück- 

reichen. Bereits die ältesten Zeugnisse des Av. und Apers., der 

mittelbaren Vorläufer des Npers., belegen unterschiedliche 

Stadien der Entwicklung.

3.3.1.1. Gegen HAIDER/ZWANZIGER73 bietet insbesondere das Gav. , 

das SEILER in seiner Darstellung des av. Relativsatzes so gut 

wie unberücksichtigt läßt74, Belege nominaler Relativkonstruk- 

tionen, die ungeachtet ihrer begrenzten Anzahl mit wünschens- 

werter Deutlichkeit einerseits das Typenspektrum, andererseits 

die Einbettung der Konstruktion in den allgemeinen Kontext der 

Relativgefüge zu erkennen geben. Das Gav. enthält die folgende 

Skala von Relativsyntagmen:

1. Relativsätze mit Vollverb (darunter Relativsätze mit nicht- 
kopulativem ah- und solche, in denen das Vollverb durch El- 
lipse oder Anakoluth fehlt)

2. Relativsätze mit Kopula (nur außerhalb der 3.Pers.ind. präs.)
3. Relativsätze ohne Kopula
4. Relativkonstruktionen zur Anknüpfung von Attribut (und Appo- 

sition)

Dabei is t unter den verblosen Relativsyntagmen die Grenze 

zwischen Relativsätzen und Relativkonstruktionen fließend. Satz- 

charakter haben verblose Relativsyntagmen mit nichtnominati- 

vischem Relativum, in denen das Relativum nicht das logische 

Subjekt des Syntagmas ve rtritt. Satzcharakter haben ferner verb- 

lose Relativsyntagmen ohne Bezugsnomen (in denen die Mitkonsti- 

tuente des Relativums notwendig prädikativen Charakter hat). Es 

bleiben die Relativsyntagmen mit Bezugsnomen und nominativischem 

Relativum. Von diesen haben diejenigen Satzcharakter, deren Be

73 Haider/Zwanziger 1984, S. 137f.

74 Vgl. Seiler 1960, S. 56f.
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zugsnomen im Kasus abweicht. Der Satzcharakter kann durch zu- 

sätzliche Kriterien ־ indef. Erweiterung des Relativpronomens, 

korrelative Aufnahme des Relativpronomens im Hauptsatz, Erwei־ 

terung der Mitkonstituenten des Relativpronomens - verdeutlicht 

sein (vg l.(pârâsâ) daenąm yā hãtçm vahištā Y. 44.10b ” (ich 

erfrage) die Gesinnung, die der seienden beste / is t /" ) .  Zu einem 

acc. daenąm yā vahištā aber gehört der nom. daēnā yä vahištā. 

Fügungen dieses Typs sind ambivalent. Sie geben nicht zu erken- 

nen, ob das Relativum darin als Relativpronomen eines Relativ- 

satzes oder als Konnektor einer nominalen Relativkonstruktion 

fungiert. Im Gav. begegnet zufällig ein einziger Beleg des Typs, 

dessen Satzcharakter aus der Erweiterung der Mitkonstituenten 

des Relativpronomens erhellt (arddrā ... yöi vaļhJuš vaēddnā 

manai)hō \ sdnghūš raëxânà aspJncit sādrācit caxraiiô ušāurzi Y. 

34.7a־b ,*die Getreuen, die durch den Besitz des guten Gedankens 

als Verkündigungen und Erbteile jegliches Unheil und Leid zu ? 

machend /sind/"). Wo solche Anhaltspunkte entfallen, is t über 

die Zuordnung des Relativsyntagmas formal nicht zu entscheiden. 

Kopulaloser Relativsatz und nominale Relativkonstruktion fließen 

mithin in Relativgefügen mit nominativischem Bezugswort und 

nominativischem Relativum zusammen. Die GelenkStellenfunktion 

der nominativischen Fügung wird durch die formale Ausgestaltung 

der Opposition in den obliquen Kasus bestätigt, die in den gav. 

Texten ansatzweise kenntlich ist. Sie geschieht durch die para- 

digmatische Durchführung unterschiedlicher Merkmale der nomina- 

tivischen Fügung. Sind die Kasus des sententialen Paradigmas 

durch die gleichbleibende Gestalt des Relativsatzes verbunden 

(nom. daēnā yā vahištā : acc. daēn$m yā vahištā) , so is t in den 

Kasus des syntagmatischen Paradigmas wie in den Attributivsyn- 

tagmen des Bsl. und des Kelt, die Kongruenz von Bezugsnomen und 

Relativum durchgeführt, die sich im Falle adjektivischer Mit- 

konstituenten des Relativums auf diese erstreckt (nom. daēnā yā 

vahištā : acc. daēnam yam vahištņm). Ausgangspunkt der Entwick- 

lung sind die Stellen des Paradigmas, in denen Homonymie obli- 

quer Kasus des Relativums mit dem nom. vorliegt. So konnte etwa

70

Bernd Barschel - 9783954791651
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM

via free access



00056880

Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

im Neutrum ein acc. mano h iia t  vahištām mit ursprünglicher 

Kasusdifferenz von akkusativischem Bezugsnomen und nomina- 

tivischem Relativsyntagma ("den Gedanken, der der beste /is t/" )  

unter dem Eindruck der Kasusgleichheit der Konstituenten im nom. 

zu einer kongruenten Fügung umgedeutet werden (”den besten Ge- 

danken") . Sieht man von den Relativsyntagmen im acc.n. ab, deren 

syntaktische Deutung nicht in allen Fällen außer Zweifel 

steht75, so enthält das Gav. nicht mehr als drei unzweifelhafte 

Belege des rei. Attributivkonnexes, in denen als Mitkonstitu- 

enten des Relativums jedoch alle wesentlichen Formen nominaler 

Attribute auftreten, wie sie in der npers. Ezäfeh-Konstruktion 

und den nominalen Relativkonstruktionen der Nachbarsprachen 

wiederkehren:

adj. tā iš  šiiaodānāiš yāiš vahištāiš YH. 35,4 

,,durch diese besten Taten" 

gen. haidīm mądrdm yim hauruuatãtõ açahiiã amârâtãtascâ 

Y. 31.6a-b

"den wirklichen Spruch der Gesundheit, der Wahrheit und der 

Unsterblichkeit" 

adv. sardm ... yąim vaļjhāu duuahmī ā xèadrôi Y. 49.8b־c 

"den Schutz ... in deiner guten Herrschaft"

Hinzu kommen zwei Fälle des Anschlusses von Appositionen, in 

denen als Bezugswort ein pron.pers. fungiert: 

vá ... ydng daēuuēng Y. 32.5b 

"euch . . . ,  die Daēvas"

Øuua ... ydm aķā vahištā hazaošdm ahurdm Y. 28.8a-b 

"dich, den mit der besten Wahrheit gleichgesinnten Herrn" 

Die neue Formkategorie t r i t t  neben die bestehenden Formen des 

Anschlusses von Attribut und Apposition, in denen diese dem Be-

75 Vgl. manascâ h iia t vahištām Y.28,9b "und den besten 
Gedanken"
vacd ... h iiat mardtaēibiio vahištām Y. 45,5b "das 
den Sterblichen beste Wort (acc.)" 
xšadrām ... h iia t mazdäi ahurāi aęaica vahištāi 
YH. 35,5 "die Herrschaft für Ahura Mazda und die 
beste Wahrheit"
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zugsnomen unverbunden vor- oder nachstanden (nom• vahištām manō 

Y. 30.4c : roano vahištām Y. 51.4c). Die Kasuskongruenz reduziert 

die formale Differenz gegenüber dem unverbunden nachgestellten 

Attribut auf die Setzung des Relativums. Abgesehen von der 

Stellung des Relativums entspricht der Gegensatz von roano 

vahištām : тало h iia t  vahištām dem Gegensatz der einfachen und 

der pronominalen Formen des bsl. adj. Die Nachstellung des 

Relativums aber, die der Nachstellung der Ezäfeh im Npers. ent- 

spricht, is t obligatorisch76. Dabei braucht das Relativsyntagma 

jedoch dem Bezugsnomen nicht unmittelbar zu folgen. Ist es von 

diesem getrennt, so nimmt es die Stellung nach dem Hauptsatz 

ein. Die inhaltliche Begründung der Formkategorie is t s tr itt ig . 

HAIDER/ZWANZIGER sehen die Ursache ihrer Entstehung in der Not- 

wendigkeit der Disambiguierung von Syntagmen des Typs тало 

vahištām, die sowohl attributiv ("der beste Gedanke") als auch 

prädikativ ("der Gedanke is t der beste") verstanden werden könn- 

ten77. Da beide Auffassungen innerhalb éines Kontextes jedoch 

allenfalls ausnahmsweise zulässig sind, is t es wahrscheinlicher, 

daß der Formgegensatz dem Ausdruck semantischer Unterschiede auf 

seiten der betroffenen Attribute dient. SEILER vermutet anhand 

des jav. Materials, daß die Setzung des Relativums wie die 

Setzung der Ezäfeh im Neupers. von Hause restriktive Attribute 

von appositiven scheidet78. Diese Vermutung findet in den gav. 

Zeugnissen keine Stütze. Auch die Wortfolge der Relativgefüge, 

in denen das Bezugswort stets außerhalb des nachgestellten Rela- 

tivsyntagmas steht, deutet auf eine Beziehung der nominalen Re- 

lativkonstruktionen zu appositiven Relativsätzen. Über die

76 Eine Wortfolge möi yà gaeôà Y. 46.8a bedeutet daher 
gegen Humbach 1959a, S. 131, nicht "meine Herden", sondern "mir 
welche Herden /sind/" (= "mir die Herden"), eine Wortfolge yä 
drâguuatõ daēnā Y. 49.4 gegen Seiler 1960, S. 201, nicht "die 
Daēna des Druggenossen", sondern "was des Druggenossen Daēna 
/ is t /"  (vgl. Humbach a.a.O., S. 143).

77 Haider/Zwanziger 1984, S. 145; vgl.Seiler 1960, S. 109.

78 Vgl. Seiler I960, S. 104-119.
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Richtung dieser Beziehung kann nach dem Gesagten kein Zweifel 

sein. Daß die nominalen Relativfconstru/ctionen auf nominalen Re- 

la t ivsätzen beruhen und nicht umgekehrt, geht nicht zuletzt 

daraus hervor, daß wir es hier nicht mit den Relikten eines 

überwundenen Sprachzustands, sondern mit den Keimen einer le- 

benskräftigen Formkategorie zu tun haben, die innerhalb der av. 

Überlieferung rasch an Boden gewinnt und im weiteren Verlauf zur 

Ablösung der ursprünglichen Relativsätze führt. Kern der Ent- 

Wicklung is t das Schicksal von inkongruentem h i ia t , das im Gav. 

dem Anschluß sententialer Relativsyntagmen in genitivischer 

Funktion dient79, im Jav. aber zunächst außerhalb von nom., 

acc. und is t. in das Paradigma der nominalen 

Relativkonstruktionen einbezogen80, später auf diese Kasus 

ausgedehnt wird81 und somit zum unveränderlichen Konnektor, der 

Vorstufe der npers. Ezäfeh, herabsinkt82.

3.3.1.2. Das Apers., das als Relativum (Relativpronomen und 

Konnektor) eine Zusammenrückung der Fortsetzungen von dem. *so

79 Vgl. haieiiSuuardśtąm hiia£ vasná fâraèô.tâmâm Y. 50.lid  
"die Verwirklichung dessen, was durch den Wunsch sehr glänzend 
/ is t /" .  Ebenso mit genitivischer Mitkonstituente des Relativums: 
maibiiö däuuöi ahuuå astuuatascā hiiatcS manai]hō ãiiaptS  Y. 
28. 2bf. "mir gebt beider Lebensbereiche, des materiellen und 
dessen, der des Gedankens / is t / ,  Glücksgüter".
Der sententiale Charakter des Relativsyntagmas is t aufgegeben, 
wo die Mitkonstituente des Relativums in einem von Bestandteilen 
des Hauptsatzes geforderten Kasus steht. Dies is t im Gath. für 
Relativsyntagmen in dativischer Funktion bezeugt: mazdãôâ 
hiiaÿcIÇ vīdušē Y. 30.1a "beachtlich dem, der wissend / is t /" ;  
ratffl šiiaodānā razištā  drdguuataēcS h iia tcā  a$aonē Y. 33.1b 
"die gerechtesten Taten als Regeln dem Trughaften und dem, der 
wahrhaft is t".

80 Vgl. jav. dat. aê ib iiõ  yazataêibiiô yat amâèaêibiíô 
spântaêibiiô Vr. 9.4 "diesen Gottheiten, den Ameša Spdntas"

81 Vgl. jav. acc. pudrâm ya£ poujrušaspahe Yt. 5.18 (5.105) 
"den Sohn des Pourušaspa".

82 Vgl. Seiler I960, S. 140f., 206; Haider/Zwanziger 1984.
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und rei. *hļo- (”der, welcher") benutzt83, zeigt die nominalen 

Relativkonstruktionen von Anfang auf einer Entwicklungsstufe, 

die im Av. erst in den jav. Texten erreicht wird- Es belegt die 

gleiche Auszeichnung des Attributivkonnexes durch die Kongruenz 

von Bezugsnomen und Relativum und die bereits vertrauten Typen 

der Mitkonstituenten des Relativums. Das Relativum is t an die 

Position hinter dem Bezugsnomen gebunden und von einem Vor־ 

herrschen appositiver Attribute kann keine Rede sein. Bemerkens- 

wert is t die Entstehung relativer Attributivgefüge mit voran- 

gestelltem Attribut. Sie erklären sich daraus, daß Relativsätze 

des Typs haya manā p itā  DSf 12 "welcher mein Vater / is t/"  unter 

dem Einfluß von Relativkonstruktionen des Typs kāra haya manā DB 

2.35 "mein Heer" aufgefaßt werden als hava manā p itā  "mein 

Vater" und entsprechend flektieren: tayäm imaišām martiyänäm 

taumām DB 4.87 "die Familie (acc.) dieser Männer". Im Unter- 

schied zum Av. aber geschieht der Attributivkonnex mit Hilfe des 

flektierten Relativums auch außerhalb von nom., acc. und is t.: 

dahayxSnäm tayaiśam parūnām DPe 3f. ,,viele Länder". Dem Apers. 

is t mithin die Generalisierung eines inkongruenten Konnektors 

fremd. Die Entwicklung zum Npers. is t dem im Av. eingeschlagenen 

Weg gefolgt, während die kurd. Ezäfeh-Konstruktion einen Vor- 

gänger vom Typ der nachgestellten apers. Relativkonstruktion 

voraussetzt.

3.3.2* Wie der balt. und slav. Befund über das Urbsl., so is t 

der iran. Befund über das Urar. mit seinen uridg. Grundlagen und 

über diese mit den verwandten Erscheinungen der Nachbarsprachen 

verbunden. Die Frage nach den urar- Voraussetzungen der iran. 

Verhältnisse aber beantwortet das Ai., dem damit in unserem Zu- 

sammenhang eine Schlüsselrolle zufällt.

Leider g ilt  eben im Falle des Ai., daß das hergehörige Material 

nur unzulänglich bekannt ist. Die nominalen Relativkonstruk- 

tionen des Ai. sind ausführlicher allein in PORZIGs problema-

83 Vgl. Risch 1954, S. 151f.; Hoffmann 1956, S. 83; Strunk
1967, 1969.
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tischer Darstellung der Hypotaxe im RV84 behandelt. Auch die 

folgenden Beobachtungen stützen sich auf ein unvollständiges In- 

ventar von gut 200 pgvedischen Belegen verbloser Relativsyntag- 

men* Diese Belege lassen sich vermehren, doch is t zu bezweifeln, 

daß die Vermehrung grundsätzlich neue Verwendungstypen zutage 

bringt. Die Sprache des RV weist die folgende Skala von Relativ- 

syntagmen auf:

1. Relativsätze mit Vollverb (darunter solche mit nichtkopula- 
tivem as- und solche, in denen das Vollverb durch Ellipse 
oder Anakoluth fehlt)

2. Relativsätze mit Kopula (auch in der 3.Pers.ind.präs.)
3. Relativsyntagmen ohne Kopula

Letztere sind nach den für das Av. genannten Kriterien auf ihren 

Charakter als Relativsätze resp. als nominale Relativkonstruk- 

tionen zu prüfen. Wiederum können nominale Relativkonstruktionen 

allein unter den Relativsyntagmen mit Bezugsnomen begegnen, 

deren Relativum das logische Subjekt des Syntagmas ve rtr itt. 

PORZIG sucht Relativsyntagmen dieses Typs ausnahmslos als satz- 

gliedhaft zu erweisen. Als Kriterium dient ihm der •,Satzakzent” , 

den er aus der Wortstellung der Relativgefüge zu erschließen 

sucht. Als Normaltyp g ilt  ihm der unmittelbare Anschluß des Re- 

lativsyntagmas an das Bezugsnomen (Nominalgruppe), der ihm an- 

zeigt, daß in einem Relativsyntagma des Typs agnîr jusata no 

giro  hôtS уб mánusesv ā RV 5.13.3 nicht das Nomen prädikativ zum 

Relativum (”Agni möge unsere Lieder genießen, der ein Hotar 

unter den Menschen / is t / ” ), sondern dieses attributiv zum Nomen 

(”der Hotar unter den Menschen") aufzufassen is t8s. Der Auffas- 

sung steht entgegen, daß der vermeintliche Normaltyp keineswegs 

der vorherrschende is t. So steht in den 114 Belegen meines Mate- 

rials, die bei Beachtung strenger Maßstäbe hierher zu rechnen 

sind, das Relativsyntagma in 34 Fällen dem Hauptsatz voran, 

nachgestellte Relativsyntagmen aber sind in 36 weiteren Fällen 

von ihrem Bezugsnomen durch mehr als Enklitika oder Vokative

84 Porzig 1923.

85 Porzig 1923, S. 213f.
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getrennt. Ferner is t festzustellen, daß der Sprache des RV - 

abgesehen von ambivalenten Fällen der Kasushomonymie ־ Relativ- 

syntagmen mit Kasuskongruenz von Bezugsnomen und Relativum 

abgehen, die im Iran, das untrügliche Kriterium der nominalen 

Relativkonstruktionen darstellt86.

Von den 114 Relativsyntagmen mit Bezugsnomen scheiden 71 aus, 

deren Bezugsnomen nicht als Subjekt des übergeordneten Satzes 

fungiert (Typ svastáye vãyúm йра bravāmahai sómam svastî 

bhûvanasya yàs pàtih RV 5.51.12 ,,um Glück wollen wir Vãyu an- 

sprechen, den Soma um Glück, der der Welt Herr / i s t /") . In der 

Mehrzahl der Fälle wird der Satzcharakter der Relativsyntagmen 

durch zusätzliche Kriterien (Distanzstellung von Bezugsnomen und 

Relativsyntagma, Erweiterung der Mitkonstituente des Relativums 

usf.) verdeutlicht. Wo das Relativum mit einer eingliedrigen

öb Ein vereinzelter Beleg mit Kasusattraktion des 
Relativums is t erst aus dem Atharvaveda beigebracht (Caland 
1891, S. 22; 1897, S. 456): apa nyadhuh pauruseyam vadham yam 
indrāgnī dhātā savitã bç־haspatih AV 19.20.1 "Indra und Ágni, 
Dhātar, Savitar und Byhaspati mögen fernhalten den Tod durch 
Menschenhand" enthält den acc. paurušeyaņ1 vadhaņ yam der 
entsprechenden nominativischen Fügung in mernaņi präpat pauruseyo 
vadho ya{1 AV 1.30.1 "diesen möge nicht erreichen der Tod durch 
Menschenhand". Flektierte Formen der Fügung außerhalb des acc., 
in denen die Stelle des Relativums durch inkongruentes yat 
eingenommen wird, liegen vor in sise mç-çlçlhvam nadhe mççldhvam 
agnau saņikasuke ca yat AV 12.2.19 "Am Blei wischt ab, am Rohr 
wischt ab und an Agni Saņikasuka" ; yad ripram śamalajn cakprna yac 
ca duškftam āpo mā tasmācchumbhantv agnefr saņikasukāc ca yat AV 
12.2.40 "welchen Schmutz, welche Unreinheit wir getan haben und 
welche üble Tat, davon läutere mich das Wasser und von Agni 
Saņikasuka". Dabei be trifft die Kasusattraktion nominale 
Relativsätze mit inhärentem Bezugsnomen ("welcher der Tod von 
Menschenhand / is t/" ) . In der ved. Prosa begegnen mit 
inkongruentem yat angeschlossene appositioneile Relativsyntagmen 
mit te ils  nominativischer (etena ... yat prāyaņīyaļ1 AB 1.7.1 
"mit dem, was das Eingangsopfer /is t/" ) , te ils dem Kasus des 
Bezugsnomens angeglichener Mitkonstituente (átrobháyair àrtho 
bhavati yád deváié ca brãhmapáié ca ŚB 3.3.4.20 "der beiden 
bedarf man dabei, der Götter und der Brahmanen" (vgl. Delbrück 
1888, S. 566f.; Wackernagel/Debrunner 1930, S. 555f.). In beiden 
Fällen zeigt die Kasusattraktion den Übergang von der 
satzartigen zur satzgliedhaften Geltung der Relativsyntagmen an, 
doch hat keiner der Typen im weiteren Verlauf eine 
Grammatikalisierung erfahren.
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Mitkonstituente in unmittelbarem Kontakt zum Bezugsnomen steht, 

wie in

putrára âd ite r vô vidhartâ RV 7.41.2 

,,den Sohn der Aditi, der der Verte iler / is t/"  

éràvo māhinaņ y à i i  a ri tré  RV 4.17.20 

"gewaltigen Ruhm, der fü r den Sänger / is t/"  

bhôjanam inásya yàd RV 10.23.6 

"Reichtum (acc.), der eines Mächtigen / is t/" , 

könnte man allerdings im Zweifel sein, ob nicht in Gestalt eines 

Paradigmas des Relativgefüges, in dem zwar das Bezugsnomen, 

nicht aber das nominale Relativsyntagma flektiert, eine Vorstufe 

des im Iran, ausgebildeten Attributivkonnexes vorliegt. Daß dem 

nicht so is t, verdeutlichen Belege, in denen Relativsyntagmen 

dieses Typs die Kopula, aufweisen: bràhma priyàm devàhitam yàd 

àsty ahàm mi tré  vârupe yàn mayobhû RV 5.42.2 "das liebe Brahman, 

das g o ttg e s tifte t i s t , das für Mitra und Varuna erquickend 

/ is t / ,  (möge) ich (empfangen)".

Es hat jedoch den Anschein, daß auch das Ved. über diese Stufe 

einen ersten Schritt hinausgegangen ist. Darauf deuten Belege, 

in denen Relativsyntagmen mit eingliedriger Mitkonstituente des 

Relativums dem Bezugsnomen innerhalb des gleichen Satzes un- 

mittelbar vorausgehen• So zu deuten sind möglicherweise die 

Belege:

sthiralr àngais tupļuvāmsas tanábhir vy àéema devàhitam yàd 

Švub RV 1.89.8

"mit festen Gliedern und Leibern wollen wir, die wir 

lobgesungen haben, das gottgesetzte Leben erreichen" 

üpa pragat oaramam yàt sadhastham RV 1.163.13 

"er is t zum höchsten Wohnsitz gegangen" 

àpocchatu mithunā va kimīdīnā RV 7.104.23

"(die Morgenröte) soll die gepaarten JCimidin fortleuchten" 

Ihre Besonderheit bestünde in der Einbettung des Relativsyntag- 

mas in den Hauptsatz. Da die Sprache des RV nach den Feststei-

77

Bernd Barschel - 9783954791651
Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM

via free access



00056880

Chr.Koch

lungen HETTRICHs keine eingebetteten Relativsätze kennt87, 

scheinen diese Relativsyntagmen aus dem Bereich des Satzes in 

den des Satzgliedes überzutreten. Dabei dürfte es kein Zufall 

sein, daß sich in dieser Weise ausschließlich Relativsyntagmen 

verhalten, in denen der vom Verbum geforderte Kasus des Rela- 

tivums mit dem nom. homonym is t. Sie scheinen für die ambi- 

valenten Relativsyntagmen die Umdeutung kasusinkongruenter in 

kasuskongruente Relativsatzgefüge zu bezeugen, die wir auf 

seiten des Iran, über den Bereich der Kasushomonymie hinaus ver- 

а Идете inert finden.

Die Auffassung setzt voraus, daß das Bezugsnomen des Relativums 

Bestandteil des Hauptsatzes is t88. Für die letztgenannten Zeug- 

nisse das inhaltlich Wahrscheinlichere, is t diese Voraussetzung 

für Belege des angeführten Typs formal nicht zu erweisen. Aus 

dem Fehlen eingebetteter Relativsätze in der Sprache des RV kann 

ebenso gefolgert werden, daß die involvierten Relativsyntagmen 

Relativsätze mit inhärentem Bezugsnomen (,1welches das gottge- 

setzte Leben ist") darstellen89. Dem Bezugsnomen vorausgehende 

Relativsyntagmen mit eingliedriger Mitkonstituente des Rela- 

tivums begegnen jedoch auch in Kontexten, in denen diese Auffas- 

sung ausgeschlossen is t.

Von den verbleibenden 43 Belegen mit nominativischem Bezugsnomen 

zeigen 19 das Relativum mit eingliedriger oder nur geringfügig 

erweiterter Mitkonstituente. In einigen dieser Fälle deuten 

formale Kriterien auf den Satzcharakter des Relativsyntagmas (so 

in agniņ fcájn талуе 6ץ vásur āstaņi yájn yánti dhenàvafi RV 5.6.1

1,den Agni meine ich, der gut / i s t / ,  zu dem die Kühe heimkehren" 

die Distanzstellung von Bezugsnomen und Relativsyntagma, die 

korrelative Aufnahme des Relativums im Hauptsatz und die Parai- 

le litä t des Relativsyntagmas mit einem verbalen Relativsatz). Wo 

diese Merkmale abnehmen oder fehlen, is t über den Satz- bzw.

87 Hettrich 1988, S. 496.

88 Vgl. Lehmann 1970, S. 288; 1974, S. 62f., zu RV 1.89.8.

89 Hettrich 1988, S. 496, mit Delbrück 1871, S. 34.

78
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



Zur Vorgeschichte des relativen Attributivkonnexes

Satzgliedcharakter des Relativsyntagmas formal nicht zu ent- 

scheiden• Ein Kriterium für den nichtsententialen Charakter des 

Relativsyntagmas wäre seine Einbettung- Leider sind die in Frage 

kommenden Belege aufgrund der Freiheit der ved. Wortstellung 

nicht eben deutlich. So liegt in índram matír hjfdá Ś vacyámâ- 

nšcchā pātiņi stômataçpã j ig ā t i  y a iáaçvir vidáthe RV 3,39.1 "zu 

Indra als ihrem Gatten kommt das Lied, aus dem Herzen sich auf- 

schwingend, zum Loblied geformt, das friihwach / is t / ,  bei der 

Opferfeier" sicherlich, in út te váyaé cid vasatér apaptan nàraé 

ca yé pitubhśio vyùçpau RV 1.124.12 ( = 6.64.6.) "die Vögel 

selbst sind vom Nest aufgeflogen und die Männer, die nahrungs- 

genießend /s in d /, bei deinem Aufleuchten" wahrscheinlich Extra- 

position eines Satzgliedes hinter den dem Hauptsatz folgenden 

Relativsatz vor. Es bleibt der Beleg tvâm asyá ksayasi yád dha 

vīšvaņi d iv i yád и drāviņaņi yát pjfthivyam RV 4.5.11 "du gebietest 

über das, was aller Reichtum / is t / ,  der im Himmel und der auf 

Erden", wo dem Bezugsnomen drávinam ein Relativsyntagma d iv i yád 

unmittelbar vorangeht, ein gleichgeordnetes yát pfthivyam un- 

mittelbar folgt. Hier is t die Auffassung der Relativsyntagmen 

als Relativsätze mit inhärentem Bezugsnomen ausgeschlossen, da 

drávinam bereits Bestandteil des entsprechenden sententialen 

Relativsyntagmas yád ... drāviņam is t. Ist die Einbettung von 

d iv i yád als Kriterium seines Satzgliedcharakters zu werten, so 

muß ein Gleiches für das nachgestellte Relativsyntagma gelten. 

Der dabei zu beobachtende Wechsel von Vor- und Nachstellung des 

Relativums aber beruht auf von Hause andersartiger Grundlage. 

Die Nachstellung des Relativums is t nichts anderes, als die im 

Iran, weitgehend aufgegebene, im Ved. einigermaßen bewahrte 

Zweitstellung des Relativums im Relativsatz (vgl. párvatâp ... 

svaltavo yé vásavo ná vīrab RV 5.41.9 "die Berge..., die eigen 

/s ind/ wie die tre fflichen  Männer"), die bei eingliedriger Mit- 

konstituente auf die Endstellung des Relativums hinausläuft 

(vgl. āšvā ... pĶthupaiaso yé RV 3.61.2 "die Pferde . . . ,  die 

weißschimmernd /s in d /44) .

In der Skala der verblosen Relativkonstruktionen der idg.
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Sprachen bezeugt das Ved- mithin die unterste Entwicklungsstufe. 

Es bestätigt vorab den Primat des verblosen Relativsatzes. Ein 

Übergang zu satzgliedartigen Relativsyntagmen is t allenfalls an- 

satzweise vollzogen. Der innerind. Ursprung der Ansätze, die mit 

dem iran. Befund nicht konform sind, steht außer Zweifel. Wie 

sich mithin im Falle des Balt. und Slav, die ererbten Gemeinsam- 

keiten unterhalb der in beiden Sprachzweigen ausgebildeten 

Kategorie des pronominalen Adjektivs auf attributive Relativ- 

konstruktionen mit Kasuskongruenz der Konstituenten reduzieren, 

so reduzieren sich im Falle des Iran, und des Ind. die ererbten 

Gemeinsamkeiten unterhalb der auf seiten des Iran, deutlich, auf 

seiten des Ind. schwach ausgebildeten Formkategorie attributiver 

RelativJconstruJttionen mit Kasuskongruenz der Konstituenten auf 

das Erbe attributiver Relativsätze ohne Kasuskongruenz der 

Konstituenten.

4• Das Fazit der Erörterung läßt sich in zwei Feststellungen 

zusammenfassen :

1. Am Anfang war der Satz, nämlich der Relativsatz, und nicht 

das Attributivsyntagma. Sowohl das Iran, als auch das Ind. 

lassen keinen Zweifel, daß die satzgliedartigen Relativ- 

konstruktionen satzartige Vorgänger voraussetzen. Damit 

is t die Kontroverse zwischen der historisch-vergleichenden 

und der typologischen Herleitung des idg. Relativsatzes 

zugunsten der ersteren entschieden.

2. Die nominalen Relativkonstruktionen der idg. Einzel- 

sprachen beruhen auf unabhängiger Neuerung auf der Grund- 

läge des gemeinsamen Erbes nominaler Relativsätze. Ins- 

besondere das Ai. zeigt, daß die Ausbildung der nominalen 

Relativkonstruktionen nicht in grundsprachliche Zeit zu- 

rückreicht. Die Entwicklung nahm ihren Ausgang von der 

Ausbildung der Kasuskongruenz der Konstituenten des 

nominalen Relativsatzes, die im Falle der ar. Sprachen 

nach, im Falle des Bsl. dagegen vor der Trennung der 

Sprachzweige erfolgte.
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Ronald Lötzsch
Können die spezifischen baltisch-slawischen Übereinstimmungen 

auf Zufall oder sekundärer Konvergenz beruhen ?

Wie aus der Formulierung des Themas hervorgeht, soll es hier um 

die Frage gehen, ob sich das Baltische (B.) und das Slawische 

(Sl.) jeweils unabhängig aus dem Indoeuropäischen entwickelt 

haben oder ob als Zwischenstufe eine besondere genetische Ein- 

heit Baltoslawisch (Bs.) angesetzt werden muß. Denn selbst wenn 

sich nur eine der zahlreichen spezifischen Übereinstimmungen des 

Sl. mit dem B. oder doch zumindest mit Teilen desselben weder 

durch Zufall noch durch sekundäre Konvergenz erklären ließe, 

dann bliebe uns gar nichts anderes übrig, als davon auszugehen, 

daß die mutmaßliche nordöstliche Peripherie des Indoeuropäischen 

(Ie.) auch nach der wie immer zustandegekommenen Isolierung von 

allen übrigen Dialekten noch über einen bestimmten Zeitraum hin- 

weg eine funktionierende Kommunikationsgemeinschaft gebildet 

haben muß.

Den Vätern der Slawistik und den Begründern der vergleichenden 

Grammatik der ie. Sprachen stellte sich diese Frage nicht. Für 

sie gab es keinerlei Zweifel, daß die Entwicklung der von ihnen 

postulierten "indogermanischen Ursprache", die sie später auch 

in ihren Grundzügen zu rekonstruieren versuchten, zum heutigen 

B. und Sl. über eine Zwischenstufe verlaufen sein mußte, die 

beispielsweise August SCHLEICHER "Slawolettisch" oder "Slawo- 

litauisch" nannte1. Auseinanderzusetzen hatten sie sich dabei 

nicht etwa mit Versuchen, die engen genetischen Beziehungen 

zwischen dem B. und Sl. in Zweifel zu ziehen oder gar zu leug- 

nen. Im Gegenteil, Josef DOBROVSKŸ mußte sich gegen die Auf- 

fassung wenden, das Litauische (Lit.) und Lettische (Lett.) ge- 

hörten zur sl. Sprachfamilie, wie sie in RÜDIGERS Grundriß der 

menschlichen Sprache nach allen bisher bekannten Mund- und 

Schriftarten2 vertreten wurde. August SCHLEICHER sah sich noch

1 Die deutsche Sprache, Stuttgart 1860; Compendium der ver- 
gleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Weimar 
1861-62.

2 Leipzig 1782.
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1850 veranlaßt, in seinem Buch Die Sprachen Europas3 zu 

betonen:

" .. .  obgleich beide Familien unbestritten sich sehr nahe be- 
rühren, so sind doch auch Differenzen vorhanden, die mir 
hinreichend zu sein scheinen um das in Rede stehende 
Sprachgebiet unter zwei Familien zu vertheilen" (S.187).

Die Begründung kann sich bei dieser Zielstellung noch auf

allgemeine Eindrücke beschränken. So lesen wir in DOBROVSKŸs

Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur4:

"Allein beide letzteren (Lit. und Lett.- R.L.) gehören ebenso- 
wenig unter die slawischen Sprachen als das Preußische, weil 
jene, so wie dieses in vielen wesentlichen Stücken, sowohl in 
der Bildung der Substantive als in der Biegung derselben und in 
der Form der übrigen Redeteile, kurz in der Grammatik und Lexis 
oder einzelnen Wörtern, ungeachtet der großen Sprachähnlichkeit, 
die sie sonst untereinander haben, vom Slawischen gar zu merk- 
lieh abweichen und höchstens nur als nahe verwandte Sprachen mit 
der slawischen angesehen werden können" (S.18).

SCHLEICHER begründet seinen Standpunkt folgendermaßen:

"Die lautliche Organisation beider Familien is t zwar im Ganzen 
und Grossen dieselbe, die lexicalische und grammatische ist 
meist schlagend dennoch dürfen aber so grosse Unterschiede nicht 
übersehen werden, wie sie z.B. darin liegen, dass das Littau- 
ische in Bezug auf die Nominalbildung und Nominalflexion viel 
ursprünglicher is t als das Slavische (abgesehen davon, dass das 
Littauische Nomen subst. das Genus neutr. nicht bezeichnet), 
letzteres in der Conjugation vor dem Littauischen einen 
wenigstens eben so großen Vorzug hat." (S.187f.).

Der erste, der einen engen genetischen Zusammenhang zwischen dem

B. und Sl. mit konkreten sprachlichen Merkmalen wirklich begrün-

dete, war kein Geringerer als Franz BOPP. In mehreren zwischen

1823 und 1853 in der preußischen Akademie der Wissenschaften ge-

haltenen und später in deren Abhandlungen veröffentlichten Vor-

trägen5 bewies er, daß das B. und das Sl. gemeinsam mehrere

morphologische ־ er nennt vor allem Übereinstimmungen im

3 Erschienen in Bonn.

4 Neu herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von 
Hubert Rösel, Halle (Saale) 1955.

5 Bopp, Franz: Kleine Schriften zur vergleichenden Sprach- 
Wissenschaft. Gesammelte Berliner Akademieabhandlungen 1824- 
1854, Leipzig 1972.
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Pronominalsystem ־ und eine bedeutsame phonetische Neuerung 

hervorgebracht haben. Bei letzterer handelt es sich um die sog. 

Satemisierung, die bekanntlich nicht auf das Bsl. beschränkt is t 

und somit für die Beantwortung der hier zu erörternden Frage 

nicht in Betracht kommt.6 BOPP verband die Behandlung der bsl. 

Gemeinsamkeiten auch sonst fast stets mit dem Versuch, die 

besonders enge Verwandtschaft des Bsl. mit dem Arischen 

nachzuweisen, mit dem es nach seiner Überzeugung in Asien noch 

eine Einheit bildete, als die Sprecher aller übrigen ie. 

Dialekte bereits nach Europa übergesiedelt waren. Das mindert 

natürlich das Gewicht seiner Argumente, da er sich nicht auf die 

Ermittlung spezifischer bsl. Gemeinsamkeiten konzentrierte. 

August SCHLEICHER vertrat dagegen bekanntlich die These vom sog. 

Slawodeutschen, einer genetischen Einheit, bestehend aus Bsl. 

und Germanisch.7 Deren Sprecher, so meinte er, wiederum im 

Gegensatz zu BOPP, hätten sich als erste vom "Urvolk" 

losgerissen und die Wanderung nach Westen angetreten. Bei ihm 

is t dementsprechend die Ermittlung spezifisch bsl. dem Nachweis 

bsl.-germanischer Gemeinsamkeiten untergeordnet.

Nach und nach wurde die Liste der spezifisch bsl. Übereinstim־ 

mungen präzisiert, bis sie schließlich in der in BRUGMANNs 

Grundriß8 enthaltenen Gestalt mit acht Merkmalen ihren vor- 

läufigen Abschluß fand, um dann im 20. Jh. noch beträchtlich er- 

weitert zu werden. Hier kann im folgenden nicht im einzelnen auf 

jede dieser Erscheinungen eingegangen werden. Auch is t es völlig 

unmöglich, Entstehung und Fortgang der Diskussion um die sog.

Ausführlicher hierzu s. Verf.: Franz Bopp über das Balto- 
slawische und dessen Stellung innerhalb der indoeuropäischen 
Sprachfamilie. In: Lëtopis В 33 (1986), S.19-22.

7 Außer den in Anm. 1 und 3 angeführten Arbeiten s. auch 
Germanisch und Slawisch. In: Kuhns Zeitschrift 1 (1852), S.141־ 
144; Die ersten Spaltungen des indogermanischen Urvolkes. In: 

!Allgemeine Monatsschrift f. Wissenschaft und Literatur 1853, 
S. 786f.

 Brugmann, Karl: Grundriß der vergleichenden Grammatik der ־ 8
indogermanischen Sprachen, Bd. 1, 2.Aufl., Straßburg 1897, S.20.
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"bsl. Frage" im Detail zu verfolgen- Im 19.Jh. jedenfalls kann 

von einer solchen noch keine Rede sein. Nur wenn man die bis in 

die zweite Hälfte des 18.Jh. zu findende irrtümliche Zuordnung 

der b. Sprachen zur sl- Sprachfamilie9 und ihre Widerlegung in 

den Begriff "bsl.Frage" ausdrücklich mit einbezieht, kann man 

darin ein Problem sehen, "das die Forscher schon mehr als 200 

Jahre bewegt"10.

Im eigentlichen Sinne entstand die bsl. Frage 1903, als A. 

MEILLET11 die These aufstellte, die spezifischen bsl. Überein- 

Stimmungen beruhten auf unabhängiger Parallelentwicklung. Hin- 

sichtlich der Zweifel an der Existenz einer bsl. genetischen 

Einheit, die BAUDOUIN DE COURTENAY noch vor MEILLET äußerte12, 

stellte VI. TOPOROV13 zutreffend fest: "Sie wurden fast ohne 

jede Argumentation vorgebracht und waren völlig subjektiv"14. 

Auch Jan ROZWADOWSKI, der 1912 im Rocznik Slawistyczny den in 

der von MEILLET angeregten Diskussion erreichten Stand erstmalig 

resümierte, tut BAUDOUINs Zweifel mit der kurzen Bemerkung ab.

9 Zu den Verfechtern dieser Auffassung gehörte auch 
Lomonosov. S. hierzu Verf.: Jacob Grimm und die Klassifizierung 
der slawischen Sprachen. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprach־ 
Wissenschaft und Kommunikationsforschung 37 (1984), S.283-294.

10 Eckert, Rainer: Die Nominalstämme auf - i  im Baltischen 
unter besonderer Berücksichtigung des Slawischen, Berlin 1983, 
S.4.

11 Meillet, Antoine: Introduction à l'étude comparative des 
langues indo-européennes, Paris 1903.

12 Boduén de Kurtenè, Ivan Aleksandrovič: Lingvističeskie 
zametki i  aforizmy. In: Žurnal Ministerstva narodnogo pro- 
sveščenija IV (1903), S.246.

13 Toporov, Vladimir Nikolaevič: Novejšie raboty v oblasti 
izučenija balto-slavjanskih jazykovyh otnošenij. Bibliografi- 
českij obzor. In: Voprosy slavjanskogo jazykoznanija I I I  (1958), 
S.134-161.

14 "Somnenija v suščestvovanii balto-slavjanskogo prajazyka 
vyskazyvalis1 i do Meje, no oni ostavalis' počti nikak ne argu- 
mentirovannymi i  byli polnost' ju sub',ektivnymi".
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sie seien vereinzelt und man habe sie unbeachtet gelassen15. 

MEILLETs in Veröffentlichungen von 190516 und 190817 

ausgebaute Argumentation unterzieht er dagegen Punkt für Punkt 

einer gründlichen Überprüfung. Seine Schlußfolgerung läßt an 

Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig:

" .. .  die balto-slawische ursprachliche Gemeinschaft unterliegt, 
nach erneuter Überprüfung, keinem Zweifel ... für mich, ebenso 
wie für andere, is t die balto-slawische ursprachliche Gemein- 
schaft und Einheit eine ebenso sichere Tatsache wie eine 
beliebige andere in unserer Wissenschaft"18.

ROZWADOWSKIs Hauptargument ist, daß die meisten der spezifischen

b.-sl. Innovationen sich nicht durch Zufall erklären lassen. Das 

gelte auch für die Grundzüge des Verbalsystems, das anerkannter- 

maßen auch bedeutende Unterschiede aufweist. Hinsichtlich der 

unbestreitbaren Unterschiede, die das sl. Sprachsystem gegenüber 

dem b. auszeichnen, s te llt ROZWADOWSKI die mir persönlich ein- 

leuchtende Hypothese auf, daß die bsl. Einheit relativ früh zer- 

fallen sein müsse, weil die Vorfahren der späteren Balten durch 

irgendein uns unbekanntes historisches Ereignis von denen der 

Slawen getrennt wurden und über einen beträchtlichen Zeitraum 

hinweg von ihnen iso liert blieben. Erst zu Beginn unserer Zeit- 

rechnung seien Balten und Slawen auf einer etwa vom Pripjat ge- 

bildeten Grenzlinie wieder miteinander in Berührung gekommen, 

was zu Lehnbeziehungen im Wortschatz führen mußte. Ob darauf 

auch Entsprechungen wie b.*ran/ca, s l . *ręka zurückgehen können.

15 Rozwadowski, Jan: O pierwotnym stosunku wzajemnym 
języków bałtyckich i  słowiańskich. In: Rocznik Slawistyczny V 
(1912), S. 1-24.

16 Études sur 1•étymologie & le vocabulaire du vieux slave. 
Seconde partie, Paris.

17 Les dialectes indo-européens, Paris.

18 "Wobec tego wydaje mi się słusznym i  usprawiedliwionym 
stanowisko, że bal tycko־sł owiańska prawspólność językowa, po 
ponownej rewizji, nie ulega wątpliwości (S.305) ...  dla mnie, 
podobnie jak dla innych, pierwotna bał tycko-sł owiańska prawspól- 
ność i  prajedność językowa jest faktem tak pewnym, jak jakikol- 
wiek inny w naszej dziedzinie naukowej" (106).
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wie ROZWADOWSKI nicht ausschließen möchte, sei dahingestellt. 

Grundsätzlich können Übereinstimmungen im Wortschatz bei der 

hier erörterten Frage jedenfalls nicht die Hauptrolle spielen. 

Doch angesichts der Tatsache, daß sie ergänzt werden durch 

signifikante phonetische, prosodische und morphologische Ge- 

meinsamkeiten, is t auch ihre Bedeutung nicht von der Hand zu 

weisen. Zumal, wenn es sich um derartige Quantitäten handelt, 

wie die von Franciszek SŁAWSKI, einem engagierten Verfechter der 

bsl. Einheit, anhand von TRAUTMANNs Wörterbuch19 ermittelten 

33% bsl. Neubildungen allein beim Substantiv.20

Der gleiche Maßstab wäre an die übereinstimmenden phonetischen 

Innovationen anzulegen. Sekundäre Konvergenz käme zwar hier kaum 

in Frage, doch is t eine weitgehende Parallelentwicklung ange- 

sichts der einheitlichen Ausgangsbasis nicht ohne weiteres aus- 

zuschließen. Das g ilt  insbesondere für Neuerungen wie die Son- 

derentwicklung von s nach r ,  k, i ,  u, für die sich auch außer- 

halb des B. und Sl. gewisse Parallelen finden. Für sich allein 

genommen wären auch die übereinstimmenden Vereinfachungen be- 

stimmter Konsonantengruppen oder die Entwicklung des Diphthongs 

*ey zu b.*jau bzw. s l.* j 1I ähnlich zu bewerten. Da es daneben 

jedoch einen solchen weder durch Zufall noch durch Konvergenz 

erklärbaren phonetischen Prozeß gibt wie die Aufspaltung der 

silbischen Sonore (ļ  > i l ,  u l; ķ > i r ,  ur; ņ > in , un; m > im, 

um) - und zwar erfolgt die Erweiterung um i  bzw. и fast aus- 

nahmslos jeweils in den gleichen Wurzeln -, is t auch bei den 

übrigen phonetischen Neuerungen bloße Parallelentwicklung wenig 

wahrscheinlich.

Auf die frappierend übereinstimmenden akzentologischen Inno- 

vationen, die Entwicklung des sog. neuen Akuts, soll hier nicht

19 Trautmann, Reinhold: Baltisch-Slavisches Wörterbuch, 
Göttingen 1923.

20 Sławski, Franciszek: Języki słowiańskie. In: Języki 
indoeuropejskie, pod redakcja Leszka Bednarczuka, Тот I I ,  
Warszawa 1988, S.911.

94
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



Baltisch-slawische Übereinstimmungen - Zufall oder Konvergenz?

weiter eingegangen werden. Es sei auf J. KURYlOWICZ 

verwiesen21, der nicht zuletzt hierin einen zwingenden Beweis 

für die Existenz einer bsl. Einheit sieht.

Kommen wir zu den wichtigsten morphologischen Innovationen. 

Gegen die Ersetzung des ursprünglichen Genitivs Singularis der 

o-Stämme durch den Ablativ im Ostb. und Sl. (vgl.l i t . v ilko , 

le t t .v ilka , s l .*ѵьіка) wird manchmal ins Feld geführt, daß das 

Preußische (Pr.) die alte Form bewahrt habe (vgl. deiwas zu 

deiwas ,,Gott") . Es bleibt dabei offen, ob wir es bei dem Typ 

deiwas tatsächlich mit dem ursprünglichen Gen.Sg. der o-Stämme 

zu tun haben. Es gibt ja auch die Annahme, daß die Endung der aš 

Stämme auf die o-Stämme übertragen wurde (LESKIEN) bzw. daß die 

neue auf den Ablativ zurückgehende Endung um den für die anderen 

Stämme charakteristischen Auslaut -s der Genitivendung erweitert 

wurde (VAILLANT)22. Ganz gleich jedoch, worum es sich beim Typ 

deiwas letztlich handelt, daß die Neuerung sich nicht im ganzen 

Sprachgebiet durchsetzen konnte bzw. - falls die zuletzt ge- 

nannte Hypothese stichhaltig wäre - auf einem Teilareal durch 

eine zusätzliche Neuerung ergänzt worden wäre, kann nicht als 

Argument gegen die Existenz einer bsl. Einheit dienen. So etwas 

kommt fast in jedem aktuellen Sprachgebiet vor. Ähnlich zu be- 

werten wäre die auf das Pr. und Sl. beschränkte spezifische B il- 

dung der Possessivpronomina (vgl. pr.mais, twais, swais; 

s l•mojb, tvojb, svojb gegenüber l i t . mãnas, tåvas, sãvas; 

le tt.mans, tavs, savs). In beiden Fällen schließt die Spezifik 

der Neuerung eine Erklärung durch Zufall oder durch sekundäre 

Konvergenz praktisch aus. Konvergenz hätte nämlich die gegen- 

seitige Verständlichkeit der sl. und der jeweiligen b. Dialekte 

(im Falle des Genitivs der ostb. und im Falle der Possessiv- 

pronomina des Pr. bzw. seiner westb. Vorläufer) vorausgesetzt 

und das nach einer getrennten Entwicklung über einen längeren

21 Kurylowicz, Jerzy: О balto-slavjanskom jazykom edinstve. 
In: Voprosy slavjanskogo jazykoznanija I I I ,  Moskau 1958, S.15-49

22 Smoczyński, Wojciech: Języki bałtyckie. In: Języki 
indoeuropejskie. Тот I I , S.890.
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Zeitraum hinweg. Denn nur unter solchen Voraussetzungen kann mit 

einer Übernahme derartiger Formen oder Bildungen aus einem Dia- 

lekt in den anderen gerechnet werden. Daß diese Voraussetzungen 

nicht gegeben waren, liegt auf der Hand.

Den gleichen Stellenwert hat m. E. das das gesamte B. mit dem 

Sl- verbindende Partizipialsystem. Bei den aktivischen Parti- 

zipien wäre dies die bereits von BRUGMANN vermerkte j-Erwei- 

terung in den obliquen Kasus (vgl z.B. Präs.: lit.neś£s, 

nēšancio usw. und s l.*nesy, *nesQtja usw.; Prät.: lit.nêáçs, 

nēšusio und sl.*nesb, *nesbsja). ROZWADOWSKI is t allerdings 

bereit, hierin unabhängige Parallelentwicklungen zu sehen.23 

Spezifisch is t auch die Entwicklung des Part-Pass.Präs., dessen 

Bildung mit dem Suffix -m- außerhalb des Bsl. nicht vorkommt. 

Sehr kontrovers diskutiert wurde die Frage der pronominalen 

Adjektive. Manche möchten in ihnen eine späte, im B. und Sl. 

unabhängig vor sich gegangene Entwicklung sehen.24 Entschieden 

hat sich gegen eine solche Auffassung in mehreren Arbeiten 

Ariton VRACIU gewandt25. Er kann geltend machen, daß es 

außerhalb des B. und Sl. etwas Vergleichbares nicht gibt. Die 

unabhängige Entstehung müßte also auf Zufall beruhen. Das is t 

angesichts des bereits Angeführten wenig wahrscheinlich.

Bliebe die Wortbildung. Daß Wortbildungsmorpheme relativ leicht 

entlehnt werden, is t allgemein bekannt. Daß es in dieser Hin-

23 Op. c it.

24 Vor allem Zinkevičius, Zigmas P.: Nekotorye voprosy 
obrazovanija mestoimennyh prilagatel1nyh v litovskom jazyke. In: 
Voprosy slavjanskogo jazykoznanija I I I , S.50-100.

25 Vraciu, Ariton: Caracterele generale ale lim ilor 
baltice. In: Studii ęi cercetäri ętiin^ifice. Filologie X 
(1959), Fase. 1-2, S.109-130; De la indo-europeanä la balto- 
slavā. Innovagli morfologice. In: Analele çtiin^ ifice  ale 
UniversitâÇii "Al.I.Cuza*1 din Iaęi (Serie nouä) . Sec îunea I I I  
(ÇtiinÇe sociale) V (1959), S.115-123; Problema comunitãÇii 
lingvistice balto-slave. In: Romanoslavica IV (1960), S.87-106; 
Originea adjectivelor pronominale in limbile balto-slave. In: 
Studii ęi cercetäri çtiinÇifice. Filologie XII (1961), Fasc.l, 
S. 53-63.

96
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



Baltisch-slawische Übereinstimmungen - Zufall oder Konvergenz?

sicht ohne weiters zu einer weitgehenden Konvergenz kommen kann, 

zeigt ein Blick auf die Wortbildungssysteme des Englischen, 

Jiddischen oder Balkansl. mit ihren zahlreichen aus dem Franzö- 

sischen, Hebräisch-Aramäischen oder Sl. bzw. dem Türkischen oder 

Griechischen entlehnten Suffixen. Die weitgehende Überein- 

Stimmung des Wortbildungssystems des B. und Sl. scheint indessen 

ebenfalls einen anderen Charakter zu haben. Man wird wohl 

MARTYNOV26 beipflichten müssen, wenn er in den 

übereinstimmenden Formantien vorwiegend gemeinsame Neuerungen 

sieht, und diese übersteigen zahlenmäßig die ie. Archaismen und 

die spezifisch ursl. Neuerungen zusammengenommen.

Alles in allem scheint sich Jan ROZWADOWSKIs Schlußfolgerung zu 

bestätigen. Und in der Tat haben sich die meisten Slawisten, 

Baltisten bzw. Indoeuropäisten, die sich eingehender mit dieser 

Frage auseinandergesetzt haben, seiner Meinung angeschlossen. In 

mehreren zusammenfassenden Darstellungen wird dies ausdrücklich 

hervorgehoben27. Allerdings wurde mehrfach auch Widerspruch 

laut. Bei der Lektüre der Arbeiten von Verfassern, die die 

Anerkennung einer bsl. Einheit ablehnen, kann man sich indessen 

oft nicht des Eindruckes erwehren, als würde von einem vor- 

gefaßten Standpunkt aus an die Frage herangegangen. Die Argu- 

mente der Kontrahenten werden kaum zur Kenntnis genommen und 

ohne ernsthafte Erörterung die Schlußfolgerung gezogen, die 

Frage sei im Grunde noch völlig offen. F.P. FILIN28 beispiels- 

weise w irft den Verfechtern der bsl. Einheit vor, sie betonen
I

lediglich die Tatsachen, die ihre ,,vorgefaßten Annahmen" (aprio- 

ristiCeskie predpoloženija) stützten, und erwähnt ROZWADOWSKIs 

grundlegenden Aufsatz mit keinem Wort.

26 Martynov, Viktor VI.: Praslavjanskaja i  balto-slav- 
janskaja suffiksal,naja derivacija imen, Minsk 1973.

S. die angeführten Arbeiten von Toporov und Vraciu.27

28 Filin, Feodot P.: Obrazovanie jazyka vostoönyh slavjan,
M.-L. 1962.
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S. В. BERNŠTEJN29 behauptet gar, die "Theorie der 

baltoslawischen Ursprache" habe der vergleichenden Grammatik der 

sl. Sprachen großen Schaden zugefügt, weil sie die Forscher zur 

Vermengung von Erscheinungen unterschiedlicher Epochen, zu 

künstlichen Konstruktionen und Hypothesen verleitet habe, die 

die Erforschung der Geschichte des Ursl. gehemmt hätten. Völlig 

unverständlich bleibt seine ohne jede Argumentation aufgestellte 

Behauptung, die "Theorie der baltoslawischen Ursprache" sei von 

der linguistischen Geographie "nachhaltig untergraben worden", 

und die Substrattheorie habe "viel Neues" gebracht. BERNŠTEJNs 

eigene Konzeption, wonach die bsl. Übereinstimmungen Ergebnis 

einer "Verkehrsgemeinschaft" der b. und sl. Stämme seien, also 

letztlich auf sekundärer Konvergenz beruhen, erscheint mir 

völlig unhaltbar.

In der Argumentation der Gegner der bsl. Einheit, so auch bei 

BERNŠTEJN, spielt auch der Umstand eine Rolle, daß es bisher - 

nicht zuletzt wegen der tiefgreifenden Unterschiede zwischen dem 

Westb. und Ostb. ־ nur sehr unvollkommen gelungen sei, das Urb. 

zu rekonstruieren. Man könne die Existenz einer bsl. Ursprache 

nicht überzeugend beweisen, wenn man eine ihrer Hauptkomponenten 

nur unzureichend kenne. In diesem Zusammenhang sei auf den 

interessanten Vortrag verwiesen, den der kroatische Linguist 

Dalibor BROZOVIČ 1983 auf dem IX. Internationalen Slawisten- 

kongreß in Kiew gehalten hat30. Darin wird die Auffassung ver- 

treten, das Bsl. habe sich von allem Anfang an in drei Dialekte 

gegliedert. Aus dem einen sei das Ostb. (Lit. und Lett.), aus 

dem zweiten das Westb. (Pr. und seine ebenfalls ausgestorbenen 

Verwandten), aus dem dritten das Ursl. hervorgegangen.

Eine letzte kurze Bemerkung zu der Meinung, die "Debatten für 

oder gegen die Annahme einer balto-slawischen Spracheinheit"

29 Bernštejn, Samuil В.: Očerk sravnitel* noj grammatiki 
slavjanskih jazykov, M. 1961 (vor allem S.27-37).

30 Brozovič, Dalibor: О mjestu praslavenskogo jezika и 
indo-evropskom jezičnom svijetu. In: Radovi der Philosophischen 
Fakultät Zadar 21 (1983), S.5-15.
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seien ,,fruchtlos"31. M.E. is t dem nicht so. Denn wenn wir uns 

auf diesen Standpunkt stellen, dann müßten wir eigentlich auf 

jeden Versuch der Rekonstruktion nur hypothetisch erschließbarer 

Sprachzustände und ihrer mutmaßlichen vorgeschichtlichen Ent- 

Wicklung verzichten. "Fruchtlos" wäre dann im Grunde die ganze 

Indoeuropäistik.

Baltisch-slawische Übereinstimmungen ־ Zufall oder Konvergenz?

31 Eckert, Rainer: op. c it. ,  S.10.
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Witold МапсгаХ 
Slawisch• und indogermanische Urheimat

0. Das Wesen der Sprachverwandtschaft

Der Ausgangspunkt meines Vortrages is t die Feststellung, daß das 

im 17• Jh• von LUDOLF formulierte Prinzip, demzufolge sich die 

Sprachverwandtschaft nicht im Wörterbuch, sondern in der 

Grammatik offenbare (vgl.SCHUCHARDT 1928, S.198), falsch ist. 

Tatsächlich hängt die Sprachverwandtschaft vom Wortschatz ab, 

wobei jedoch darauf hinzuweisen is t, daß die Wörter in Texten ־ 

und nicht in Wörterbüchern - zu zählen sind. Ich habe Texte in 

mehreren Sprachen verglichen und folgende flexivische und lexi- 

kalische Ähnlichkeiten zwischen ihnen festgestellt:

Tabelle 1: Flexivische und lexikalische Ähnlichkeiten
I

Flexivische Lexikalische
Ähnlichkeiten Ähnlichkeiten

Polnisch und Bulgarisch 52 291
Polnisch und Litauisch 62 51

Gotisch und Englisch 31 93
Gotisch und Altkirchenslawisch 83 74

Latein und Französisch 18 222
Latein und Gotisch 103 47

Daraus ergibt sich, daß sich die Einteilung der idg. Sprachen in 

Italisch, Germanisch, Baltisch und Slawisch nur durch lexi- 

kalische - und nicht durch flexivische - Ähnlichkeiten recht- 

fertigen läßt (siehe MAŃCZAK 1987a und 1987b).

1. Die indogermanische Urheimat

Was die idg• Urheimat be trifft, verdient die folgende Ansicht 

von HIRT (1927, S•74) erwähnt zu werden:

"Schon frühzeitig hat man die Altertümlichkeit der Sprache 
herangezogen, um die Urheimat zu bestimmen. Und in der Tat darf 
man annehmen, daß sich die Sprachen da verhältnismäßig langsam 
verändern, wo keine Sprachmischung e in tr itt (Finnisch und Türk- 
sprachen) ...  An Altertümlichkeit aber überragen das heutige 
Litauische und einige slawische Mundarten alle anderen idg. 
Sprachen bei weitem. Namentlich das Altbulgarische aus dem 9. 
Jahrh. n. Chr. übertrifft wohl alles an Altertümlichkeit, was
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wir sonst besitzen. Und vor allem is t die ganze weitere Ent- 
Wicklung des Slawischen der des Idg. außerordentlich ähnlich."

Leider hat HIRT keinen Schluß daraus gezogen, indem er die idg.

Urheimat zwischen der Weser oder dem Rhein und dem Ural lokali-

sierte oder die idg. Urheimat mit der der Germanen identifi-

zierte.

Es scheint mir doch, daß die Ansicht, derzufolge die in der 

Urheimat gebrauchte Sprache altertümlicher is t als die anderen, 

richtig is t. Wie bekannt, nehmen die romanischen Sprachen im 

Kreise der idg. Sprachen eine privilegierte Stellung ein, weil 

das Urromanische, das heißt das Latein, belegt is t. Bei diesem 

Sachverhalt lohnt es sich zu fragen, welche romanische Sprache 

am altertümlichsten is t. Nach der Ansicht der Romanisten soll es 

das Sardische sein, das ein paar sehr altertümliche phonetische 

Züge aufweist. Aber tatsächlich entscheidet nicht die Aus- 

spräche, sondern der Wortschatz über die Altertümlichkeit einer 

Sprache. Deshalb habe ich ein Fragment der Vulgata mit dessen 

sardischer und italienischer Übersetzung verglichen, und es hat 

sich herausgestellt, daß es zwischen Latein und Italienisch mehr 

lexikalische Übereinstimmungen gibt als zwischen Latein und Sar- 

disch. Dann habe ich den Wortschatz in parallelen lateinischen, 

spanischen, französischen, italienischen und rumänischen Texten 

untersucht. Es hat sich herausgestellt, daß die lexikalischen 

Konvergenzen zwischen dem Latein und den romanischen Sprachen 

folgendermaßen aussahen: Italienisch 273, Spanisch 254, 

Französisch 220 und Rumänisch 146. Dieses Ergebnis bekräftigt 

die These u.a. von HIRT, daß in der Urheimat der Sprachwandel am 

langsamsten is t (siehe MAŃCZAK 1985a).

Schließlich habe ich mir die folgende Frage gestellt: Wenn wir 

die romanischen Sprachen nur in ihrer heutigen Form kennen 

würden, könnten wir durch deren Analyse herausbekommen, wo sich 

die Urheimat der romanischen Völker befand ? Es schien mir mög- 

lieh, eine bejahende Antwort auf diese Frage zu geben, weil das 

Italienische, dessen Wortschatz am altertümlichsten is t, die 

größte Anzahl von Wörtern aufweisen sollte, die Entsprechungen 

in den übrigen romanischen Sprachen haben. Um dies zu zeigen,
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habe ich ein Fragment des Evangeliums auf spanisch, französisch, 

sardisch, italienisch und rumänisch exzerpiert und alle Wörter, 

die etymologische Entsprechungen in anderen Sprachen hatten, 

notiert. Es hat sich herausgestellt, daß das Italienische die 

meisten Entsprechungen in den übrigen romanischen Sprachen 

aufwies.

Nachher habe ich auf dieselbe Weise parallele Texte in allen 

slawischen Sprachen untersucht. Das Ergebnis war, daß das 

Polnische die größte Anzahl von etymologischen Entsprechungen in 

den übrigen slawischen Sprachen hat (siehe MAŃCZAK 1985b). Wenn 

man bedenkt, daß alle nachprüfbaren Argumente auf das Oder- 

Weichsel-Gebiet als Urheimat der Slawen hindeuten (vgl. MAŃCZAK 

1981), so is t die Tatsache, daß der polnische Wortschatz die 

meisten etymologischen Entsprechungen in den anderen slawischen 

Sprachen aufweist, eine zweite Bestätigung der These u.a. von 

HIRT, daß die Entwicklung des Wortschatzes am langsamsten in der 

Urheimat is t, d.h. auf dem Gebiet, wo sich die Sprache nicht auf 

einem Substrat entwickelt.
I

Nun, um das Problem der idg. Urheimat zu lösen, habe ich den 

Wortschatz in Fragmenten von Evangelien in neun idg. Sprachen 

verglichen, und zwar im Albanischen, Armenischen, Deutschen, 

Griechischen, Hindi, Irischen, Italienischen, Litauischen und 

Polnischen. Jede dieser Sprachen s te llt einen anderen Zweig der 

modernen idg. Sprachen dar. Ich habe nur die modernen Texte be- 

trachtet, damit es unter ihnen keine chronologischen Unter- 

1 schiede gibt. Die Tatsache, daß ich Fragmente von Evangelien 

verglichen habe, erklärt sich dadurch, daß keine anderen 

! parallelen Texte in den in Frage kommenden Sprachen vorhanden 

sind. Andererseits lohnt es sich, auf sprachliche Vorzüge der 

' Evangelien hinzuweisen: 1) sie sind in einer einfachen Sprache 

verfaßt; 2) sie enthalten viele Dialoge; 3) der Wortschatz is t 

variiert, weil der Bericht über Christi Leben durch Gleichnisse 

(unterbrochen wird.

І Das Ergebnis meiner Untersuchung war, daß sich die lexikalischen 

i Ähnlichkeiten zwischen den in Frage kommenden Sprachen folgen-
%
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dermaßen gestalten:

Tabelle 2: Lexikalische Ähnlichkeiten zwischen idg. Sprachen

Poln. L it. Deutsch Ita l. Irisch Griech. Hindi Armen. Alban.

L 824 P 824 P 565 P 412 P 448 It320 It302 It306 P 271
D 565 D 542 L 542 D 407 L 390 АГ302 P 287 G 302 It248
ІГ448 ІГ390 It407 L 377 D 378 D 296 L 283 H 274 D 223
It412 It377 ІГ378 G 320 It311 P 277 АГ274 P 253 G 215
H 287 H 283 G 296 ІГ311 H 204 H 220 D 236 D 243 L 204
G 277 АГ231 АГ243 Ar306 G 158 L 219 G 220 L 231 Arl64
A1271 G 219 H 236 H 302 АП30 A1215 ІГ204 A1164 H 146
АГ253 A1204 A1223 A1248 A1104 ІГІ58 A1146 ІГІ30 ІП04

3337 3070 2890 2683 2123 2007 1952 1903 1575

Diese statistischen Daten können zweierlei Zweifel hervorrufen:

1) Es gibt mehr oder weniger wortgetreue und mehr oder weniger 

freie Übersetzungen. Das Ideal bestünde darin, daß ein und 

dieselbe Person alle Übersetzungen macht, aber man weiß, daß 

dieses Ideal nicht zu verwirklichen is t. Andererseits möchte ich 

wiederholen: Die Übersetzungen mögen noch so unvollkommen sein, 

nur der Vergleich von lexikalischen Ähnlichkeiten in parallelen 

Texten erlaubt zu beweisen, daß die Einteilung der idg. Sprachen

u.a. in Italisch, Germanisch, Baltisch und Slawisch richtig is t.

2) Es is t nicht immer leicht zu sagen, ob ein Wort mit einem 

anderen verwandt is t oder nicht. Man weiß, daß die Etymologen 

nicht immer derselben Meinung sind.

Andererseits is t es beruhigend festzustellen, daß die Analyse 

der von mir aufgestellten Wortlisten zu zwei folgenden Schlüssen 

führt:

a) In den meisten Fällen hat der Übersetzer keine Wahl. Bei- 

spielsweise kann das dt. Wort Schwester ins Italienische nur als 

sorella  übertragen werden.

b) Die am häufigsten gebrauchten Wörter, die in meinen stati- 

stischen Daten die größte Rolle spielen, haben sichere Etymo- 

logien. Z.B. gibt es keinen Zweifel darüber, daß das dt. Pro- 

nomen er und l i t .j i s  dieselbe Wurzel enthalten.

Bei diesem Sachverhalt is t das sich aus meinen statistischen
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Daten ergebende Bild der Wirklichkeit ziemlich nahe. Der Haupt- 

Schluß, den man daraus ziehen kann, is t der, daß das Polnische 

die Sprache ist, die die größte Anzahl von lexikalischen Ahn- 

lichkeiten zu den übrigen idg. Sprachen aufweist und deshalb die 

idg. Urheimat mit der der Slawen, d.h. mit dem Oder-Weichsel- 

Gebiet, identifiz iert werden muß.

2. Beziehungen zwischen Baltisch und Slawisch

Aber es gibt noch andere Schlüsse, die sich aus den darge- 

stellten statistischen Daten ergeben. U.a. handelt es sich um 

die Frage, ob eine baltoslawische Sprache bestanden hat oder 

nicht. Es is t wesentlich, darauf aufmerksam zu machen, daß das 

Polnische mit jeder übrigen idg. Sprache mehr lexikalische Über- 

einstimmungen aufweist als das Litauische:

Tabelle 3: Lexikalische Ähnlichkeiten zum Polnischen und

Litauischen

Polnisch Litauisch

Deutsch 565 542
Irisch 448 390
Italienisch 412 377
Hindi 287 283
Griechisch 277 219
Albanisch 271 204
Armenisch 253 231

Daraus is t zu folgern, daß eine baltoslawische Einheit nieU
bestanden hat. Der Unterschied zwischen Balten und Slawen be- 

steht darin, daß die Vorfahren der Slawen in der idg. Urheimat 

verblieben sind, während die Vorfahren der Balten, ebenso wie 

die der Germanen, der Italiker, der Kelten usw., ausgewandert 

sind und sich auf verschiedenen von nichtidg. Stämmen bewohnten 

Gebieten niedergelassen haben. Es gibt drei Argumente, die diese 

These bekräftigen: 1) Altpreußisch is t altertümlicher als Litau- 

isch, und Litauisch is t altertümlicher als Lettisch; 2) dem 

Polnischen steht das Altpreußische am nächsten, dann erst das
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Litauische und schließlich das Lettische;

3) die Spuren des finno-ugrischen Substrats sind am stärksten im 

Lettischen, schwächer im Litauischen und am schwächsten im 

Altpreußischen -
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Guido Michelini 
Dio indogermanische Vorlage der und ־^־Präterita der

baltischen Sprachen (Zusammenfassung)

Ein -ё-Präteritum kommt in beinahe 100% der litauischen Verben 

mit sonantischem oder konsonantischem Endphonem der Wurzel vor, 

deren Präsens durch ein auf *-*e/o- zurückzuführendes Suffix
I

gebildet is t. Die im "Dabartinès lietuviy kalbos 20dynas" 

gefundenen Ausnahmen sind kentèti, kvepèti, re ik è t i, l e i s t i ; da 

es sich bei den ersten drei Einheiten um eine deutliche späte 

Thematisierung von -i-Präsentia handelt, bleibt in einer 

historischen Perspektive nur le is t i  als Ausnahme.

\ Wenn die Wurzel der besprochenen Verben keinen Diphthong oder 

: Monophthong ie/uo enthält, setzt der Wurzelvokal einen ur- 

baltischen langen Vokal regelmäßig fort (die Ausnahmen sind nur

0,5% der Fälle). In der entsprechenden Präsensbildung kommt 

nicht selten ein Wurzelvokal vor, der kurz is t oder einen ur- 

ī baltischen kurzen Vokal fortsetzt; s. z.B. lekia  "flieg t" ~
Jl

i léké, karia "hängt auf" ~ koré, sk iria  "trennt" ~ skyrè, pučia 

I "bläst" ~ pūte.

Aufgrund des Gesagten is ן t es berechtigt zu behaupten, daß das 

( Suffix -ë- der Präterita der Verben dieser Gruppe auf ein ur- 

 baltisches *-Да- zurückzuführen ist: der lange Wurzelvokal ן

[ gegenüber dem urbaltischen kurzen im Präsens is t das Ergebnis 

einer Ersatzdehnung, die es erlaubte, daß sich die von *1

1 bewirkte Verlängerung der Silbe erhielt.

Die Annahme einer Entwicklung * ļā  im Präteritum paßt auch ־ē־ < -

" für die Verben, die ein -ла-Präsens haben, wie z.B. kauna 

ï "schlägt" ~ kovè, spjauna "speit" ~ spjovè: auch in diesen
I

I Fällen kann der urbaltische lange Wurzelvokal im Präteritum als 

: Ergebnis einer Ersatzdehnung erklärt werden.

Die gleiche Hypothese könnte auch für die ־^־Präterita von 

Verben mit -Г-In ■ן fin itiv  und -o-(< *-i-)Präsens gelten, in denen 

die Rekonstruktion von *-j.ä- durch -Г- des Infinitivstamms be- 

rechtigt is t. Im Präteritum fand die Ersatzdehnung eines kurzen 

I Wurzelvokals nicht statt, weil die Wurzelsilbe sowohl im Präsens 

als auch im In fin itiv  geöffnet und also kurz war.
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Nur in Verben des Typs muša "schlägt" ~ musé, bara "tadelt" ~ 

báré setzt das Suffix -ë- des Präteritums wahrscheinlich ein 

urbaltisches *-ë- fort; für eine solche historische Inter- 

pretation sprechen zwei Tatsachen:

a) das Suffix des Präsens hat als urbaltische Vorlage *-e/o-,

b) in den meisten Fällen is t der Wurzelvokal der präteritalen 

Bildungen kurz oder setzt einen urbaltischen kurzen fort.

Man könnte dieses urbaltische *-ë- mit dem Morphem solcher 

Bildungen wie ksl.neséâse "trug", altgriech.èôéArçae "wollte" 

vergleichen.

Im Unterschied zu den -ë-Bildungen is t der Wurzelvokal der 

litauischen -o־Präterita nie länger als der des entsprechenden 

Präsens; deswegen kann der Wurzelvokal eines ־־o־Präteritums nur 

kurz sein, wenn der des Präsens kurz is t (z.B. lip o  "stieg" ~ 

lip a , lupo "schälte" ^  lupa). Das Fehlen einer Ersatzdehnung des 

Wurzelvokals der -o-Präterita erklärt sich dadurch, daß -о- ein 

urbaltisches *-ï- fortsetzt, das die vorhergehende Silbe nicht 

verlängern konnte. Dieses Suffix reicht bis in indogermanische 

Zeit zurück und is t wahrscheinlich mit den Suffixen -S- des 

Tocharischen und des Lateinischen zu vergleichen.

Solche historischen Erklärungsversuche gelten auch für das 

Lettische, in dem das Vorkommen der -ё-Präterita auf die 

ältesten Sprachdenkmäler und auf einige Dialekte beschränkt ist. 

Sie werden in erster Linie durch die Tatsache bestätigt, daß in 

der heutigen Literatursprache nur die Präterita, denen -ë- 

Bildungen des Litauischen entsprechen, gelegentlich den kurzen 

Wurzelvokal des Präsens und des In fin itivs verlängern.

Im Zusammenhang mit dem hier behandelten Thema is t das 

Altpreußische belanglos, denn die Belege dieser Sprache sind zu 

mangelhaft.
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Lativ Mulaku
Die südslawischen Suffixe -ica, -ina und -ište in der

albanischen Sprache

1. Der Einwanderung von Slawen in Gebiete der Balkanhalbinsel 

kommt historische Bedeutung zu, da sich seitdem wesentliche 

gesellschaftliche, ethnische und sprachliche Veränderungen 

vollzogen. Die Nachbarschaft und ein jahrhundertelanges gemein- 

sames Leben der Südslawen und des albanischen Volkes schufen 

auch auf sprachlichem Gebiet gegenseitige Verflechtungen und 

Einflüsse. Seit dem Mittelalter bis in unser Jahrhundert haben 

die Sprachen dieser Völker enge Berührungen und beeinflußten 

sich gegenseitig.

Der Einfluß südslawischer Sprachen auf das Albanische war nicht 

immer gleich, sondern bisweilen stärker, bisweilen schwächer - 

in Abhängigkeit von der Intensität, den Bedingungen und den 

Formen gegenseitiger Beziehungen zwischen den südslawischen 

Völkern einerseits und dem albanischen Volk andererseits. 

Ungleich waren ebenfalls die Kontakte zwischen den einzelnen 

südslawischen und albanischen Mundarten. Die daraus resul- 

tierenden gegenseitigen Einflüsse waren in denjenigen Gebieten 

stärker und allseitiger, in denen die Träger der betreffenden 

Sprachen zusammen lebten und leben, d.h. in den Grenzgebieten 

Albaniens zu Mazedonien, zu Serbien und Montenegro, besonders 

aber auch in den Teilen Jugoslawiens, in denen einerseits Al- 

banisch gesprochen wird, andererseits Serbisch, Kroatisch und 

Mazedonisch*

2. Von Interesse is t eine Antwort auf die Frage, aus welchen 

slawischen Sprachen die Slawismen im Albanischen stammen. Bei 

Berücksichtigung allgemeiner historisch-politischer Entwick- 

lungen und geographischer Gegebenheiten kann man synthetisierend 

sagen, daß im nördlichen Teil des albanischen Sprachgebiets, im 

sogenannten gegischen Dialekt, Entlehnungen aus dem Serbokroa- 

tischen auftreten, im südlichen, im sogenannten toskischen Dia- 

lekt, Entlehnungen aus dem Bulgarischen und Mazedonischen. Eine 

kategorische Trennlinie kann allerdings nicht gezogen bzw.
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bestimmt werden, da es des öfteren ebenfalls zu gemischten Ein־ 

flüssen auch auf anderen Gebieten in Abhängigkeit von histo- 

rischen, staatlichen, kulturellen und sprachlichen Bedingungen 

kam.

Zweifelsohne war aus bekannten Gründen der Einfluß südslawischer 

Sprachen auf das Albanische größer und umfangreicher. Dieser 

Umstand is t mehr oder weniger auch in der Wissenschaft von den 

betreffenden Sprachen bekannt. Es bestehen aber auch albanische 

sprachliche Elemente in serbischen und mazedonischen Mundarten. 

Wir verfolgen jedoch an dieser Stelle nicht die Absicht, näher 

darauf einzugehen. Gegenseitige slawisch-albanische Einflüsse 

und Beziehungen können in erster Linie in Kosovo nachgewiesen 

werden, in einzelnen Gebieten Montenegros, Mazedoniens und 

Südserbiens. Es bestehen auch Fälle von Bilinguismus: einzelne 

Menschen oder ethnische Gruppen verwenden im alltäglichen Leben 

in gleicher Weise oder nebeneinander beide Sprachen, d.h. 

Albanisch und Serbokroatisch bzw. Albanisch und Mazedonisch.

3. Die Wechselbeziehungen südslawischer Sprachen und des 

Albanischen sind zahlreich und mannigfaltig. Man kann fest- 

stellen, daß die südslawischen Sprachen Einfluß auf alle Teil- 

gebiete des Albanischen nahmen, insbesondere auf den Wortschatz 

und auf die Wortbildung.

In der vorliegenden Arbeit tragen wir dieser Tatsache Rechnung 

und möchten drei südslawische Affixe vorstellen; es sind die 

Suffixe slawisch -ica, -ina und -iáte, albanisch - icë ,-a , -ine, 

-a und - ish te ,-a .

4. Das Suffix -icë  (in der bestimmten Form ־ica) t r i t t  bei 

einigen Substantiven des Albanischen auf - häufiger in der 

Volks- als in der Literatursprache.

Bekanntlich is t das Suffix -ica gemeinslawisch1. Es "gehört zu 

den produktivsten Suffixen im Serbokroatischen und wird zur

1 Skok, Petar: Etimologijski rjeönik hrvatskoga i l i  
srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, S.704-705.
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Die südslawischen Suffixe -ica, -іла, -ište im Albanischen

Bildung femininer Substantive mehrerer semantischer Typen ver- 

wendet"2. Allem Anschein nach wurde es in nördlichen und nord- 

östlichen Dialekten des Albanischen aus Mundarten des Serbo- 

kroatischen entlehnt. Als Beispiel seien die folgenden mit dem 

Suffix -icë bzw. -ica abgeleiteten Substantive aus nord- und 

nordostalbanischen Mundarten, die wir nach semantischen Gruppen 

ordnen, genannt:

a) Relativ zahlreich t r i t t  der Typ von Substantiven mit dem 

Suffix -icë (-ica) auf, bei denen dieses Suffix als Motions- 

Zeichen dient, d.h. zur Bezeichnung von Weibchen bei einigen 

Tieren auf der Grundlage männlicher Benennungen. Vgl.: bo llicë , 

-a und buallicë , -a "Büffelkuh" zu buall "Büffel", дотагісё, -a 

"Eselin" zu gomar "Esel", murrice, -a "Braune, braune Kuh" abge- 

le ite t von murrë, zagaricë, -a "Jagdhund" abgeleitet von zagar 

"Jagdhund", kopilicë , -a "einjähriges Mutterschaf" abgeleitet 

von kop il, kapricë, -a "Kuh mit geraden, spitzen Hörnern" u.a. 

Das Suffix -ica is t im Serbokroatischen zur derivativen Bildung 

weiblicher Tierbezeichnungen von männlichen äußerst produktiv. 

Vgl. z.B.: vučica (Wölfin) zu vuk (Wolf), lavica (Löwin), 

t ig r ic a  (Tigerin), golubica (Taube) u.a. Substantive dieser 

Art.3 Es liegt aus diesem Grunde auf der Hand, daß es sich bei 

den albanischen Substantiven um eine Entlehnung dieses Suffixes 

mit obengenannter Bedeutung aus dem Serbokroatischen handelt.

b) Mit Hilfe dieses Suffixes werden ebenfalls einige wenige 

Substantive mit diminutiver Bedeutung von unmotivierten Substan- 

tiven des Albanischen abgeleitet. Vgl. z.B.: shulicë, -a "kleine 

Hacke, Garnbaum, Zeugbaum", rrugicë, -a "Gasse, kleine Straße", 

lundricë, -a "Kahn, kleines Boot", harrnicë, -a "Flicken" u.a., 

die von shul, rrugë, lundër bzw. harrën gebildet sind.

Mit dem Suffix -icë , -a is t auch eine kleine Anzahl von Substan- 

tiven aus nordalbanischen Mundarten abgeleitet, die Geräte und

2 Stevanovič, M.: Savremeni srpskohrvatski jezik, I, 
Beograd 1964, S.551.

3 ders.. Op. c it. S. 552.
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andere Gegenstände bezeichnen, wie z.B.: shpatullicë, -a

"Sattelbrettchen" von shpatull "Sattelflanke", vojnicë, -a

"Ölfläschchen" von voj "Öl", ba llicë , -a "Kopftuch" von ballē

"Stirn", boticë, -a "scharlachroter Mantel" u.a.

c) Von den albanischen Adverbien: ngrusht "eng", shum(ë) und

tepër "mehr, zu viel" sind die folgenden femininen Substantive

abgeleitet: ngushticë, -a "Engpaß, Meerenge", pakicë, -a

"Minderheit", shumicë, -a "Mehrheit, große Anzahl" und tepricë,

-a "Rest, Überfluß", die sehr häufig in Mundarten und der

Literatursprache des Albanischen verwendet werden.

Im Albanischen werden zwei Formen von Substantiven verwendet 
bzw. unterschieden: die bestimmte (determinierte) und die un- 
bestimmte (indeterminierte) Form. Substantive in der unbestimm- 
ten Form bezeichnen gewöhnlich nicht bestimmte bzw. nicht 
bekannte Wesen, Gegenstände oder Begriffe allgemein. Feminine 
Substantive, zu denen auch die Bildungen mit den genannten 
Suffixen gehören, enden im Nominativ Singular oftmals auf -ë, 
wie z.B. ngushticë, luginë, fidanishtë, glepishtë u.a. Im Gegen- 
satz dazu bezeichnen Substantive in der bestimmten Form gewöhn- 
lieh bestimmte bzw. bekannte Lebewesen und Gegenstände, sie 
haben regelmäßig die Endung -a wie z.B. ngushtica, lugina, 
fidanishta, glepishta usw.

5. Das serbokroatische Suffix -ina is t hinsichtlich der Ab- 

leitungen von Substantiven unterschiedlicher semantischer 

Gruppen sehr produktiv4. Nach P. SKOK "is t -ina ein balto- und 

gemeinslawisches Suffix mit sehr verschiedenen Bedeutungen"5,

a) Das letztgenannte Suffix wurde in nord-, weniger in süd- 

albanischen Mundarten zur Bildung von Ortsbezeichnungen und 

Mikrotoponymen entlehnt. Vgl. z.B.: luginë, -a "Tal, Schlucht" 

von lug "Trog" + slaw.-ina, kodrinë, -a "kleiner Hügel, hügliges 

Gelände" abgeleitet von kodër "Hügel", rrafshinë, -a "Flachland, 

flache Stelle" von rrafsh "Ebene", gurinë "steiniger Boden, 

Steinhalde" von gur "Stein", za llinë , -a "Sand, sandiger Boden" 

von za ll "Sand", djerrinë, -a "Ödland" abgeleitet von d je rr 

"Brachland", shpatinë, -a "kleiner Abhang, Böschung" von shpat 

"Steilhang", cekinë "seichte Stelle, Sandbank", shkretinë, -a

4 Stevanovič, M.: Op. c it. S.523.

5 Skok, P.: Op. c it. S.704-705.
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"Wüste, Einöde" von shkret "wüst, öde", baltinë, -a "Morast, 

Pfuhl" von balte "Schlamm, Matsch" u.a.

b) Mit Hilfe dieses Suffixes werden auch Substantive anderer 

(gewöhnlich gegenständlicher) Klassen gebildet. Vgl.: mjegrul- 

lin ë , -a "Nebel" von mjegull "Nebel", coitine, -a "Aas, Kadaver" 

von i  (e) cofet "verendet, tot", thartinë, -a "Säure" von i  (e) 

thartë "sauer", lagshtinë, -a "Feuchtigkeit" von i  (e; lagesht 

"feucht", shakullinë, -a "Blasebalg, Schlauch; Wirbelsturm" von 

shakull "Wirbel" u.a.

c) Durch das Suffix -inë, -a als zweiter Teil eines zusammen־־ 

gesetzten albanischen Suffixes mit -ës-, -a r-, -atë- und -ë r- 

werden unterschiedliche Suffixe abgeleitet. Vgl. z.B.: hapësinë, 

-a "Raum, Weite", ullësinë, -a "Senkung", âmbëlsinë, -a 

"Süßigkeit, Leckerei" von âmbël "süß", egërsinë, -a "Wild, 

Raubtier" von i  egër "wild", liga tinë , -a "feuchte Niederung, 

Sumpf" von i  (e) lig ë (t)  + -atë- + -inë, -a, fundërinë, -a 

"Bodensatz" von fund "Boden" und viele andere Substantive dieser 

Art. Alle mit diesem Suffix im Albanischen abgeleiteten 

Substantive sind feminin, in der unbestimmten Form enden sie auf 

-ë, in der bestimmten Form auf -a.

6. Das Suffix -ishtë, -a (-iš te ) wird im gesamten albanischen 

Sprachraum am häufigsten zur Bildung von Ortsbezeichnungen ver- 

wendet. An der bezeichneten Stelle war oder is t das, was der 

Wortbildungsstamm des betreffenden Substantivs benennt. Als 

Beispiele seien genannt: qarrishtë, -a "Zerreichenwald" abge- 

le ite t von qarr "Zerreiche", ahishtë, -a "Buchenwald" von ah 

"Buche", plepishtë, -a "Pappelhain" von piep "Pappel", 

b lin ish të , -a "Lindenwald" von b li(n )  "Linde", f ie r is h të , -a 

"Farndickicht" von f ie r  "Farnkraut", za llish të , -a "Anschwem- 

mung" von za ll "Flußsand, Kiesel", rrapishtë, -a "Platanenwald" 

abgeleitet von rrap "Platane", laknishtë, -a "Kohlfeld" von 

lakën, lakër "Kohl", u llish të , -a "Olivenhain" von u l l i  "Öl- 

baum", fidanishtë, -a "Anpflanzung" von fidan "Steckling, 

Pflänzling", gjelbishtë, -a "Salzlache" von gje lbë(t) "salzig"
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und viele andere.

Aus der Lokalbedeutung entwickelten sich sicherlich auch topo- 

nymische Bedeutungen. Auf diese Weise entstand eine gewisse 

Anzahl geographischer Namen, in erster Linie in nord- und nord- 

ostalbanischen Mundarten, wie z.B.: Plepishtë, -a, Bezeichnung 

eines Berges in Kosovo, Oarrishtë, -a, Berg bei Gusinja in 

Montenegro, Katunishtë, -a, Siedlung in Kosovo, Rrahishtë, -a, 

Bezeichnung von Feldern in Kosovo, Blin ishtë, -a, Ort bei Tito- 

grad, Linishtë, -a, Ort bei Titograd, Tbanishtë, ־a, Wohnort in 

Montenegro, Gurishtë, -a, Qukishtë, -a, B lin ish të , -a. Mikro־ 

toponyme im Grenzbereich von Montenegro und Kosovo u.a. Zu 

diesen Bezeichnungen gehört auch der heutige maskuline Name 

B lin is h t- i, Dorf in Nordalbanien.

An dieser Stelle haben wir nicht die Ortsbezeichnungen und 
abgeleiteten Substantive betrachtet, die sowohl von slawischen 
Stämmen als auch mit slawischem Suffix gebildet sind, wie z.B. 
Gradishtë/ serbokr.Gradište, Dorf auf Kosovo, abgeleitet vom 
slaw. Wort grrad + slaw. Suffix - iš te , desweiteren Vranishtë, -a, 
heute Dorf in Albanien, das bereits im 14. Jahrhundert erwähnt 
wird, Kuqishtë, -a/ serbokr.Kučišhte, Dorf bei Peć, Selishtë, 
-a/ serbokr.Selište, Dorf bei Titograd in Montenegro und Ort bei 
Shkodra in Albanien, Stogishtë, -a/ serbokr.Stogište, Ort in der 
Umgebung Titograds, Pajishtë, -a/ vermutlich vom 
serbokroatischen P ojiš te , Ort bei Gusinja in Montenegro u.a. 
Diese Benennungen wurden in unseren Ausführungen nicht 
behandelt, da sie Entlehnungen von ganzen Ableitungen (d.h. von 
Stämmen und Suffix) aus dem Serbokroatischen darstellen.

Über das nominale Suffix -iste wie auch über seine Varianten

-išče, -išča und - isko in slawischen und anderen Sprachen wurde

bekanntlich viel veröffentlicht.6 Aufrechterhalten werden kann

die Feststellung von P. SKOK, der u.a. schreibt:

6 Boškovič, R.: Razvitak sufiksa и južnoslovenskoj 
zajednici. In: Odabrani Cianci i  rasprave, Titograd 1978; 
Xhuvani, A. ־ E.Çabej: Prapashtesat e gjuhës shqipe, Tirane 
1960. In: Cabej, E.: Studime gjuhesore, Prishtina 1976; Markov, 
B.: Osnovite značenja na sufiksot - iš te . In: Makedonski jazik, 
Skopje 1962/3; Mladenov, S.: Gramatika na bułgarskij ezik, 
Sofija 1939; Ködderitzsch, R.: Die Nomina auf -išče, -išča, 
- isko in den ostslawischen Sprachen, Münster 1969; Koneski, B.: 
Gramatika na makedonskiot literaturen jazik, Skopje 1967; 
Akademia e Shkencave e RPS te Shqipërisë: Gramatika e gjuhës së 
sotme letrare shqipe, Tirane 1976.
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Die südslawischen Suffixe -ica, -ina, -ište im Albanischen

,9- iš te  (štokavisch) = išče (čakavisch) = kroatisch-kajk., slow, 
is t ein sehr produktives gemeinslawisches Suffix, das sich aus - 
isko und dem kollektiven Suffix - je  zusammensetzt. Seine heutige 
bzw. ehemalige Grundbedeutung is t die Bedeutung des Ortes eines 
Gegenstandes oder einer Handlung".7

7. Abschließend einige allgemeine Bemerkungen über Slawismen in 

der albanischen Sprache. Wir vertreten die Auffassung, daß die 

allseitige Erforschung von Slawismen im Albanischen eine beson- 

dere Bedeutung besitzt. Eine wissenschaftliche Deutung ent- 

lehnten albanischen Wortgutes und anderer sprachlicher Elemente 

aus südslawischen Sprachen sowie die Darstellung von Albanismen 

in südslawischen Sprachen is t nicht nur der Wissenschaft der 

betreffenden Sprachen förderlich, sondern dient darüber hinaus 

auch den Geschichts-, Kultur-, Literatur- und ähnlichen 

Wissenschaften, da das Wort ein stetes Denkmal von vergangenen 

Ereignissen und Beziehungen zwischen Völkern darstellt, die sich 

unterschiedlicher Sprachen bedienen. Somit is t von dieser Seite 

her die Beleuchtung der genannten sprachlichen Elemente von 

großem Wert.8

7 Skok, P.: Op. c it. S.735. 

f t
Muljaku, L.: Južnoslovenski sufiksi -ina, -ica , - iš te  и 

severnim albańskim govorima. In: Crnogorska Akadēmija Nauka, 
Radovi naučnog skupa od 12.-13. maja 1983, Titograd 1984.
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Baldur Panzer 
Zum Kasusgebrauch im Litauischen: der Genetiv

0- Die gängige grammatische Terminologie, die im Bereich der 

Morphologie gerade auch für die Kasusbezeichnungen eine lange 

und ehrwürdige Tradition hat - stecken doch in unseren latei- 

nischen Termini letzten Endes die Benennungen der griechischen 

Grammatiker, die wir bei den Alexandrinern am deutlichsten 

greifen können, obwohl sie sicher noch älter sind -, wirkt auch 

heute noch so suggestiv, daß wir alle seit dem ersten Grammatik- 

unterricht in der Mutter- oder der ersten Fremdsprache für das 

ganze Leben bestimmte Grundvorstellungen darüber entwickeln und 

dann beibehalten, was ein Kasus, ein Nominativ, ein Genetiv, ein 

Dativ, ein Akkusativ usw. "eigentlich ist" oder "im allgemeinen 

bedeutet", wie er verwendet wird u.ä.m. Diese Vorstellungen be- 

ziehen sich dann nicht mehr nur auf eine oder zwei, sondern auf 

alle Sprachen, die wir kennen oder denen wir begegnen, auch wenn 

wir dann im einzelnen bei näherem Hinsehen oder Kennenlernen er- 

fahren, daß der Gebrauch eines bestimmten Kasus oder Tempus 

trotz identischer Bezeichnung in bestimmter Weise zwischen zwei 

Sprachen verschieden is t, voneinander abweicht, daß in einer 

Sprache A andere Gebrauchsweisen oder Verwendungstypen, ja 

"Bedeutungen" oder "Funktionen" (z.B. Genetivus partitivus, 

gnomischer Aorist) auftreten als in einer Sprache B; das ver- 

anlaßt uns aber gewöhnlich nicht, die Terminologie von Sprache 

zu Sprache zu variieren, sondern wir sehen das als Variationen 

oder Einzelausprägungen universell gültiger grammatischer Funk- 

tionen und Begriffe an, die nicht nur terminologisch, sondern 

auch semantisch - in gewisser Weise - invariant sind. Dabei geht 

man gewöhnlich von bestimmten Gebrauchsweisen, die als grund- 

legend angesehen werden, und ihren Übersetzungsäquivalenten aus, 

obwohl diese nur jeweils einen Teilbereich der Verwendungs- 

weisen, oft nicht einmal die häufigsten oder wichtigsten aus- 

machen, wie z.B. beim ,Optativ• oder beim •Aorist• sehr deutlich 

gemacht werden kann (Vgl. Vf. 1983). Das kann dazu führen, daß 

die Terminologie geradezu ein falsches Verständnis der gramma- 

tischen Kategorien suggeriert (z.B. beim Aorist als ,Tempus1
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oder bei manchen modalen ,Praeterita'). Man wird sich die Frage 

stellen müssen, wo die Grenze erreicht is t, bei der man die 

Terminologie in Frage stellen, ändern muß, um eine größere Nähe 

zur Verwendung und Funktion der Form zu erreichen.

1. Man könnte diese Thesen an nahezu jedem einzelnen Kasus jeder 

beliebigen indogermanischen Sprache illustrieren wie z.B. - um 

mit dem groteskesten Fall zu beginnen - am 'casus accusativus', 

der ja bekanntlich nicht der 'Anklagekasus', sondern - durch 

Fehlübersetzung - der 'Bewirkungskasus' (*twctiç ai ri ar 1 lefļ ) sein 

soll, obwohl wir lieber 'Objektkasus'sagen würden, auch wenn es 

'Dativobjekte', 'Genetivobjekte׳ und - im Slavischen jedenfalls

- auch 'Instrumentalobjekte' (im Lateinischen 'Ablativobjekte׳ ) 

gibt und wir darüber die lokalen und temporalen Richtungs- und 

Erstreckungsfunktionen vernachlässigen. Oder der Dativ als 

'Gebekasus'ist schon als solcher problematisch, weil ja auch ein 

Akkusativ bei Verben des Gebens steht, und die Zielfunktionen 

dieses Kasus, die von den Richtungsfunktionen des Akkusativs 

begrifflich abzugrenzen wären, fallen dabei ebenso unter den 

Tisch wie etwa die hier nicht weiter zu spezifizierende Funktion 

in der Konstruktion eines 'dativus absolutus'. Beim slavischen - 

und baltischen - 'Instrumental' is t es doch wohl so, daß dieser 

Name, der sich auf eine periphere Funktion bezieht, die womög- 

lieh ganz anders zu deuten is t, das Verständnis der meisten 

Gebrauchsweisen dieses Kasus erschwert oder verstellt: sicher 

ganz und gar die prädikative, aber auch die temporale oder 

sonstige adverbiale Funktion. Auch den la t. 'Ablativ׳ könnte man 

hier nennen, der in den seltensten Fällen ein "Wegtragekasus” 

oder auch "Herkunftskasus" is t.

All dies im einzelnen auszuführen, is t hier nicht der Platz und 

die Zeit? es soll nur einleitend darauf hingewiesen wrden, daß 

das, was hier im folgenden über den litauischen Genetiv gesagt 

und ausgeführt wird, etwas Allgemeingültiges im Bereich nicht 

nur der Kasus, sondern der morphologisch-grammatischen Katego- 

rien und ihrer Bezeichnungen, Bedeutungen und Gebrauchsweisen is t.
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2. Die Sprachwissenschaft hat zwei Methoden entwickelt, um 

solche komplexen Verhältnisse in der Relation von Form und 

Funktion grammatischer Kategorien zu beschreiben und zu 

erklären: 1) die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 

(Indogermanistik) bemüht sich darum zu zeigen, wie und woraus 

die verschiedenen Gebrauchsweisen und Funktionen entstanden 

sind, also z.B., welche ursprünglich getrennten Formen formal 

und funktionell in einer neueren Form zusammengeflossen sind 

(z.B. im lat. Ablativ der idg. Ablativ und der idg. Instrumen- 

ta l, im lat. Perfekt das idg. Perfekt und der idg. Aorist) oder 

aus welchen kontextbedingten Verwendungen bestimmte Funktionen 

verallgemeinert und ausgeweitet wurden; 2) die deskriptive 

Sprachwissenschaft sammelt zunächst nur die Verwendungstypen und 

lis te t sie auf, evtl. mit semantischer Interpretation, die 

terminologisch fix ie rt wird (genetivus subiectivus, obiectivus, 

partitivus...) und versucht, - im besten Falle - die verschie- 

denen Funktionen auf eine Grundfunktion zurückzuführen, sie 

durch Kontextdeterminatoren von ihr abzuleiten; dies führt zu 

,Tempus-, Aspekt- oder Kasustheorien1 meist hohen Abstraktions- 

grades. Je abstrakter die Theorien sind, desto weniger sind sie 

gewöhnlich für die Praxis zu gebrauchen und werden daher in 

ihrem Wert, ihrer Erklärungskraft bezweifelt.

Die angesprochenen historischen oder kontextuellen Herleitungen 

sind für die litauischen Kasus schon versucht oder angedeutet 

worden von SENN, vor allem aber von SCHMALSTIEG, wobei es sich 

eher um spekulative als um wirklich beleg- und beweiskräftige 

Ansätze handelt; jedenfalls sind weitere Spekulationen durchaus 

möglich. Aber auch wenn man das zur (eigenen und der Fach- 

genossen) Zufriedenheit geleistet hat, wird man sich doch die 

Frage stellen müssen, was denn ein solchermaßen aus verschiede- 

nen Quellen gespeister, zu einem neuen Strom zusammengeflossener 

( ,synkretistischer•) Kasus (wie z.B. der lat. Ablativ oder der 

l i t .  Genetiv) nun im grammatisch-kategorialen System der je- 

weiligen Sprache (hier der l i t .  Kasus) ,eigentlich is t•, wie er 

funktioniert, was er bedeutet o.ä. Denn die Sprecher des
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heutigen (oder historisch überlieferten) Litauischen wissen ja 

von den historischen Ursprüngen der Formen und ihren Funktionen 

nichts, sondern gehen mit den Formen und Kategorien ,frei* um 

nach dem Verständnis, das sie von ihnen haben (natürlich auch 

nach der Konvention, die aber auch nicht zufällig und nur 

historisch geworden, sondern auch in irgendeiner Weise rational 

erfaßbar und begründbar sein muß, wenn sie nicht absterben 

so ll) .

3. Am auffälligsten ־ weil am meisten vom gängigen Verständnis 

des Genetivs abweichend - sind die adverbalen Verwendungsweisen 

des litauischen Genetivs (die adnominalen sind hingegen im 

wesentlichen die aus anderen Sprachen bekannten), weswegen wir 

uns hier *vornehmlich gerade mit ihnen befassen wollen. Gerade 

die Existenz dieser zwei so unterschiedlichen Verwendungsweisen, 

der adnominalen und der adverbalen, scheint mir das eigentliche 

Problem beim Verständnis des Genetivs allgemein (d.h. auch in 

anderen idg. Sprachen) und im Litauischen im besonderen zu sein. 

Die verschiedenen adverbalen Funktionen des Genetivs werden ge- 

wohnlich durch Anknüpfung an und Rückführung auf bestimmte ad- 

nominale Gebrauchsweisen ,erklärt1, die offenbar als die ur- 

sprünglicheren oder leichter unmittelbar verständlichen ange- 

sehen werden, so bei SENN und SCHMALSTIEG oder bei KÜHNER, 

KAEGI, BORNEMANN-RISCH usw., explizit schon bei BRUGMANN, KVG 

435f f . :

,,Bei der Verschiedenheit der Formation im Sg. ( . . . ) ,  bei der Ge- 
brauchsweite von uridg.*pedés -ós a i.padàs (Gen. и. Abi.) und 
bei der Unklarheit des Ursprungs aller Formantien dieses Kasus 
ist es nicht möglich, die wirkliche Grundbedeutung oder Grund- 
bedeutungen und das entwicklungsgeschichtliche Verhältniss 
zwischen dem adverbalen und dem adnominalen Gebrauch, die seit 
uridg. Zeit in einer lebendigeren Beziehung und Wechselwirkung 
gewesen sind als gewöhnlich angenommen wird, näher zu bestimmen. 
Es liegt nichts im Wege, den adnominalen Gebrauch zumteil für 
ursprünglich zu halten." (435)

Die andere Möglichkeit is t die Herleitung aus einem anderen

Kasus und dessen Funktionen, vgl. BRUGMANN ebda.:

"Ebenso bleibt es fraglich, ob nicht in den Fällen wie a i.padás 
die Gen.-Bedeutung aus der Abi.-Bedeutung entstanden is t, womit
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die Gebrauchsentwicklung von nhd.von und von de im Roman, zu 
vergleichen wäre."

sowie die Unterscheidung von "eigentlichem Genetiv" und "abla- 

tivischem Genetiv" bei KAEGI § 139, 140, 145, oder von "echtem 

Genetiv" und "ablativischem Genetiv" oder "Vertreter des ur- 

sprünglichen Ablativs" bei BORNEMANN-RISCH S 175ff.

Funktionell wichtiger wäre vielleicht die Unterscheidung von 

Objekts- und Subjektsfunktionen sowohl im adnominalen als auch 

im adverbalen Bereich, worauf zwar gelegentlich und vor allem im 

adnominalen Bereich hingewiesen wird, woraus aber doch wohl 

nirgends die nötige Konsequenz gezogen wird, nämlich die Fest- 

Stellung, daß der Genetiv wohl von Anfang an - wie bei BRUGMANN 

schon angedeutet, dann aber doch wieder zurückgenommen wird ־ 

ein allgemeiner Bestimmungskasus ist, der nicht an eine be- 

stimmte Wortart gebunden is t, jedenfalls nicht so wie der 

Akkusativ im wesentlichen an das Verb, so etwa der Genetiv an 

das Nomen: er kommt tatsächlich von Anfang an beim Substantiv, 

beim Adjektiv und beim Verb gleichermaßen als Bestimmungskasus 

vor; nur neigen vor allem die neueren Sprachen dazu, ihn'aus dem 

adverbalen Kontext mehr und mehr zu verdrängen und auf den ad- 

nominalen zu beschränken; daher unsere Neigung, dies für 

1normal״, die adverbalen Verwendungsweisen im Altindischen, 

Griechischen, Lateinischen und eben auch Litauischen für er- 

klärungsbedürftig zu halten.

3.1. Objektsfunktionen

Als Objektskasus is t der Genetiv in den altidg. Sprachen nach 

bestimmten, semantisch charakterisierten Verben ganz geläufig, 

so etwa (im Griechischen) nach Verben des Begehrens, Sorgens, 

Herrschens, des Berührens, der Teilhabe usw. Erklärt wird dies 

als Entsprechung zum adnominalen Genetivus partitivus (so 

BORNEMANN-RISCH § 177f., BRUGMANN S 556), obwohl man präzise 

unterscheiden müßte zwischen dem *echten' partitiven Objekts- 

genetiv (7t( vciv tivóç), der mit dem Objektsakkusativ kontra- 

stiert, und dem automatisch regierten Objektsgenetiv (int Ѳѵцеі v

T l V Ô Ç ) .

Beide Arten gibt es auch im Litauischen:
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dúonos, mèsõs và ־ lgy ti; pieno, vandens g é r t i; radaü svečiū 

(SENN § 834)

Jauniej i  daržininkai pasodino burokņ, kopūstņ, m0rkņ, svogūnv. 

(ORVIDIENÈ 193)

- Aš labai pasillgau gerõs mūziķos ( ,sehnte mich nach••* ' )

V is i klaüsêmès pranešimo. - Sunùs pakláusè tévçt patarimo. 

(ORVIDIENÈ 193)

Studeńtas prâèè savo draūgņ knygos.

Mir scheint es nicht so selbstverständlich, wie immer angenommen 

wird, daß die teilweise Betroffenheit eines Gegenstandes durch 

die Verbalhandlung ( ,von etwas essen, trinken, nehmen...•) 

dasselbe sei wie das Streben nach einem Gegenstand, den man 

überhaupt nicht hat, sondern nur begehrt; aber immerhin mag sich 

beides treffen in der nur teilweisen Betroffenheit "nicht im 

vollen Umfang"; ganz unwichtig is t das nicht, weil man die Funk- 

tion des Genetivs hier wie bei den Verben des Fürchtens, Ver- 

meidens u.ä. wie vor allem beim Objektsgenetiv nach Negation 

auch ablativisch-separativisch deuten könnte.

 aš têvui dûodu plnigus - aš têvui nedúodu pinigĢ (SENN § 840) ־

Semantisch könnte man auch die begehrten, angestrebten, noch 

nicht verfügbaren Gegenstände in den Objekten im Genetiv des 

Zieles oder der Absicht ohne und mit In fin itiv  hierher stellen:

- Mergàitè išē jo  vandehs. Af g re lt eisime pietQ? Mùs pàkvietè 

vakariênès• Studefitai išvažiāvo atôstogv. (ORVIDIENÈ 194)

e ־ i t i  dúonos, vandehs, grfbņ (SENN S 829)

Vaikai išē ־ jo  grrÿjby гіЛ/cti. Môterys eîna šieno g rê b ti.

E lk ite  pusryôiQ vàlgyti (ORVIDIENÈ § 194)

Atêjom dûonos p i ïk t i .  (SENN § 832)

Bei den Beispielen mit In fin itiv  is t zwar angesichts der 

slavischen Parallelen der Hinweis auf Supinkonstruktionen mit 

Genetiv in l i t .  Dialekten angebracht:

- atelna trÿs mergēles tQ uogēliņ r ifik tņ .

at jô ja trÿs bernêliai tĢ mergēliņ imtņ. (SENN § 832), 

aber diesen nominalen Rettungsanker als alleinige und heutigen 

Sprachgebrauch systematisch genügend erklärende Stütze anzu
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sehen, scheint mir schon deswegen zweifelhaft, weil in den 

meisten Beispielen mit In fin itiv  der Genetiv sich als Genetivus 

partitivus verstehen läßt und die finale Funktion alleine am 

In fin it iv  hängt; die Konstruktionen ohne In fin itiv  wären dann 

elliptisch

 nicht durch fehlendes Supinum, sondern durch leicht zu ־

ergänzenden (finalen) In fin itiv , der aus dem Hauptverb (des 

•Gehens') meist als •holen'o.ä. zu ergänzen is t, so daß sich der 

finale Genetiv (Genetiv des Zweckes, des Zieles, der Absicht) 

hier wohl meist als partitiver Objektsgenetiv entpuppt.

Als casus fina lis t r i t t  vielmehr auch im Litauischen der Dativ 

auf, auch in Verbindung mit einem (ebenfalls finalen) In fin itiv , 

der sonst den Akkusativ erfordern würde:

pirkaü dalgi šiēnui p י jà u ti. Ieško à rk lio  žēmei á rti. 

(SCHMALSTIEG 214 )

ímõnès la iko  kiaulès másai. Af gavai b ilie tņ  koncèrtui? 

(ORVIDIENÈ 212)

Šltos knÿgos mokiniâms mókyti. Šunis la iko namâms sáugoti. 

(ORVIDIENÉ 213)

Auf die Genetivergänzungen bei Verben der Menge (mit p r i־ ) und 

des Anfüllens brauchen wir hier nicht näher einzugehen, weil sie 

sich in allen Sprachen, wo diese Konstruktionen Vorkommen 

(Altindisch, Griechisch, Lateinisch), ähnlich erklären: als 

,partitivus* oder auch als Genetivus 'materiae' (BORNEMANN-RISCH 

§ 176 S. 185: näßa(a< o(rov (voll Getreide)1*, auch der Genetivus 

•quantitatis' is t nur als eine semantische Untergruppe des 

Partitivus zu sehen, da es sich immer um die Beziehung Teil ־ 

Ganzes handelt.

3.2. Subjektsfunktionen

Hier soll nicht vom klassischen adnominalen Genetivus subiec- 

tivus und auch nicht von dem an den partitiven Genetiv anzu- 

schließenden Subjektsgenetiv in positiven und negativen 

Existenzsätzen die Rede sein, obwohl dieser Gebrauch für das 

Litauische durchaus charakteristisch ist:
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- têvo nèrà namiē. manęs dàr nebùvo. (SENN S 845)

- mièkè yrà v i lk Q, lapiņ, klškiņ i r  kitQ žvēriĢ• (SCHMALSTIEG 

171)

auch nicht von Konstruktionen wie:

- jàm re lk ia  pinigQ •er braucht Geld1, vieno as7ne/5s dàr trüksta 

*eine Person fehlt noch* (SENN § 842)

die wohl eher einen Objekts- als einen Subjektsgenetiv (SENN) 

zeigen, sondern vielmehr vom Genetiv bei Verbalnomina, bes. 

Partizipien des Passivs, also dem Genetivus subiectivus oder 

auctoris in Beispielen wie:

- turtingo därymas •Reichmachen1, geltôno därymas ,Gelbfärben1, 

vèlyvo buvìmas 1Zuspätsein1, puikiaüs buvimas 1 Stolzsein1 

(SENN § 848)

- brô lio  paraèÿtas làiëkas, màno nupirktà knygà (ORVIDIENÈ 415) 

mótina kudikio mylimà; kienó būsio làukiamas?

- têvo mylimàsis sapnùotojas •d. v. Vater geliebte Träumer• 

ke lē lis  peščiĢ elnamas ,v. Fußgängern benützter Pfad•

vējo nēšamas •v. Winde getragen•; visĢ apléistas •v. allen 

verlassen* (SENN § 852).

BRUGMANN hat in KVG § 559, S.439-40 diesen Genetivus subiectivus 

als vom Genetiv der Angehörigkeit abzuleitenden "Gen. des Ur- 

hebers" interpretiert und auf "a i.pâtyuh k r ītā  ,vom Gatten ge- 

kauft* (eigentlich •die Gekaufte des Gatten')", "gr.Á1ôa~S070ç 

( ,Geschenkter des Zeus')" und eben " l i t .karàliaus síQstas 'vom 

König gesandt'" hingewiesen. Seine Übersetzungen ("eigentlich") 

interpretieren diesen Subjektsgenetiv durch Rückführung auf und 

daher 'a is' adnominalen Genetiv, d.h. die nominalen Formen des 

Verbs (Partizipien) verhalten sich syntaktisch wie andere Nomina 

auch: sie 'regieren' hier nicht Kasus der verbalen Ergänzungen, 

sondern den der nominalen Determination, sc. den Genetiv. Diese 

rein syntaktische Sicht der Dinge is t sicher möglich, auch wenn 

sie uns ungewohnt erscheint, weil wir eher verbale Rektion von 

Verbalnomina, sogar von Verbalsubstantiven kennen.

Semantisch wird man die A ffin ität dieses Genetivus auctoris zu 

ablativisch-separativischen • Herkunftsgenetiven• nicht übersehen
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dürfen, und auch wenn man die prapositionalen Agensangaben 

(lateinisch ab mit Ablativ, griechisch ùnó mit Genetiv, slavisch 

ot mit Genetiv) nicht einfach mit präpositionslosem Genetivge- 

brauch gleichsetzt, is t doch die Bedeutung der gebrauchten 

Konjunktionen (wie auch im neuhochdeutschen von, neuenglischen 

of, französischen de usw.) - mit Ausnahme evtl. des griechischen 

ón 6 -in auffälliger Übereinstimmung mit den •Herkunfts- 

bedeutungen' des Genetivus-Ablativus, so daß mir die Annahme 

eines Genetivus *agentivus* für das Urindogermanische und das 

Litauische durchaus einleuchtend und nützlich erscheint, auch 

wenn ich der weitausholenden, den Ergativ miteinbeziehenden 

Argumentation SCHMALSTIEGs (§ 30.6) im einzelnen nicht zu folgen 

vermag. Wenn man sich von der adnominalen Grundvorstellung des 

Genetivgebrauchs löst, hat ein adnominaler Genetivus subiectivus 

genau dieselbe Funktion wie ein adverbaler Genetivus auctoris 

oder agentivus.
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Shefquet PIlana
Buzmi im Albanischen und Badnjak in den südslawischen Sprachen

Buzmi is t bei den Albanern eine uralte heidnische Winter- 

kalenderfestlichkeit, die sich mit der Wintersonnenwende am 

25*Dezember nach dem neuen Kalender deckt und später mit der 

Geburt Christi (alb.Krishtlindja, Kërshëndella) verbunden is t. 

Dieses Fest is t unter den Volksbräuchen als Kolendra, Kullana 

bekannt. Seine Bezeichnung is t von la t.Kalendae abgeleitet, und 

es steht mit dem Fest V ig ilia  Natalis Domini in Verbindung.1 

Diese uralte heidnische Winterfestlichkeit is t bei den Südslawen 

allgemein bekannt und wird am 25.Dezember, am 1. und 6.Januar 

begangen. Nach dem Übergang zum Christentum wurde sie mit der 

Geburt Christi in Zusammenhang gebracht. Bei den Serben, Monte- 

negrinern und Kroaten wird sie Badnjak, bei den Makedoniern 

Badnik und bei den Bulgaren Bbdnik sowie Badnjak genannt.2 Bei 

den Deutschen entspricht dem Christnachtsklotz, aber auch Jul- 

klo tz  bzw. Julblock.

Den Christnachtsklotz in Nordalbanien hat als erster Johann 

Georg v. HAHN Mitte des vorigen Jahrhunderts folgendermaßen 

beschrieben:

"Sobald derselbe eingebracht wird, erheben sich alle Anwesenden 
und rufen: Sei willkommen, lieber Klotz, bemühe dich an's Feuer* 
Er erfährt bei dem Zurechtlegen und während des Schürens die 
rücksichtsvollste Behandlung, auch wird von allem, was an diesem 
Abende gegessen und getrunken wird, etwas auf ihn gelegt oder 
über ihn gegossen. Diesem letzteren Brauche arbeiten die 
Missionäre, als etwas Heidnischem, nach allen Kräften entgegen,

1 Vgl.Rrok Zojzi, Gjurmët e n ji kalendari primitiv ne 
popullin tonë, Buletin i  In s titu tit të Shkencave, Tirane, 1949, 
v it i  I I I ,  Nr.l, S.85-112; Shefqet Pllana, Këngët e motmotit ndër 
shqiptarë, Gjurmime albanologjike - Albanološka istraživanja, 
Fakulteti Filozofik, Prishtinë 1965, Nr.2, S.257-291.

2 Vgl. Edmund Schneeweis, Die Weihnachtsbräuche der 
Serbokroaten, Ergänzungsband XV zur "Wiener Zeitschrift für 
Volkskunde", Wien 1925; Milovan Gavazzi, Godina dana hrvatskih 
narodnih običaja, I I . oko Božiča, Matica Hrvatska, Zagreb 1939, 
S.9-49; Henrik Barić, Staro srpsko ime Božiča, Članci i  eseji, 
SKZ, knj.304, kolo XLIV, Beograd 1943, S.170-174; Hristo 
Vakarelski, Etnogrāfijā na B־t>lgarija, Sofija 1977, S.500-506; 
Petbr Dinekov, Bblgarski folklor, Bblgarski pisatel, Sofija 
1972, S.294-305.
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ohne ihn jedoch bis jetzt ausgerottet zu haben.13״

In etymologischer Hinsicht hat das Wort buzmi Norbert JOKL 

erklärt. Bestätigt und durch neue Beispiele belegt haben es 

Henrik BARIĆ, Eqrem ÇABEJ und andere Albanologen.4 Seine Grundå 

bedeutung verbinden sie mit dem Wort buze + m als Formans, also 

buzem bzw. buzmi als bestimmte Form mit der Bedeutung dessen, 

was sich am Rand der Feuerstätte befindet, also in unserem Fall 

des Weihnachtsklotzes. Das Fest Buzmi wird im nordalbanischen 

Bergland am Vorabend des 25. Dezember, während der Wintersonnen- 

wende, begangen, wenn die Sonnenwärme auf unserem Planeten 

wieder zunimmt. Im Mittelpunkt dieser ritualen Festlichkeit, die 

bei der albanischen Bevölkerung wohl als die älteste heidnische 

Festlichkeit g ilt ,  steht das feierliche Hereintragen des Buzmi 

ins Haus, sein Niederlegen auf die Feuerstätte, wobei ihm alle 

möglichen Ehren erwiesen und alle Opfer an Speisen und Getränken 

dargebracht werden (Branntwein, Wein). Danach zündet man ihn an 

und achtet darauf, daß er die ganze Nacht hindurch brennt, um am 

darauffolgenden Tag mit dem noch nicht verloschenen Klotz 

magische Handlungen beim Vieh, auf dem Feld (auf der Tenne) und 

in den Obstgärten vorzunehmen. Alle diese Handlungen werden 

sorgsam und ernsthaft vom Hausherrn und den anderen Familien- 

mitgliedern, vorwiegend Männern, durchgeführt und sind von 

dichterischen Elementen und Gesang begleitet, wobei alles im 

festlichen Ton ausgeführt wird. So nähern sich z.B. in Kokdodi 

bei Puka die Familienmitglieder am Heiligen Abend dem Familien- 

vater, nachdem dieser den Buzmi ins Feuer der Feuerstätte gelegt 

hat, und begrüßen ihn laut mit den Worten "Buzmi bujar" ("der 

edle Buzmi"), worauf er ihnen in albanischer Sprache erwidert:

3 Johann Georg von Hahn, Albanesische Studien, Erstes Heft, 
Wien 1853, S.161.

4 Vgl. E.Schneeweis, op.cit.; Henrik Barić, Arhiv za 
albanasku stariņu, jezik i  etnologiju, kn j.II, Beograd 1925, 
S.413; Eqrem Çabej , Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe, 
Buletin i  USHT, Tirane 1960, Nr.4, S.80; Eqrem Çabej , Studime 
etimologjike në fushë të shqipes, I I ,  A-В, ASHRPSH, Ins titu ti i 
Gjuhësisë dhe i  Letërsisë, Tirane 1976, S.402-403.
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"Seid mit Schafen, Ziegen, Kühen, mit den Männern, mit reichem 

Ertrag und allen Gütern willkommen!11 Danach deckt man den 

niedrigen Rundtisch, und nachdem man von dem reich herge- 

richteten Essen jeweils etwas auf den Buzmi gelegt hat, wendet 

sich der Hausherr hingebungsvoll an den Buzmi: "Ich verneige 

mich vor dir, edler Buzmi!” Dies wird auch in einem Lied aus dem 

Hochland von Dukadschin zum Ausdruck gebracht:

Po vjen buzmi bujar Es kommt der edle Buzmi

Me gjeth e me bar, Mit Blattwerk und mit Gras,

Me edhe, (me) shtjerra . Mit Böcklein und mit Lämmern,

Mbas tyne na vjen vera.5 Nach ihnen kommt der Somer.

Den festlichen Brauch des Buzmi bei den Albanern bezeugen neben 

J.G. von HAHN auch A. JOVIČEVIČ, E. SCHNEEWEIS, E. ÇABEJ, Nd. 

PALUCA, N. GAZULLI, Rr. ZOJZI, B. DROBNJAKOVIČ und andere.6 

Unsere Forschungsergebnisse zeigen, daß das Fest Buzmi noch 

heute bei den albanischen Katholiken in Kosovo (SFRJ), und zwar 

in der Umgebung von Janjevë, insbesondere im Dorf Brus, in der 

Umgebung von Vitina, in Has bei Prizren, in der Umgebung von 

Djakovica (alb.Gjakovë), in der Umgebung von Klina, in der 

Umgebung von Peć (alb.Pejë) und auch in einigen weiteren 

Dörfern, begangen wird.

Bei der albanischen Bevölkerung islamischen Glaubens in Kosovo 

sind nur Spuren des ehemaligen Feierns des Buzmi neben wenigen 

mündlich überlieferten Sprüchen erhalten. So versammeln sich

Buzmi im Albanischen und Badnjak in den südslawischen Sprachen

5 Folklore I I ,  kërkime t'A.Gjon Karmës S.J. ndër maie të 
Veriut, Shkodër 1940, Sâ73; P. Marin Sirdani, Nata e Buzmit, 
Hylli i  dritës, V, Shkodër 1932, S.29.

6 Vgl. Andrija Jovičevič, Malesija, SEZb SKA, knj . XXVII, 
Nasalja i poreklo stanovništva knj.15, Beograd 1923, S.128; E. 
Schneeweis, op.cit.; Tihomir Djordjevič, Naš narodni život, V, 
Beograd 1932, S.120; Ekrem Çabej , Život i  običaji Arbanasa, 
Knjiga о Baikanu, I, Beograd 1936, S.314; Ndue Paluca,

[ Tradizioni e costumi del Kosovo, ,,KOSSOVO” , Roma 1942, S.206- 
j 207; Nikollë Gazulli, Fjalorth i r i ,  Tiranë 1942, S.78; Borivoje 

Drobnjakovič, Etnologija naroda Jugoslavije, Beograd 1960, 
S.178; Kalendarnye obyöai i obrjady v stranah zarubežnoj Evropy, 
Zimnie prazdniki, Julija V. Ivanova, Albancy, AN SSSR, Moskva 

Г 1973, S.299-307.
Г
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z.B. im Dorf Ramoc bei Djakovica katholische Albaner am Vorabend 

des 25.Dezember um die reich gedeckten Tische mit dem obliga- 

torischen Weihnachtsbrot, das bei den Serben česnica (weihnacht- 

liches Kultbrot) heißt. Unterdessen bringen zwei männliche Fami- 

lienmitglieder zwei Buzmi ins Haus, die sie horizontal wie eine 

Egge tragen, um auf magische Weise reiche landwirtschaftliche 

Erträge für das nächste Jahr herbeizuwünschen. Sobald sie die 

Schwelle des Hauses erreicht haben, rufen sie mit lauter Stimme

Buzmi bujar, buzmi bujar/ . . .  Edler Buzmi, edler Buzmi!... 

Nachdem sie diesen poetischen Akt vollbracht haben, legen sie 

die Julklötze in die Feuerstätte, und an ihren Spitzen hängen 

sie mit Bohnen, etwas Käse und anderen Milchprodukten gefüllte 

Gefäße auf.7 An den Julklotz in Ramoc sowie in anderen Orten 

von Kosovo schließen sich noch andere imitative magische 

Handlungen am darauffolgenden Tag an. Und zwar geht man mit noch 

glimmenden Julklötzen in den Stall zum Vieh, in den Obstgarten 

und auf die Tenne, wo der Familienvater sich mit ihnen dreimal

Unser Beispiel aus Djakovica für das Lied auf den Julklotz, das 

16 Verse hat und die Antwort des Hausherrn in 4 Versen bringt, 

is t dichterisch gelungener als das mit der Fußnote 5 versehene 

aus dem Dukadschingebiet und als die zwei Beispiele, die Rr.

7 Vgl.Šefčet Plana, Buzmi, Narodno stvaralaštvo - Folklor, 
sv. 29-32, Beograd 1969, S.348-350 (347-352).

8 Ebenso, S.350.

О du, Hausherr,

Öffne dem Fremden die Tür!

Wir bringen Glück ins Haus,

Mit dem Julklotz, mit Edelmännern

dem Hausherrn zu:

О t i  zo ti i  shpis, 

C ilja  deren jabanxhisi 

Po vim me kam1 të mar, 

Me buzëm, me bujar,

dreht und folgende Worte laut ausspricht:

Julklotz Funken sprüht. 

Mögen wir fruchtreich sein!

Buzmi xixa get,

Pacim përmot bereqet!8
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ZOJZI und R. SOKOLI anführen•9

Das Feiern des Julklotzes bei den Serben in der Sredačka Žūpa 

bei Prizren hat M. VLAH0VIČ beschrieben10, aber er hat kein 

Lied dazu angeführt. Später hat V. BOVAN in Kosovo ein Volkslied 

auf den Julklotz aufgezeichnet, den die Sänger als ihren alten 

Verwandten apostrophieren, d.h. als uralte Neujahrskultfigur, 

die sie feierlich in ihr Heim hineintragen:

Oj badnjače, badnjače, О Julklotz, о Julklotz,

t i  naš s ta r i rodjače, du unser alter Verwandter,

dobro s i nam došao sei uns herzlich willkommen

i  и *uáu ušao.11 und im Haus auf genommen.

Bei den Südslawen gibt es eine große Anzahl von heidnischen Neu- 

jahrsliedern über die koleda (= Kalendae) sowie von Weihnachts- 

liedern, die zum großen Teil christianisierte Kalenderlieder 

sind. Aber neben den Kalender- und Weihnachtsliedern sind bei 

ihnen noch umfangreichere Lieder auf den Julklotz bzw. auf den 

Weihnachtsabend erhalten geblieben. Das folgende Beispiel aus 

Makedonien zeigt den kultischen Brauch, wonach zu Heiligabend 

nur Fischfleisch genossen und nur Wein getrunken werden soll, 

was eine ziemlich verbreitete Erscheinung auf dem Balkan 

ist:

ütre večer B'dnik večer, Morgen abend is t Heiliger Abend, 

bodni konja na pazara, treib das Pferd auf den Markt,

kupi riba jogula, kaufe Fisch und Aal ein,

dojdi doma da ja  varié . komm heim, um sie zu kochen.

Srkni riba , ubocaj se, Schlürf die Fischsuppe, stich dich.

9 Vgl.Rr.Zojzi, op. c it., S.99-100; Ramadan Sokoli, Kangët 
rituale në të kremtet vjetore të popullit tonē, Studime 
filologjike, Tirane 1964, Nr. 4, S.184-185.

10 Vgl. Mitar S. Vlahovič, Sredačka Žūpa, Zbornik za 
etnogrāfiju i  folklor Ju2ne Srbije, Skoplje 1931, S.27-52 
(Božični običaji, S.48-50).

11 Narodna književnost Srba na Kosovu, Lirske pesme I, 
priredio dr Vladimir Bovan, Jedinstvo, Priština 1980, S.57.
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p i1 s i vino, veseli se•12 trink Wein, vergnüge dich.

Die Frage der Herkunft des Buzmi bei den Albanern und des 

Badnjak bei den südslawischen Völkern und anderswo s te llt ein 

kompliziertes wissenschaftliches Problem dar. Viele Zeugnisse 

belegen, daß der Julklotz besonders bei allen Balkanslawen 

begangen worden is t, seine Spuren aber sind auch in Rumänien, 

Griechenland, Kalabrien, Norditalien, Frankreich, Flandern und 

England erhalten geblieben. Das Fest des Julklotzes in Deutsch- 

land wird zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem Jahr 1184 

erwähnt.13 All dies bestätigt die Ansicht von Edmund 

SCHNEEWEIS, daß dieser Brauch über das Territorium des 

ehemaligen Römischen Kaiserreiches in Europa verbreitet worden 

is t. Außerdem muß man hierbei den Fakt berücksichtigen, auf den 

Milovan GAVACI besonders hingewiesen hat, nämlich daß weder das 

Wort badnjak noch die damit verbundenen Bräuche den Ost- und 

Westslawen bekannt sind. Daraus läßt sich schlußfolgern, daß der 

Badnjak den alten Slawen in ihrer Urheimat unbekannt war und daß 

sie den Badnjak und die Bräuche um ihn erst nach ihrer Wanderung 

in den Süden kennenlernten, d.h. daß sie diese Bräuche von den 

alten Balkanvölkern übernommen haben.14

Obwohl es eine ganze Reihe von Arbeiten über den Badnjak von

internationaler Bedeutung gibt15, bestehen darüber noch heute

einige Hypothesen, die gegensätzlich ausgelegt wurden. So is t

Sima TROJANOVIC (1905) der Ansicht, daß der Badnjak ein Idol sei

"und zwar ein solches, das wegen des scheinbaren Laufes der 
Sonne und ihrer Rückkehr an das Himmelsgewölbe auf der häus- 
liehen Feuerstätte einen Abtanz vollführt und sich wie die Sonne 
alljährlich erneuern muß, deshalb dauern auch seine Kraft und 
seine Wirkung auf die Feld-, Menschen- und Viehdämone nur ein

12 K ir il Penušliski, Obredni i mitološki pesni, Makedonska 
kniga, Skopje 1968, S.213.

13 Vgl. H. Barić, Cianci i  eseji, op. c it . ,  S.170.

14 Vgl. M.Gavazzi, op. c it . ,  S.18.

15 Vgl. H.Barić, Članci i eseji, op. c it . ,  S.170-171.
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Jahr lang an."16

Dagegen sah Veselin ČAJKANOVIČ (1923) im Badnjak eine Gottheit, 

die sich den Flammen übergibt, um von den Toten aufzuerstehen, 

da dies auch mit Adonis, Isis und Dionis geschehen is t, und er 

betonte, daß das Fest den Toten zu Ehren begangen wird, denn mit 

ihm verfährt man so wie mit den Toten-17 Dazu meint Henrik 

BARIĆ, daß es sich um eine alte Zeremonie der Wintersonnenwende 

handelt, da der heidnische Brauch mit dem Weihnachtsfest ver- 

bunden is t, das im Mittelalter den Beginn des neuen Jahres dar- 

s te ll t .18 Seine Ansicht stützt BARIĆ sowohl durch die Analyse 

des alten slawischen Wortes kračun für Weihnachten, das "einen 

Schritt tun" bedeutet und den Tag bezeichnet, der in einen neuen 

Zeitabschnitt hinüberschreitet, als auch mit Hilfe des Wortes 

badnjak, das eine "slawische heidnische Bezeichnung für Durch- 

wachen vor dem neuen (Sonnen-)Jahr ist, das der Kračun er- 

öffnet."19

An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß in der 

Forschung verschiedene Ansichten über die Herkunft des Wortes 

kračun vertreten werden. Es finden sich nämlich neben dem serbo- 

kroatischen und slowakischen kračun (Weihnachten) im Bulga- 

rischen kračunec, im Russischen koročun, im Rumänischen cräciün 

und im Ungarischen karàscony. Bei den rumänischen Forschern und 

bei einigen Slawisten (Max VASMER, Russisches etymologisches 

Wörterbuch; PISCARIU, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen 

Sprache) herrschte seit früher die Meinung vor, daß es sich um 

ein rumänisches Wort lateinischer Herkunft von dem Wort creatio  

handelt - "das Zusammenrufen des Volkes durch den Priester an 

jedem ersten Tag des Monats, besonders am 1.Januar, dem späteren 

christlichen Weihnachtsfest, um das Fest zu verkünden". Im

S.170-171. 

S.172.

5.172-174.

5.172-173.

16 Ebenso,

17 Ebenso,

18 Ebenso,

19 Ebenso,
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Gegensatz zu ihnen ve rtr itt H. BARIĆ folgende Meinung:

,,Das Wort kračun (urslawisch korčun) is t slawischer Herkunft. Es 
is t mit Hilfe des Suffixes -un vom Verb korčiti, d.h. "einen 
Schritt tun", abgeleitet und bezeichnet den Tag, der in einen 
neuen Zeitabschnitt hinübertritt. Das urslawische Wort korčun 
(serbisch kračun) is t bei uns verschwunden. In dieser Bedeutung 
wurde es ganz von der Bezeichnung des christlichen Festes 
Weihnachten, Božič, d.h. "mali bog, sin božji" (der kleine Gott, 
der Gottessohn), verdrängt, es blieb jedoch als Taufname Kračun 
und in dem Ortsnamen Kračunište bis heute in Serbien 
erhalten."20

Den slawischen Ursprung des Wortes kračun bestätigen auch B. 

KONESKI, B. VIDOESKI, O. JAŠAR-NASTEVA, nach denen es noch heute 

im südwestlichen Teil Makedoniens vorkommt. Sie sind der Mei- 

nung, daß dieses slawische Wort durch die Kontakte mit dem 

Rumänischen als Cräcium mit der Bedeutung "Božič" (Weihnachten) 

in die rumänische Sprache eingegangen is t .21

In jüngster Zeit behandelt Eqrem ÇABEJ die Etymologie des 

rumänischen Wortes cräciun aus einem neuen Blickwinkel, wobei er 

seinen Ursprung mit dem des albanischen Wortes *ёгсил in Ver- 

bindung bringt. Auf Grund seiner Analysen dieser Wörter und 

sonstiger Wendungen meint er, daß dieses albanische Wort zuerst 

in seiner profanen Bedeutung in die rumänische Sprache gekommen 

is t und erst später nach einer Bedeutungsverengung das Weih- 

nachtsfest allein bezeichnet hat:

" . . .  in dem rumänischen Wort cräciun finde ich das albanische 
Wort kërcun reflektiert, und in "seara craciunului", im Grunde 
"nata e kërcunit", sehe ich einen Ausdruck, der der Fügung nata 
e buzmit (Heiligabend) im Albanischen entspricht."22

Während er die Behauptung ÇABEJs über die albanische Herkunft

20 Ebenso, S.173-174.

21 Vgl. B. Koneski, B. Vidoeski, O. Jašar-Nasteva, D istri- 
bution des balkanismes en Macédonien, Seminaire de langue mace- 
donienne. Faculté des Lettres de 1'Université de Skopje, Skopje 
1966, S.9 (1-10, + carte 16)

22 Eqrem Çabej, Rum. Craciun "Kërshëndella", Studime gjuhë- 
sore, IV, Rilindja, Prishtinë, S.238 (237-240), und Cräciun, 
Studii ąi cercetäri lingvistice XII, 1961, Nr.3, S.313-317; 
Zeitschrift für Balkanologie, I I ,  1964, S.8; Revue Roumaine de 
Linguistique, X, 1965, S.1-3.
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Buzmi im Albanischen und Badnjak in den südslawischen Sprachen

des Wortes kërcuni, kërcuri akzeptiert, distanziert sich Idriz 

AJETI von der Möglichkeit, daß es vom Albanischen in die 

slawischen Sprachen sowie in das Rumänische eingegangen sei, 

denn in der rumänischen kirchlichen Terminologie is t kein ein- 

ziger bedeutender Ausdruck albanischen Ursprungs festgestellt 

worden. Dabei bemerkt er, daß dieses albanische Wort nicht 

"Božič" bedeutet, sondern daß seine Grundbedeutung "Klotz, 

Stamm" is t. Daher stimmt er der Ansicht ÇABEJs nicht zu, daß die 

Wörter kračun und cräciun albanischer Herkunft seien, und er 

bemerkt abschließend,

"daß das Wort kračun zusammen mit seinen anderen Formen in 
slawischen Sprachen ein echt slawisches Wort is t, das ohne jeden 
Zweifel den Vergleich mit kračati, koračati, koraknuti, krak 
(schreiten, einen Schritt tun, Schritt) zuläßt.1,23

Auf Grund des bisher Dargelegten können wir mit Recht Schluß-

folgern, daß das Wort buzmi und die Fügung nata e buzmit

(Heiliger Abend) zweifellos albanische Wörter sind. Die Wörter

badnjak, badnik, bbdnik sowie die Wortverbindungen "Badnja

večer" , "Bbdni večer" (Heiliger Abend) sind zweifellos slawische

Wörter, die mit bdeti (wachen) verbunden sind. Buzmi und badnjak

beziehen sich nicht nur auf den häuslichen Herd, sie bezeichnen

außerdem auch den Abend vor Weihnachten. Dagegen stehen die

Wörter kračun, cräciun, kërcun bezüglich ihres Ursprungs und

ihrer Verbreitung in verschiedenen Sprachen noch immer zur

Diskussion, obwohl die Ansicht von BARIĆ dazu bislang die

annehmbarste zu sein scheint.

23 Idriz Ajeti, Studime gjuhësore në fushë të shqipes, I, 
Rilindja 1982, S.79-81, und Studije iz istorije  albanskog 
jezika, ANUK, posebna izdanja, knj.4, Pristina 1982, S.118-119.
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Heins Dieter Pobl
Die baltoslavische Spr&cheinheit - areale Aspekte

1. Allgemeines

Meines Erachtens kann man bei der Frage nach der BS Einheit nur 

durch das Zusammenwirken dreier Methoden einer Lösung näher 

kommen:

(1) durch die Methode(n) der historisch-vergleichenden Sprach- 

Wissenschaft

(2) durch die Methode(n) der arealen L inguistik

(3) durch die Methode der Arealtypologie.

(ad 1) Indogermanistische (slavistische wie baltistische) Ge- 

sichtspunkte a l l e i n  landen bei unserem Problem in einer 

Sackgasse. Die klassische historisch-vergleichende Sprachwissen- 

schaft vermag zwar Grundsprachen zu rekonstruieren, wie z.B. die 

idg. Grundsprache oder das Usi., und hat auf diesem Gebiet Groß- 

artiges geleistet und hervorragende Ergebnisse erzielt. Es wird 

aber immer wieder übersehen, daß das Vergleichsmaterial auf ver- 

schiedenen zeitlichen Ebenen liegt: so is t das Sl. seit dem 9. 

Jh. n.Chr., das Balt. aber erst seit dem 15./16. Jh., das German, 

aber schon seit dem 4.Jh. überliefert; zwischen der ältest 

belegbaren idg. Sprache (Hethitisch, 14./15.Jh.v.Chr.) und der 

,,jüngsten" (Balt.) liegen rund 3 Jahrtausende. Wenn man Balt. 

und Sl. mit der rekonstruierten idg. Grundsprache im Hintergrund 

vergleicht, muß man zwangsläufig zu verzerrten Ergebnissen 

kommen, denn auf den ersten Blick gibt es tatsächlich viele Ge- 

meinsamkeiten zwischen beiden Sprachen, die eine gemeinsame Vor- 

form beider naheliegend erscheinen lassen. Doch eine nähere Be- 

trachtung des Materials zeigt, daß die Mehrheit der Überein- 

Stimmungen entweder W-balt.-sl.1 oder O-balt.-sl.2 Isoglossen 

sind, wobei oft auch andere idg. Sprachen (z.B. Iran.3 und

1 s.S.154f. (Nr.22ff.)

2 s.S.155 (Nr.26ff.)

3 s.S.156 (Nr.44ff.), insb. Nr.45.
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Alban.4) in irgendeiner Weise beteiligt sind. Es bleiben 

eigentlich nur drei exklusiv BS5 Übereinstimmungen übrig:

(a) Akzent6

(b) Ordinale H8"7

(c) Verba auf l i t . -auju, sl.-ujoN8

Recht wenig, um eine BS Grundsprache als Zwischenmodell zwischen 

Idg. und Urbalt. bzw. Usi. rekonstruieren zu können!

(ad 2) Das Balt. is t uns erst aus einer Zeit bekannt, nachdem es 

jahrhundertelang unter dominierendem sl. Einfluß gestanden is t; 

in erster Linie g ilt  dies fre ilich für das О-Balt. (L it., 

Lett.), das W-Balt. (Pr.) weist darüber hinaus auch deutsche 

Einflüsse auf (v.a. in der Syntax). Balt. Stämme siedelten vor 

der Expansion der Slaven auch in den heutigen Masuren und im 

heutigen Weißrußland und östlich davon, bis in die Gegend von 

Moskau. Erst in historischer Zeit konnte sich das Sl. auf Kosten 

des Balt. ausbreiten. Letzteres is t eine wichtige Substrat־ 

spräche v.a. für das Weißruss., aber auch für poln. und russ. 

Dialekte. Darüber hinaus is t das Sl. für das Balt. eine Super- 

stratsprache. Viele "baltoslav. •' Übereinstimmungen sind als BS 

Interferenzerscheinungen zu betrachten, und sicher nicht als 

gemeinsames Erbe, z.B. die Palatalitätskorrelation9, die Zähl־ 

weise " 11 -19 " im Lett.10 und das Aspektsystem11. Es sind oft

4 s.S.153f. (Nr. 7 ff.), insb. Nr.8.

5 = W+O-Balt.!

6 v.a. beim Nomen kaum zu trennen (s.S. 152 Nr.l, Pohl 1980,
Nr.V)

I s.S.152 Nr.2 (Pohl 1980, Nr.XIXC)

8 s.S.152 Nr.3 (Pohl 1980, XXXVII)

9 z.B. werden im Lit. alle Konsonanten vor vorderen Vokalen 
mouilliert ausgesprochen (wie im Russ.)

10 nur im Lett. (s.S.154 Nr.16, Pohl 1980, Nr.XX)

II am stärksten im О-L it. ausgebildet (vgl.S.154 Nr.20, 
Pohl 1980, Nr.XLII)
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Die baltoslavische Spracheinheit - areale Aspekte

gerade die dem Sl• unmittelbar benachbarten balt. Dialekte die- 

jenigen, die am meisten mit dem Russ. und Poln. übereinstim- 

men12. Die Ansicht, BuS seien Abkömmlinge einer gemeinsamen BS 

Sprachform, lag nahe, zumal Stammbaumdenken bei der genetischen 

Sprachbetrachtung noch immer nicht überwunden ist.

(ad 3) Es is t eine sehr bedeutende Erkenntnis der Arealtypolo- 

gie, daß einander benachbarte Sprachen und Dialekte immer Ge- 

meinsamkeiten aufweisen. Hinsichtlich der Wortfolge steht bei- 

spielsweise das Balt. einerseits seinen idg.13, andererseits 

seinen ostseefinn.14 Nachbarsprachen nahe. Manche Gemeinsam- 

keiten te i l t  das Balt. und Russ. mit dem Ostseefinn.1S, woran 

auch das Poln. beteiligt sein kann16.

2• Zum Vergleich: andere grundsprachliche Zwischenmodelle wie 

das "Baltisch-Slavische"

In der Indogermanistik hat man vielfach grundsprachliche 

Zwischenmodelle angenommen, wie eben unsere BSE, oder das 

,1Arische•• bzw. ,,Indoiranische" oder das "Italokeltische••. Es 

drängt sich nun ein Vergleich dieser mit dem BSE auf, und zwar 

deshalb, weil das "Indoiranische" der Weiterentwicklung der 

neueren Linguistik und Indogermanistik mehr oder weniger stand- 

gehalten hat, das "Italokeltische" aber nicht.

12 z.B. die О- l i t .  Dialekte

13 die '•basic order" SVO, Präp. + Postp., GN, AN (vgl. 
J.Bechert 1976, 55) verbindet L it. sowohl mit dem Skandinav, als 
auch Ostseefinn.

14 vgl.Anm.13 (bes. Voranstellung des Gen.-Attr•)

15 z.B. prädikativer Instrumental ("Essiv")

16 vgl.Anm.15
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2.1. ,,Indoiranisch" und die BSE

Man könnte lautgesetzlich ganze Sätze aus dem Awestischen in die 

Sprache der vedischen Hymnen übertragen und umgekehrt17, so 

nahe stehen einander das Indoarische und Iranische, wie es uns 

in den ältesten Texten gegenübertritt. Außerdem gibt es einige 

indoiran. Sprachen, die weder der einen noch der anderen Gruppe 

zuzurechnen sind, die sogenannten Darden- und/oder Käfir- 

Sprachen18. Vergleichbares findet sich beim Bus nicht: weder 

is t es möglich, lautgesetzlich ganze Sätze aus dem Balt. ins Sl. 

und umgekehrt zu übertragen (wegen der großen Unterschiede v.a. 

im Grundwortschatz, Verbalsystem und der Syntax), noch gibt es 

eine zwischen dem Bus stehende Übergangsgruppe. Es gibt auch 

keinen Stammesnamen, der sowohl bei Balten als auch Slaven 

vorkommt, den man mit dem indoiran. Arier-Namen vergleichen 

könnte.19 Nur typologisch gibt es Berührungspunkte, wie die 

Tatsache, daß es im Balt. wie im Sl. Ethnonyme gibt, die von 

Gewässernamen und ganz allgemein geographischen Bezeichnungen 

abgeleitet sind (z.B. l i t . Lietuvà zu GN *Leitava, le tt .Latvija 

zu GN *Lat(u)va, westbalt. *Süduva "Sudauer", *Jätva "Jatvinger"; 

bemerkenswert is t auch der balt.Stammesname Galindai 

[ Ptolomaeus] = Goljadb [Nestor-Chronik] , zu l i t . gãlas "Ende", 

woran der Name der Ukrainer I rein semantisch gesehen! erinnert. 

Dies alles is t jedoch nicht exklusiv BuS, sondern kommt auch bei 

anderen idg. Völkern vor, z.B. Ambidravii, Ambisontes im 

Alpenraum zu Dravus "Drau", Isonta "Salzach", oder die Narenses 

an der heutigen Narenta/ Neretva usw.).

Während hinsichtlich der PN und mythologischen Namen zahlreiche 

Übereinstimmungen zwischen Indisch und Iran, bestehen20, halten

17 Thumb-Hauschild 1958, 56f.

18 Vgl.Édel,man 1965, 7f., Meier u. Meier 1979, 57f.

19 Zur Etymologie des Namens vgl. Thumb-Hauschild 1958, 54, 
Mayrhofer I 79, I I I  633f., Brandenstein-Mayrhofer 1964, 105 mit 
L it.

20 Thumb-Hauschild 1958, 55
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sich diese beim BuS in Grenzen, wie etwa sl.Perunb, l i t .Perkūnas 

(die aber auch in anderen idg. Sprachen Vorkommen, vgl. thrak. 

Perkön, heth.perunaš21, die aber doch in der Wortbildung ver- 

schieden sind.22 Zusammengesetzte PN gibt es in fast allen idg. 

Sprachen, wobei Indisch und Iran, in sehr vielen Punkten über- 

einstimmen, sowohl in den Namen t y p e  n23 als auch in zahl- 

reichen genauen Korrespondenzen, wie z.B. awest. Frînâspa- - 

vorderasiat.-indoar. /priya-aśva-/, geschrieben Pirriyaśba24, 

awest.Haosrauuah- = ved.Suárávas-25, awest.Virāza- = ved.v i- 

r ã j- - a i.V i-r^fa-.26 Solche Korrespondenzen finden sich im BuS 

nicht, gemeinsam is t nur:27

(1) Verbale Vorderglieder sind in beiden Sprachen häufig;

(2) Übereinstimmungen in der Verwendung von Kompositions- 

gliedern:

(a) etymologische ן
У Übereinstimmungen

(b) semantische

(ad 1) Im Sl. überwiegen deutlich Verbalthemata (Typus *L'ubo/ 

*Ь9иЬ1 -тёгъ, *Voldi-тёгъ, Xotë-slavb) , im Balt. erscheint 

fast ausschließlich die reine Wurzel (Typus l i t .Norbutas 

zu no rè -ti, neben Nori-butas) , die auch im Sl. vorliegen 

kann (z.В.(?a-slavb) .

(ad 2a) L it., pr. bar- - si. bori- ,*kämpfen"

darg- ~ *dorgъ "lieb"

min- - тьп (і)- "gedenken"

vis- - vbse- "a ll"

Die baltoslavische Spracheinheit - areale Aspekte

21 Vgl. Vasmer-Trubačev I I I  246

22 Stang 1966, 9

23 dazu Milewski 1969, 20ff.

24 Mayrhofer 1979, 1/45

25 Mayrhofer 1/49

26 Mayrhofer 1/95 mit L it.

27 vgl. Pohl 1980, Nr.XL
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und vielleicht noch einige andere•28 

(ad 2b) bait, but־ - sl. doma-/domo- "zu Hause11

*nār- ~ xo të -/xo ti- ,,wollen"

und viele andere.29 

Immerhin sind diese Übereinstimmungen zwischen BuS größer als 

zwischen dem Balt. bzw. Sl. und irgendeiner anderen idg. 

Sprache, woraus STANG30 den Schluß zieht, es liege eine alte, 

tiefgreifende kulturelle Verbindung vor. Diese muß aber m.E. 

doch jünger sein, als diejenige der Indoarier und Iranier, da 

bei diesen die Zahl der oben unter (2a) und (2b) genannten Über- 

einstimmungen viel größer ist, wie dies an den Namenbüchern 

leicht abzulesen is t .31

Während Indoar. und Iran, zahlreiche bemerkenswerte Überein- 

Stimmungen im Laut- und Formensystem zeigen, und zwar in allen 

Bereichen,32 finden sich diese beim BuS vornehmlich in der 

Entwicklung der Akzentuation und in der Nominalflexion, hingegen 

sind die Unterschiede im verbalen Bereich ziemlich groß: während 

jede ai. Stammbildung in irgendeiner Weise eine Parallele im 

Altiran, findet,33 bleiben viele balt. Stammbildungen ohne An- 

schluß im Sl. und umgekehrt.34

28 Stang 1906, 20, A.Leskien 1914/15, 301ff.

29 vgl.Stang 1966, 20

30 1966, 20

31 z.B. in Mayrhofer 1979

32 vgl. Thumb-Hauschild 1958, 55-57

33 vgl. etwa Reichelt 1909, 95ff., der die awest. Verba 
nach ai. Vorbild gruppiert

34 vgl. Pohl 1980, 88ff.
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2.2. "Italokeltisch" und die BSE (und einige Bemerkungen zum 

Urbaltischen)

Zunächst is t festzustellen, daß schon der Begriff ” Italisch" zu 

problematisieren is t. Osk.-Umbr. und Latino-Falisk. lassen sich 

nämlich nicht auf eine "uritalische" Sprachform zurückführen, 

sondern es sind die Gemeinsamkeiten zwischen beiden relativ jung 

und das Ergebnis einer konvergenten Entwicklung, während die 

Differenzen zwischen beiden älter sind.35 Nun, auch das Urbalt. 

is t nicht so einheitlich wie das Ursl.36, und ein urbalt. 

Prototyp kann nicht in allen Fällen aufgestellt werden, gehen 

doch W- und О-Balt. oft recht verschiedene Wege.37 Die 

wichtigsten Unterschiede zwischen beiden balt. Gruppen sind:

(1) Gsg. l i t . diévo («־ idg.A'), pr.deiwas (= idg.G);

(2) lit.-m -, pr.-sm- in der Pron.-Flexion;

(3) PartPräsPass l i t . ;manas־.mas, pr־

(4) Zahlwort "neun" (lit.devyni, pr.леѵГлts);

(5) Zahlwort "dritter" ( l i t . trēčias, p r.tirts ) ;

(6) PossPron lit.mânas, tāvas, sāvas, pr.mais, twais, swais ;

(7) Prät. l i t . ־ le tt .bi-, pr.bēi, be "war";
í

(8) Nasalpräs. bei *sed- und *sta- im Pr. (sindats, syndens;
i

ļ postānai gegenüber l i t . sëda, s tô ja );

I (9) im Pr. bleibt idg.ei in allen Positionen erhalten (Beispiel
j

ļ s.o. sub 1);

(10) das Pr. kennt Reste des Neutrums;

(11) Dpi. -mans im Pr., ־mus im L it.;

(12) Unterschiede im Grundwortschatz, auch beim Pronomen und in 

der Komparation.

Punkt ( 15־) te i l t  das Sl. mit dem O-Balt., (6-8) mit dem W-Balt.

: ( P r . ) •

! Diesen Unterschieden stehen aber ganz klare und exklusive Über- 

j  
35 Solta 1974, 16

36 vgl. Stang 1966, 12

! 37 vgl. Fraenkel 1950, 23ff., Stang 1966, 10ff.
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einstimmungen zwischen den beiden Zweigen des Balt. 

gegenüber:38

(1) ein eigenartiges Verbalsystera;

(2) Prät. mit -ë- und ~ä~;

(3) 3. P. aller Numeri gleich (etymologisch 3.P.sg.);

(4) l.P.sg. der athemat. Verba hat *-mái;

(5) Themavokal (-о- ־•־־ balt.) -a- verallgemeinert;

(6) e-Stämme beim Substantiv;

(7) Tendenz zum Jc-Einschub vor einer mit s anlautenden 

Konsonantengruppe;

(8) zahlreiche gemeinsame Wortbildungstypen (Nomen und Verbum);

(9) gemeinsame PN;

(10) ein speziell balt. Vokabular.

Es liegt auf der Hand, daß diese 10 Übereinstimmungen schwerwie- 

gender und im System fester verankert sind als die 12 (eher Ein- 

zelheiten betreffenden) Unterschiede. Wie liegen nun die Dinge 

beim ,,Italischen1'?39

Vielen Übereinstimmungen stehen viele Unterschiede gegenüber 

(z.B. der gemeinsamen Ausbreitung des -d beim A* auf alle Dekli- 

nationen steht der altertümliche Npl. idg.*-äs, *ös gegenüber, 

der im Lat. durch pronominale Formen ersetzt worden is t, z.B. 

osk.aasas, Núvlanús, la t.arae, Nolani), und oft gehen beide in- 

einander über (die Mediae aspiratae werden wohl gemeinitalisch 

zu /  bzw. h, dies bleibt aber im Lat. auf den Anlaut beschränkt, 

wohl is t osk.fust = la t. fo re t, aber osk.tifei = la t.t ib i) .  

Osk.-Umbr. und Latino-Falisk. haben erst auf der Apenninen-Halb- 

insei eine konvergente Entwicklung durchgemacht, an deren Ende 

das Aufgehen aller nicht-lateinischen Sprachen Italiens im 

Latein gestanden is t. Daher kann sich die (eher ungewöhnliche) 

Tatsache ergeben, daß eine gemeinitalische Spracherscheinung gar 

nicht a lt sein muß bzw. die Unterschiede älter sein können als

38 nach Stang 1966, 2ff.

39 vgl.Solta 1974, 16ff.
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die Gemeinsamkeiten•40 Es bietet sich also ein wesentlich

komplexeres Bild als beim Verhältnis zwischen W- und O-Balt.,

und von einem "Uritalischen" kann keine Rede sein, das schon A.

WALDE vor mehr als einem halben Jh. in Zweifel gezogen hat.41

Das Gleiche g ilt  für die "italokeltische" Hypothese, die ein

"Uritalisch" mehr oder weniger stillschweigend voraussetzt.

Als italokeltische Gemeinsamkeiten führt man an:42

(1) Assimilation vom Typ idg.*pen/cwe ־» lat.guingue, air.coic

(doch auch im Venet. und anderswo vorkommend);

(2) Gsg. der o-Stämme auf -Г (der sich auch in anderen Sprachen 

Italiens findet, die nicht zum "Italischen" gerechnet wer- 

den; doch sei auch auf fa lisk .Kaisosio "Caesii" hingewiesen, 

was beweist, daß auch die latino-falisk. Gruppe einst die 

reguläre idg. Form besessen hat,43 und darauf, daß das 

Osk.-Umbr. weder -Г noch -osio kennt44);

(3) Nominalsuffixe la t.-tio , a ir.-tiu  (statt sonstigem - t i - ) , 

-tilt- ;

(4) gemeinsame Superlativbildung (*-(^samo-) ;4s

(5) b-Tempora: das b-Futurum is t nur latino-falisk., das b- 

Impf, is t nur gemeinitalisch (nicht ke lt.!);

(6) s- und a-Konjunktiv (nicht exklusiv ita loké it.);

(7) r-Medium (nicht exklusiv, doch gemeinsam die Verwendung als 

Impersonale wie z.B. la t.itu r in silvam);

(8) spezifischer Wortschatz (sowohl positiv durch gemeinsame 

Wörter wie la t.pectus, air.ucht, als auch negativ wie der

Die baltoslavische Spracheinheit - areale Aspekte

40 ebda 16f.

41 ebda 12 und Anm. 20 (mit L it.)

42 bearbeitet nach Solta 1974, 12ff. (der dieser Hypothese 
selbst sehr skeptisch gegenübersteht) und Porzig 1954, 99ff.

43 Szemerényi 1970, 169

44 vgl. Devine 1970, 34ff. (Rez.: Kratylos 17 (19721741 
173-176 v. M. Leumann)

45 гиг Erklärung vgl. jetzt Szemerényi 1980, 181
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gemeinsame Verlust der idg. Wörter für "Sohn" und 

"Tochter"). Dazu kommen einige la t.-ke lt. Parallelen, an 

denen nur ein Teil des Kelt, beteiligt is t ;46

(9) 1.P.p l.med. -pass.-mur, a ir. -jnar (fehlt im Osk.-Umbr. und 

Britann.);

(10) Verba auf -tare (vom PPP, vgl.captare = a ir .cachtaim);

(11) spezifischer Wortschatz.

Doch diese Aufstellung scheint nur zu zeigen, daß die Bezie- 

hungen zwischen Kelt, und Latein. ("Italisch") engere sind als 

mit irgend einer anderen idg. Sprache. Für die Annahme einer 

"italo-keltischen" Einheit (analog BSE) reicht sie aber nicht 

aus, da schon an einer "italischen" Einheit zu zweifeln is t .47 

Diese Bemerkungen seien dem nächsten Kapitel, das dem eigent- 

liehen Problem der BSE gewidmet ist, vorausgeschickt, um sich 

über verwandte Sachfragen ein Bild machen zu können. Solche Ver- 

gleiche lassen das Verhältnis zwischen BuS in einem etwas ande- 

ren Lichte erscheinen, als würde man sich nur auf diese beiden 

Sprachen beschränken.

3. Baltisch und Slavisch

3.1. Die baltisch-slavische Spracheinheit - ein Kind der 

Stammbaumtheorie

Diesen ein wenig provokanten Titel habe ich bewußt für dieses 

Kapitel gewählt. Ich glaube, A.SCHLEICHERS Stammbaummodell48 

is t eine der Hauptursachen dafür, daß man überhaupt zur Annahme 

einer BSE gekommen is t, die dem Urbalt. und Ursl. vorhergegangen 

sein soll:

46 vgl.Porzig 1954, 103f.

47 ähnlich Solta 1974, 16

48 Lehmann 1969, 123
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GERMANISCH

LITAUISCH 

SLAVISCH

KELTISCH

ITALISCH

-  ALBANISCH 

GRIECHISCH

IRANISCH 

INDISCH

INDO-IRANISCH
GRAECO- 
ITALO-KELTISCH

PR( 
INDOEURO- 
PÄISCH

Diese Vorstellung von einer einstigen gemeinsamen BS Periode 

blieb zunächst einige Dezennien unangefochten, bis sie A. 

MEILLET49 im Jahre 1908 erstmals in Frage gestellt hat. Aller- 

dings gibt es bis heute Verfechter der BSE, deren Zahl in 

letzter Zeit immer geringer zu werden scheint. Ferner is t fest- 

zustellen, daß man heute kaum noch das BS Problem allein mit den 

Methoden der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft be- 

trachten kann.50

Auch die Ansichten über die Grundsprache haben sich seit A. 

SCHLEICHER geändert. Heute nimmt kaum noch jemand eine einheit- 

liehe Grundsprache an, aus der sich linear die jüngeren 

Sprachformen entwickelt hätten, z.B. bezüglich der romanischen 

Sprachen legt E. COSERIU51 dar, daß das sogenannte Vulgärlatein 

überhaupt keine konkrete, einheitliche, an einen bestimmten Ort 

und an eine bestimmte Zeit gebundene Sprache war, sondern daß es 

sich dabei um eine Abstraktion von Sprachelementen handelt, die 

zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, von Menschen 

verschiedener sozialer Schichten gesprochen wurde. Und eben dies 

g ilt  mutatis mutandis für alle Ur- oder Grundsprachen. In einem

49 Meiliet 1908

vgl.Kap.150

51 Entst. rom. Spr. 257ff., bes.261
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ähnlichen Sinn äußert sich SOLTA in seinen ,,Gedanken zum Indo- 

germanenproblem":52

,,Wenn wir sagen, die romanischen Sprachen stammen vom Latein 
oder genauer vom Vulgärlatein ab, so is t das sicher richtig, 
aber es is t damit nicht allzu viel gewonnen. Das Latein hat sich 
an jedem Ort anders weiterentwickelt und viele Faktoren haben zu 
seiner Differenzierung beigetragen: das jeweilige Substrat, der 
Zeitpunkt der Kolonisation, die soziale Schichtung der Kolonisa- 
toren, das a llfä llige  Superstrat usw.1*

Diese aus der Romanistik erwachsenen Ansichten sind grundsätz־ 

lieh auch auf das Idg. und die einzelnen zum Idg. gehörigen 

Sprachfamilien anzuwenden.53 Allerdings is t eine Einschränkung 

zu machen: wenn es richtig is t, daß das Roman, vom Latein ab- 

stammt, is t doch schon sehr viel gewonnen, aber sicher nicht 

alles (wie SCHLERATH54 meint) . Es is t nämlich der Nachweis ge- 

lungen, daß sich selbständige Sprachen aus einer Grundsprache 

nach rekonstruierbaren Gesetzen entwickeln.55 Übrig bleiben die 

zahlreichen Schwierigkeiten, die man auch in der Romanistik hat 

beim Versuch, eine urromanische synchrone Ebene zu rekonstru־ 

ieren. Es is t nämlich meist so, daß eine gegebene jüngere 

Sprache (L2) , die aus einer älteren (L!) hervorgegangen ist, 

immer Elemente aufweist, die sich nicht auf Lx zurückführen 

lassen. In einer Formel läßt sich dies so darstellen:

L j  L j  "f" X

("x" bezeichnet alle jene Faktoren, die für Lx nicht typisch 

waren). Daraus folgt, daß jede Sprache nicht nur aus Erbgut (aus 

Lļ ererbt), sondern auch aus anderen Elementen, meist Lehngut (= 

x) besteht, in einer allgemeinen Skizze derart darzustellen:56

52 Urheimat 325

53 vgl. meine beiden Arbeiten "Sprachverwandtschafts- 
modelle" in: KBS 7 (1981)1, 39-52 u. SlavR 29 (1981) 401-411

54 Schlerath 1973, 7

55 Schlerath 1973, 7

56 PzL 2/1979, 85f., KBS 5 (1979) 3-4, 43f.
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ERBGUT LEHNGUT

GRUNOSPRACHLICHES SUBSTRAT SUPERSTRAT

DIALEKTKONTINUUM

JÜNGERE

EINFLÜSSE
1

------------------ 1---------------------
EINZELSPRACHE

Unter "jüngeren Einflüssen" seien solche Lehnbeziehungen 

verstanden, die deutlich jünger als die diversen Sub- und 

Superstrate sind, im Falle des Lit. und Lett, etwa der starke
I

.russ. Einfluß der letzten Dezennien ׳

Das Erbgut bestimmt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Sprachf amilie:57

(1) zwei Sprachen sind miteinander verwandt, wenn je ein Teil 

ihrer funktionstragenden Elemente durch eine bestimmte Anzahl 

von Regeln auseinander herleitbar oder auf eine dritte  Sprache 

zurückführbar is t ;

(2) Die Herleitungsregeln müssen sich systematisch auf alle 

Ebenen der sprachlichen Analyse erstrecken, wobei die Möglich- 

keit der Nachbarschaftsbeziehung auszuschließen ist.

Das Lehngut gibt Auskunft über die äußere Geschichte der je- 

weiligen Sprachgemeinschaft, und jede Sprache is t ein historisch 

gewachsenes, gewordenes System, und dieser Tatsache muß man sich 

bewußt sein, wenn man das Verhältnis verwandter Sprachen zu- 

einander untersucht. Hier hat die Romanistik bereits sehr früh 

erstaunenswerten Realismus an den Tag gelegt, was u.a. seinen 

Grund darin hat, daß sie in einer weit günstigeren Ausgangslage 

ist, da die Grundsprache, das Latein, ja bekannt is t. 

Allerdings, zwischen Grundsprache (Latein) und den ersten di- 

rekten roman. Sprachzeugnissen (roman. Einzelsprachen) liegt ein 

"luftleerer Raum" von einigen hundert Jahren. In der Indogerma- 

nistik is t es genau umgekehrt: die Grundsprache is t vorhisto-

57 Schmid 1978, 6
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risch, nicht überliefert, und erst auf Grund der ältest belegten 

Einzelsprachen rekonstruierbar, und zwischen beiden liegt oft 

nochmals eine ebenfalls nicht überlieferte Grundsprache (z.B. 

das "Ursl.11 oder "Urgerman.")

Der Begriff der Einheitlichkeit der Grundsprache is t zu rela- 

tivieren. Rekonstruierbar is t ja nicht die Sprache als solche 

mit ihren räumlichen und sozialen Ausprägungen, und auch nicht 

die "langragre" im Sinne DE SAUSSUREs. Rekonstruierbar is t nur das 

Sprachsystem bzw. die "langue" DE SAUSSUREs oder die ••Norm" 

COSERIUs, und jedes Rekonstrukt, jedes rekonstruierte sprach- 

liehe Zeichen is t von abstrakter Struktur, is t ein Reflex einer 

vergangenen historischen Realität ohne direkten Bezug zu Raum 

und Zeit, zu irgendwelchem historischen Geschehen.58 So gesehen 

sind Grundsprachen einheitlich, aber wie deren Sprachsysteme in 

Raum und Zeit realisiert worden sind, entzieht sich unserer 

Kenntnis.59

Fest steht, daß nach der Ausgliederung eines Sprachraumes oder 

einer einzelnen Sprache aus dem grundsprachlichen Dialekt- 

kontinuum deren geographische Lage und Nachbarschaft für die 

zukünftige Entwicklung mitbestimmend wird, und nicht bloß das 

sprachliche Erbe, das im Laufe der Zeit eher in den Hintergrund 

treten dürfte. Dies is t bei historisch beobachtbaren Sprachen 

deutlich erkennbar (z.B. Rumän., Neupers.) und muß wohl auch für 

vorhistorische Sprachen gelten. Um daher über die Vorgeschichte 

zweier Sprachen, die einander offensichtlich nahestehen, wie das 

BuS, Aussagen machen zu können, is t ihr Verhältnis zu den 

anderen Sprachen, die einst und jetzt ihre Nachbarn waren bzw. 

sind, genau zu prüfen. Daher kommt den partiellen Übereinstim- 

mungen, den Isoglossen, erhöhte Bedeutung zu, vielleicht nicht 

in so hohem Maße wie bei SOLTA, der sie zum Einteilungsprinzip, 

zum "konstitutiven Gerüst des Idg." machen w ill ,60 aber jeden-

58 Coseriu, Entst. roman. Spr. 261, Schlerath 1973, 6

59 vgl. zu diesen Fragen auch Schmid 1978, 6f.

60 Urheimat 327
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fa lls  spielen sie eine weitaus größere Rolle, als es SCHLERATH 

zugeben w il l .61

Wie man sieht, das Problem der BSE is t mit den Methoden der 

historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft allein nicht zu 

lösen, man hat sich dabei auch der Methoden der arealen Lingui- 

stik und der Sprachtypologie zu bedienen. Bei den Indogerma- 

nisten scheint insbesondere letztere nicht sehr beliebt zu sein, 

da manches rekonstruierte Subsystem im Widerspruch zu univer- 

seilen typologischen Gegebenheiten steht (so soll es nach der 

I extremen) Laryngaltheorie kein /a/ im Idg. gegeben haben; vgl. 

auch die Frage der Tenues aspiratae, oder aus der Morphologie 

die Tatsache, daß der Nominativ im Idg. markiert is t, usw.). 

Dies is t vielleicht die Folge des mißglückten Versuchs N.S. 

TRUBETZKOYs, an die Stelle der idg. Grundsprache die Sprach- 

bundhypothese zu setzen.62 Was die areale Gliederung des idg. 

Sprachgebietes anbelangt, liegt die ausgezeichnete Studie von 

PORZIG63 vor, und was die arealtypologische Seite b e tr ifft, be- 

sitzen wir schon lange LEWYs ,,Bau der europäischen Sprachen"64, 

wozu in neuerer Zeit J. BECHERTs65 und anderer Arbeiten hinzu- 

gekommen sind. Die areale Betrachtungsweise geht bekanntlich 

davon aus, daß einander benachbarte Sprachen i mme r  Gemein- 

samkeiten aufweisen.66

Wie ich in den folgenden Abschnitten zu zeigen versuchen werde, 

besteht die sogenannte BSE aus mehreren Schichten, nämlich aus 

gemeinsamem Erbe, unabhängiger Parallelentwicklung und gegen-

61 Schlerath 1973, 8

62 Urheimat 30ff.

63 Porzig 1954

64 Tübingen 1964 (2.Aufl.)

65 Bechert 1976, 49ff., bes. 55, wo gezeigt wird, daß das 
L it. wortfolgetypologisch zwischen dem Skandinav, einerseits und 
Ostseefinn. andererseits steht.

66 vgl. zum Verhältnis zwischen Balt., Sl. und Finn. u.a. 
Falkenhahn 1968 (wenn auch sehr phantasievoll!)
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seitiger Beeinflussung durch Nachbarschaft und/oder Überlagerung 

(letztere immer zu Gunsten des Sl./zu Ungunsten des Balt.)• Dies 

sei hier mit drei Skizzen abgeschlossen; die Anhänger der BSE 

sehen die Dinge einseitig so:

IDG

В

Balt.

Hingegen werden die Zweifler an der BSE te ils  die eine, te ils  

die andere von diesen beiden folgenden Figuren bevorzugen:

IDG IDG

(A und В symbolisieren nicht-idg. Sprachen, die aufs BuS Einfluß 

ausgeübt haben).

3.2. Argumente für die BSE

Nicht widerlegbare Indizien für die Annahme einer gemeinsamen BS 

Sprachform (im Sinne der obigen ersten Figur) sind folgende 3 

Punkte67:

(1) Akzent (V);

(2) Zahlwort "der achte", a l i t .āšmas = pr.asmus = sl.osmb 

(XIXc);

(3) Verba des Typs lit.-áu ju  (gemeinbalt. ) , s l .-ujoN (XXXVII). 

Dies sind die einzigen (mehr oder weniger) exklusiven Über- 

einstimmungen zwischen BuS, wobei diese bis ins Detail gehen 

(z.B. hinsichtlich der Akzentuation des Nomens). Zu diesen 3

67 die in Klammern angegebenen römischen Ziffern beziehen 
sich auf Pohl 1980, 62ff.
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Punkten kommen noch drei weitere, wo das soeben hier Gesagte

nicht in gleichem Ausmaß zu trifft:

(4) Numeralia distributiva et collectiva (XXI: die BuS Über- 

einstimmung besteht nur darin, daß die gemein-idg. 

Bildungsweise dieser Numeralia von "1" bis ”4” auf die 

Numeralia ab "5 ..." übertragen worden is t);

(5) l i t . dôomi ־= sl.darn* (XXIX: ist wohl hinsichtlich des Ver- 

bums, aber nicht hinsichtlich des Typs exklusiv BS) ;

(6) In fin itiv  auf - t i  (XXXIV: ansatzweise auch in anderen idg. 

Sprachen, darüber hinaus gibt es im Pr. auch andere In f.- 

Bildungen).

Folgende "Gemeinsamkeiten" sind entweder auch aus anderen idg.

Sprachen bekannt und/oder BuS stimmen im Detail nicht genau

überein:

(7) Zusammenfall von idg.áí und ő (IA: daran sind auch das Ger- 

man. und Alban., ferner das Indoiran, beteiligt, und beim 

entsprechenden Langvokal besteht keine Übereinstimmung im 

BuS [ ІВІ ) .

(8) idg.R ־־* iR/uR ( I I I :  BuS stimmen nicht im Detail überein, 

außerdem is t eine solche Entwicklung auch aus anderen idg. 

Sprachen bekannt, z.B. Alban.);

(9) HLaryngal"schwund (IV: in mittleren Wortsilben schwindet er 

auch im Iran., im Sl. schwindet er immer. Die "Laryngale" 

bereiten im BuS zu viele Schwierigkeiten, als daß man sie 

zur Beweisführung heranziehen dürfte);

(10) idg. Aspiraten werden zu entsprechender Media bzw. Tenuis 

(VI: auch Alban, und Thrak., hinsichtlich der Media auch 

Iran., sind daran beteiligt);

(11) *wr-, *wl- ־• r-, I -  (VII: es gibt nur wenige sichere Belege 

dafür);

(12) Übergang der konsonantischen in die i-Deklination (XIV: 

diese Neigung besteht auch in anderen idg. Sprachen);

(13) bestimmtes Adjektiv (XV: vergleichbare Konstruktionen auch 

im Alban, und Iran., außerdem offenbar sehr jung im BuS);

(14) Partizipialdeklination mit -jo- (XVII: wegen Aussage der
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älteren Gewässernamen eher junge Erscheinung, darüber 

hinaus auch im German.);

(15) Komparativ (XVIII: eine genauere Betrachtung der Kompara־ 

tivbildung im BuS deckt Verschiedenheiten und Entspre־ 

chungen in anderen idg. Sprachen auf, vgl. Nr.22);

(16) Zählweise "11" bis ,,19•1 (XX: es liegt nur eine le tt  .sl־.

Übereinstimmung vor und dieser Typus findet sich als Sia- 

vismus [ ,,Balkanismus"?] im Alban, und Rumän. wieder) ;

(17) *тел־, *лил- (Pronomen der 1.Р.), Gpl. des Pron. der 1.2.P. 

(XXIII: im Detail liegen recht verschiedene und oft nicht 

gem.־balt. Formen vor);

(18) Pronomen *tos, *tā  (XXV: nicht zwingend, außerdem nur O- 

balt.־s l. Übereinstimmung);

(19) Part.Präs.Pass, auf -то- (XXXV: auch im Anatol, und mög־ 

•licherweise Alban.; im Pr. scheint ein Part, auf ־тала־ 

vorzuliegen, das an a i.-māna-, q r .-menos erinnert,68 somit 

läge hier eine 0־balt.־sl. Isoglosse vor);

(20) Verbalaspekt (XLII: is t im Balt. schwächer ausgebildet als 

im Sl., und im älteren German, ebenfalls nachweisbar);

(21) Prädikativer Instrumental (XLIII: ansatzweise auch in ande־ 

ren idg. Sprachen, außerdem nicht in allen BuS Sprachen in 

gleicher Weise ausgebildet).

Vielfach werden zur Beweisführung der BSE folgende Punkte ange־

führt. Diese verbinden aber jeweils nur einen Teil des Balt. (W־

oder О־ ) mit dem Sl.; W־balt.־sl. Übereinstimmungen sind

folgende Erscheinungen:

(22) Komparativ (s.o. Nr.15: streng genommen handelt es sich um 

eine pr.־sl. Parallele);

(23) Possessivpronomen (XXIV: pr.mais, twais, swais stimmt genau 

mit s l.mojb, tvojb, svojb überein);

(24) Nasalpräsentia bei den Wurzeln *sed-, *sta- (XXXB);

(25) Präteritum pr.bēi, be, sl.be (XXXIIB).

Schließlich sind 0־balt.־sl. Übereinstimmungen folgende Erschei־

68 vgl. Stang 1966, 446, Schmalstieg 1974, 223

154
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



)0056880

Die baltoslavische Spracheinheit - areale Aspekte

nungen:

(26) Gsg. der o-Stämme (XI; das Pr. stimmt mit dem German, über- 

ein) ;

(27) Zahlwort für "9" (XIXA);

;Zahlwort "dritter" (XXII) (י (28

I (29) Pronomen *tos, *tā  (s.o. Nr.18);

(30) DLsg. -m- beim Pronomen (statt -sro-, XXVII);

(31) Prädikativer Instrumental (s.o. Nr.21).

3.3. Argumente gegen die BSE

Gegen die Annahme einer BSE sprechen folgende Punkte:

(32) idg.*a, *ö bleiben im Balt. geschieden (IB; im Sl. fallen 

sie in a zusammen);

(33) Satemisierung (VIII: sie verläuft in beiden Sprachen ver- 

schieden und unabhängig voneinander);

(34) Palatalisierung (X: eine Palatalisierung aller Konsonanten 

I wie im R.] is t unbeweisbar, eine Palatalisierung der Ve- 

lare vor hellen Vokalen te i l t  das Sl. nur mit dem Lett.,

ļ allerdings mit anderem Ergebnis, während bei dieser das Sl.

im Ergebnis mit dem Iran, übereinstimmt);

(35) verschieden verlaufende Ausgleichstendenzen im Deklina- 

tionssystem der Substantive (XIII) und Adjektive (XVI);

(36) verschiedene Umformung der Kardinalia "5" bis "9" (XIXB);

(37) Personalendungen der 1.2.P.sg. und 3.P.pl. sind in beiden 

Sprachen grundverschieden (XXVIII);

(38) voneinander abweichende Präsenstypen (XXXA; vgl. demgegen- 

über die genauen Übereinstimmungen zwischen dem airan. und 

ai. Verbum, wo jeder Typ in der Schwestersprache einen 

Partner findet);

(39) Aorist nur si. (XXXI);
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(40) s־Futur nur balt• (XXXIII);

(41) 1-, n-Partizipia nur si. (XXXIV: das Sl. is t dadurch einer- 

seits mit dem Armen., andererseits mit dem German, ver- 

bunden);

(42) Hydronymie (XLI);

(43) Verwendung des Genitivs (comparationis, possessivus; XLIV 

В + С ) .

Gegen die Annahme einer BSE sprechen auch folgende Punkte, ob- 

wohl grundsätzlich eine BS Übereinstimmung vorliegt bzw. vorzu־ 

liegen scheint:

(44) eu -* jau (־* lit. ia u , sl. ׳и; I I :  stützt sich nur auf ein 

sicheres Beispiel und es gibt Gegenbeispiele in beiden 

Sprachen);

(45) s *־» š nach i  и г  к (IX: dieser Wandel is t ein dialekt- 

geographisches Problem);

(46) Isg. a-Stämme (XII: das Sl. te i l t  mit dem Balt. nur den 

auslautenden Nasal);

(47) ë-, ^-Präteritum (Nr. XXXII: die beiden Sprachen stimmen 

wohl hinsichtlich des Morphems, aber nicht hinsichtlich 

seiner Stellung im Verbalsystem überein);

(48) Anthroponymie (XL).

Ungeeignet sind zur Beweisführung folgende Punkte, da sie sich 

sowohl f ü r  als auch g e g e n  die Annahme einer BSE ver- 

wenden lassen:

(49) Pronominalstamm *i-/*yo- als Pronomen der 3.P. (XXVI);

(50) Wortbildung (XXXVIII);

(51) Lexikon (XXXIX);

(52) Genitivgebrauch in negativen Sätzen (XLIVA);

(53) Syntax (XLV).

3.4. Auswertung der Argumente

Die in Kap.l behandelten 45 Punkte, die zur Beurteilung der 

Frage der BSE herangezogen werden können, umfassen insgesamt 53 

sprachliche Fakten, von denen 5 (Nr.49-53) sich sowohl für als
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auch gegen die BS Hypothese verwenden lassen. Bleiben 48 Fakten 

übrig, die sich wie folgt verteilen:

15 Punkte (7-21) sprechen b e d i n g t  f ü r  die BSE, da es 

im Detail Abweichungen gibt und/oder andere idg. Sprachen daran 

beteiligt sind;

12 Punkte (32-43) sprechen g e g e n  die BSE;

10 Punkte (22-41) verbinden nur einen Teil des Balt. mit dem Sl. 

und sprechen daher b e d i n g t  f ü r  oder g e g e n  die 

BSE;

6 Punkte (1-6) sprechen f ü r  die BSE;

5 Punkte (44-48) sprechen b e d i n g t  g e g e n  die BSE, da 

den grundsätzlichen Übereinstimmungen markante Abweichungen 

gegenüberstehen.

Rein statistisch gesehen schneidet die Hypothese der BSE relativ 

gut ab, da die bedingt für sie sprechenden Punkte die zahl- 

reichsten sind. Bekanntlich kann man mit Statistiken alles be- 

weisen oder alles widerlegen, man muß also zur Urteilsbildung 

die "Beweisstücke" sichten und auf ihre Gewichtigkeit hin unter- 

suchen.

Entscheidend sind bei der Beurteilung von genetischer Verwandt- 

schaft und Verwandtschaftsgrad die Übereinstimmungen in der 

Zeichen s u b s t a n z  der zu untersuchenden Sprachen, während 

dem Zeichen s y s t e m  eine eher untergeordnete Rolle zuzu- 

weisen is t .69 Daraus folgt, daß den Laut- und Formenentspre- 

chungen zwischen dem BuS eine ungleich höhere Beweiskraft zu- 

kommt als den Ähnlichkeiten in den Systemen. Auch Wortschatz und 

Syntax können dabei nicht im Mittelpunkt stehen, da diese beiden 

Ebenen besonders instabil sind. Somit haben die größte Beweis- 

kraft die Korrespondenzen bzw. Differenzen zwischen dem BuS im 

Laut- und Formensystem. Hier stehen aber die Dinge für die 

Verfechter der BSE weniger günstig.

Im lautlichen Bereich bleibt nur eine einzige exklusive Ent- 

sprechung übrig, die Akzentuation (Nr.l). Die R-Entwicklung (8)

69 Schmidt 1977, 7
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w irft Probleme auf, der "Laryngal"schwund (9) und die Entwick- 

lung der idg. Aspiraten (10) haben eine größere Dimension als 

bloß eine BS, wie auch (7) der Zusammenfall von ä und <5, dem 

noch dazu die getrennte Entwicklung von ā und ō (32) gegenüber- 

steht, und sprechen daher nicht zwingend für die BSE. Zusammen 

mit der verschieden verlaufenden Satemisierung (33), dem (pro- 

blematischen gemeinsamen) Wandel eu jau (44) und dem (angeb- 

lieh gemeinsamen) Übergang von s -  š (45) läßt sich in laut- 

licher Hinsicht schwerlich ein gemeinsames phonologisches BS 

Zwischenmodell rekonstruieren, was hingegen beim Indoiranischen 

(Urarischen) ohne weiteres möglich wäre.

Im morphologischen Bereich scheinen einander die Gemeinsamkeiten 

und Verschiedenheiten die Waage zu halten, zu den sicheren ex- 

klusiv gemeinbalt.־sl. Gemeinsamkeiten sind aber nur das Ordi- 

naie ,,achter" (2), die Numeralia distributiva et collectiva (4), 

die Verba des Typus sl.-ujoN (3), áúomi/damb (5) und die ge- 

meinsame Infinitivbildung (6) zu rechnen. Die Punkte (12-19) 

sind nur bedingt zur Beweisführung heranzuziehen (20 und 21 sind 

m.E. überhaupt auszuschließen), was auch für die О-balt.- bzw. 

W-balt.-sl. Übereinstimmungen g ilt  (22-31). Dagegen nehmen sich 

die 12 gegen die BSE sprechenden Punkte (35-42) weitaus gravie- 

render aus: mag man die verschiedenen Ausgleichstendenzen im 

Deklinationssystem (35) und die ebenfalls verschiedene Umformung 

der Kardinalia "5" bis "9" (36) für nicht allzu schwerwiegend, 

halten, sind doch die verschiedenen Personalendungen (37), die 

voneinander abweichenden Präsenstypen (38), Aorist im Sl. (39) 

gegenüber Futur im Balt. (40), die präteritalen Partizipia (41) 

und die Hydronymie (42) nicht gerade als Zeugen für die BSE zu ן 

betrachten, was auch für den Isg. der a-Stämme (46), die a-/e-1 

Präterita (47) und die Anthroponymie (48) gelten dürfte. Somitj 

läßt sich auch in morphologischer Hinsicht kein BS Zwischen- 

modell rekonstruieren, was auch hinsichtlich der ita lo- 

keltischen Hypothese zutreffen dürfte. I
к

Wortbildung, -bedeutung und Wortschatz (49-51) und Syntax (21, 

43, 52, 53) sagen über die engeren vorgeschichtlichen Zusammen-
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hänge zwischen zwei Sprachen nur dann für die Annahme einer 

gemeinsamen Grundsprache etwas aus, wenn sie durch schlagende 

Übereinstimmungen in der Laut- und Formenlehre gestützt werden, 

was bei unserem Problem aber nicht der Fall sein dürfte. Pala- 

talisierung (34) und Verbalaspekt (20) scheinen junge Inter- 

ferenzerscheinungen zu sein, und scheiden zur Beweisführung 

ebenfalls aus.

Somit bleibt nur der Schluß, daß wohl BuS sowohl in genetischer 

als auch typologischer Hinsicht in vielen Punkten überein- 

stimmen, diese Übereinstimmungen aber nicht das Ergebnis einer 

beiden Sprachen zugrundeliegenden Sprachform ("Proto-BS" o.dgl. 

nach der idg. Periode) sind, sondern daß eine andere Lösung 

gesucht werden muß.

3.5. Chronologie und Schlußbetrachtung

Zur Beurteilung der BSE is t auch die Chronologie der Gemeinsam- 

keiten zwischen beiden Sprachen zu berücksichtigen. Zur Chrono- 

logie der BS Beziehungen haben sich v.a. SENN70, KARALIŪNAS 

(s.u.) und SHEVELOV71 bemüht. Aus ihnen sei folgende Synthese 

gezogen:

(1) 3.Jtsd.v.Chr. : ,,Präbalt.'1 und "Präsl." Dialekte im Rahmen

des NO-europäischen Areals,72 voneinander unterschiedlich, 

wobei die "präbalt." Dialekte engere Beziehungen zu den 

,,prägerman. " Dialekten haben;

(2) 2000-1500 v.Chr.: "präbalt." und "präsl." Dialekte nähern

einander, wobei folgende Isoglossenbündelung entsteht: Aus- 

fa ll der Laryngale, Beseitigung der Aspiraten, Wandel von 

R ־* iR/uR, Entstehung der Intonationen, Schaffung einiger

70 Senns Arbeiten z itie rt in Pohl 1981, 97ff.

71 Shevelov 1964, 613ff.

72 Karaliünas 1968: "nordisches Areal der ide. Sprachge- 
meinschaft"
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gemeinsamer Wortbildungselemente, Satemisierung und Ver- 

änderung des idg.s nach i  и r  k. Nur zwei davon, Intonation 

und spezifisch BS Morpheme sind exklusiv BS Neuerungen;

( 3 ) um 1500 v.Chr. bricht der enge Kontakt zwischen Präbalten 

und Präslaven ab, es beginnt die Periode der parallelen 

Entwicklung (z.B. eu-Entwicklung, Akzentverschiebung,73 

be- stimmtes Adjektiv); Kontakte der Präbalten mit den Finno- 

ugriern und der Präslaven mit den Iraniern (wahrscheinlich 

zwei Schichten74) und dem alten Balkan;75

(4) um Christi Geburt setzen die Kontakte zwischen den Vorfahren

der W-Balten und Slaven, in der ersten Hälfte des 1. 

nachchr. Jtsds. auch zwischen den Vorfahren der O-Balten 

und Slaven ein (worauf ein Teil der slav.W- bzw. 0־balt. 

Isoglossen beruht);

(5) nach 500: im Zuge der Expansion der Slaven kommt es zu einem

nachhaltigen Einfluß des Sl. auf das О-Balt. (Lett, und 

L it.) , der bis in die historische Zeit und die Gegenwart 

anhält (auf sein Konto gehen wohl Aspekt, Palatalisierung, 

Zählweise 11-19 [ im Lett.] , syntaktische Erscheinungen usw. 

zurück), dessen Geschichte noch geschrieben werden muß.76

O.N. TRUBAČEV77 läßt alle Theorien zur BSE, die bis 1982 vor- 

lagen, Revue passieren. Substantiell neue liegen seit damals 

nicht vor. Die 5 "klassischen'* Theorien sind:

(1) BS Grundsprache (SCHLEICHER);

(2) unabhängige Parallelentwicklung (MEILLET);

(3) sekundäre Annäherung des BuS (ENDZELIN) ät

(4) alte Einheit, dann Trennung und Wiederannäherung 

(ROZWADOWSKI);

73 de Saussure-Fortunatov'sches Gesetz

74 vgl. Shevelov 1964, 613-617

75 ebda. 620f.

76 vgl. Bechert 1976, 49ff.; 1981,85ff.

77 Trubačev 1982/4, 15 mit Lit.
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(5) Entstehung des Slavischen aus peripheren baltischen Dia- 

lekten (IVANOV-TOPOROV).

TRUBAČEV gibt (4) den Vorzug und bedauert, daß diese Konzeption 

keinen neuen detaillierten Ausbau erfahren hat, hingegen hätten

(5) und ähnliche Theorien in letzter Zeit einen wahren Boom er- 

lebt. Zwei Beispiele: Slavisch sei eine Art Sprachmischung aus 

dem Balt. und Iran. (SOBOLEVSKIJ) bzw. die Baltoslaven seien 

Südbalten + Daker (SCHALL).

Die von mir vertretenen Thesen lassen sich in die von TRUBAČEV 

genannte Konzeption (4) problemlos einordnen. Vielleicht sind 

sie eine Weiterführung dieser Konzeption, erweitert um sprach- 

geographische Gesichtspunkte, wenn ich zur Schlußfolgerung 

komme, daß die ,,baltoslavische" Einheit weniger ein genetisches 

als vielmehr ein areallinguistisches Problem is t. Die Gemeinsam- 

keiten des Erbgutes sind mit SENN auf ein Proto-Idg. NO-Europas 

vor der Ausgliederung des Proto-German., Proto-Balt. und Proto- 

Sl. (möglicherweise auch Proto-Altbalkan.) zurückzuführen. Alle 

übrigen Übereinstimmungen sind entweder Parallelentwicklung oder 

durch die Nachbarschaft des Balt. und Sl. und die damit verbun- 

dene gegenseitige Beeinflussung und Durchdringung zu erklären. 

Eine besondere Rolle spielt dabei eben auch die Arealtypologie.
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Abkürzungen 

Sprachen u.a.

ar. ־ altrussisch
BS - baltisch-slavisch
BSE ־ baltisch-slavische Einheit
BuS ־ baltisch und slavisch
Č. ־ čechisch
gsl. ־ gemeinslavisch
p. ־ polnisch
pr. ־ (alt)preußisch
r. ־ russisch
sl. ־ slavisch
ursl. ־ urslavisch
žem. ־ žemaitisch

N - Nord
0 - Ost 
W - West
S - Süd

ON ־ Ortsname
PN - Personenname
GN ē Gewässername
LW - Lehnwort

Grammatische Termini

N ־ Nominativ
G - Genitiv
D - Dativ
A - Akkusativ
V - Vokativ
1 - Instrumental 
L - Lokativ
A' ־ Ablativ

m - Maskulinum
f - Femininum
n - Neutrum
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Es bereitet dem Linguisten in der Regel keine Probleme, den 

indogermanischen Akkusativ Singular zu rekonstruieren und seine 

weitere Reflexion in den einzelnen Sprachen zu untersuchen.

Das Problem, das in der vergleichenden Grammatik der slawischen 

Sprachen existiert, besteht darin, daß es bis heute noch nicht 

klar is t, welcher Nasalkonsonant, *־m, *־n oder *-N, in der 

Endung dieses Kasus im Urslawischen bis zum Wirken des Gesetzes 

der offenen Silbe angenommen werden muß (so, wie in der ent- 

sprechenden Endung des Gen.Pl., der in den idg. Sprachen 

parallel ex is tie rt).

Bekanntermaßen is t in einigen idg. Sprachen in diesen Kasus ein 

-m fix ie rt (in den indoiranischen, in den italischen, im Kelt- 

iberischen), in anderen Sprachen ein -n (im Hethitischen, Alt- 

griechischen und Keltischen [ mit Ausnahme des Keltiberischen] , 

Altpreußischen).

Bei einer Reihe idg. Sprachen wird die Endung der Kasus mit 

Hilfe der inneren oder äußeren Rekonstruktion ermittelt.

Die Rekonstruktion der idg. Urform erfolgt ohne Schwierigkeiten; 

hier is t nur die Endung *~m (*־m) anzunehmen, da sich die aus- 

lautenden ־m und -n z.B. im Sanskrit unterscheiden. Im Altgrie- 

chischen werden sie nicht unterschieden: ai.vf-kam (Akk.Sg. von 

vtkas "Wolf") ־ abharan (3.P.P1.Impf. des Verbs bhar- "tragen")

- gleiche Formen griech.à ú k o v  - І ф е р о ѵ .

In diesem Zusammenhang scheint es für die idg. Grundsprache (wie 

auch für das Urslawische) zweifelhaft, für die Endung des oben- 

genannten Kasus das Archiphonem -M (bzw. -N ) zu rekonstru- 

ieren, das "sich in verschiedenen Gebieten als -m und -n 

realisiert hat"1, da die Endung -m eine archaische Erscheinung 

repräsentiert, während die Umwandlung in -n eine klare Neu- 

bildung is t.

Für die Rekonstruktion des urslawischen Nasals is t es wichtig,

1 Sravnitel,naja grammatika germańskich jazykov, T.I I ,  
Moskva 1962, S.313.

Oleg Poljakow
Reflexe der indogermanischen Hasaié in der Deklination des

Urslawischen
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die entsprechenden Rekonstruktionen in anderen idg. Sprachen zu 

betrachten.

Für das Urgermanische stellte E. PROKOSCH2 im Akk.Sg.-Gen.PI. 

die Endung * -m fest, und führte sie somit auf die idg. Urform 

zurück. W. KRAUSE3 rekonstruiert hier zu Recht die Endung *-n, 

z.B. die Urform des Wortes "den Tag" - *dagan.

Die Rekonstruktion geht folgerichtig davon aus, daß im Akk.Sg.m. 

verschiedener Pronomen und bei der starken Flexion der Adjektive 

im Gotischen in einigen Fällen die Endung -n erhalten is t: 

got. Demonstrativpronomen sa (= griech.тбѵ) - pana < xirq.pan + 

enkl.ō*1 < idg.ōm, got.blindana < \1rq.blendan-õn u.a. 

Andererseits können wir diese Art der Rekonstruktion auch da- 

durch stützen, daß die Endung -n im Akk.Sg. ahd. Eigennamen 

(germanische und fremde) mit Stamm auf -a- erhalten bleibt 

(idg.־o־ ) : Hartmuotan, Petrusan, ebenso in derselben Kasusform 

des Wortes truh tīn  "Herr", wenn es als Eigenname gebraucht wird 

.truhtJnan ־

In den ostbaltischen Sprachen wird mit Hilfe der äußeren Rekon- 

struktion (z.B. preuß.deiwan "den Gott") ebenfalls der Nasal- 

konsonant *-n rekonstruiert.

Auf die Endung -n verweist auch die erstarrte Form des Akk.Sg. 

des l i t .  Adverbs šiandien < šian + dienan "heute".

Außerdem kann man die Endung des Akk. Sg.-Gen. PI. -n in der 

litauischen Sprache mit Hilfe der phonologischen Rekonstruktion 

aufhellen, worauf A.GIRDENIS4 hinweist. Wahrscheinlich kann man 

diese Methode für die Rekonstruktion dieser Endung im Urslawi- 

sehen auch benutzen.

Im Altirischen wird z.B. das -n in denjenigen Positionen rekon- 

struiert, in denen das folgende Wort mit Vokal anlautet: z.B.

Prokoš, E.: Sravnitel*naja grammatika germańskich 
jazykov, Moskva 1954, S.248-249, 256.

3 Krause, W.: Handbuch des Gotischen, München 1968, S.112, 
195, 201.

4 Nach einem nichtveröffentlichten Manuskript.

166
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



DOO56880

Reflexe der idg. Nasale in der Deklination des Urslawischen

(o-Stämme) mar n-orguin "den großen Mord" u.a.

Hinsichtlich der Rekonstruktion o.g. Kasus in der urslawischen 

Sprache besteht in der Literatur keine einheitliche Auffassung. 

Eine Gruppe von Sprachwissenschaftlern (z.B. P.S. KUZNETZOV5, 

j  В. ROSENKRANZ6, V. KIPARSKY7 u.v.a.)/ die von der 

Rekonstruktion in der idg. Ursprache ausgeht, rekonstruiert hier 

die Endung -m. Andere Sprachwissenschaftler (F.F. FORTUNATOV8, 

A. VAILLANT9, V. MAŽIULIS10 u.v.a.) nehmen die Urform des 

Akk.Sg.-Gen.PI. auf -n an, wahrscheinlich unter dem Einfluß der
I

1 Konzeption der baltisch-slawischen Sprachgemeinschaft. G.A. 

HABURGAJEV11 sucht einen Kompromiß und bezeichnet die Endungen 

dieser Kasus folgendermaßen: *-n(*-m) , z.B. *dör-o-n(-m) "Gabe". 

Eine solche Widersprüchlichkeit in den Theorien wirkte sich 

weitgehend negativ auf die Lehrbücher für die Studenten aus, wo 

z.B. das Wort žena "Frau" im Akk.Sg. im Urslawischen die Form 

*genām und im Gen.PI. die Form *genan besitzt12; der Akk.Sg. 

vom Wort voda "Wasser" - *vodām, aber der Nom.-Akk.Sg. des Sub-

5 Kuznecov, P.S.: Očerki istoričeskoj morfologii russkogo 
jazyka, Moskva 1959, S.12.

6 Rosenkranz, В.: Historische Laut- und Formenlehre des 
Altbulgarischen (Altkirchenslavischen), Heidelberg 1955, S.67.

7 Kiparsky, V.: Russische historische Grammatik, Bd.II, 
Heidelberg 1967, S.31.

8 Fortunatov, F.F.: Izbrannye trudy, T.2, Moskva 1957, 
S.369.

9 Vaillant, A.: Grammaire comparée des langues slaves, 
T .II, Morphologie, Lyon-Paris 1958, p.29.

10 Mažiulis, V.: Baity ir  kity indoeuropieciy kalby 
santykiai (Deklinācijā), Vilnius 1970, S.87.

11 Chaburgaev, G.A.: Staroslavjanskij jazyk, Moskva 1986, 
S.150.

12 Dement'ov, A.A.: Sbornik zadač i  upražnenij po staro- 
slavjanskomu jazyku, Moskva 1975, S.91.
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stantivs igo "Joch" - *igon13 u.dgl.

Es scheint unmöglich, dieses Problem zu lösen, wenn im Wortstamm 

die ursprünglichen Nasale entweder durch äußere Rekonstruktion 

(z.B. asl.pptb < *pont- "Weg" - la t .pons (pontis) "Brücke, 

Steg", griech.nóvroç ,,Meerespfad, Meer" usw.), durch innere Re- 

konstruktion (: r.-ksl.zvufcb < *zvonk- "Laut, Klang" - гѵоль 

"Geläute"), oder durch beide Methoden gleichzeitig (asl.metb - 

ліьлр, l i t  .minti "kneten") eingesetzt werden.

Somit is t es nicht möglich, die genannten Methoden für die Re- 

konstruktion des Nasalkonsonanten am Ende des Wortes im Ursla- 

wischen bis zum Beginn des Vorhandenseins des Gesetzes der 

offenen Silbe zu nutzen.

Das hier aufgeworfene Problem kann jedoch gelöst werden, wenn 

man ein entsprechendes Beweissystem anwendet.

Beim Betrachten der Flexion in den alten idg. Sprachen kann man 

erkennen, daß eine bestimmte Abhängigkeit zwischen den Akkusa- 

tivendungen des Sg. (den Endungen des Gen.PI.) und einer Reihe 

von primären Präpositionen, Präfixen (die aus diesen Präposi- 

tionen entstehen), Partikeln, die auf Nasalkonsonanten enden, 

existiert.

In den indo-iranischen und italischen Sprachen is t die Endung -m 

im Akk.Sg.-Gen.PI. vertreten, z.B. a i.devam - dévaiam von devas 

"Gott" = la t.deum ś deörum u.a., und auch in den Endungen der 

folgenden Präpositionen (Präfixe), Partikeln (wir betrachten nur 

solche Formen, die teilweise oder völlig genetisch und/oder 

funktional slawischen Formen entsprechen):

1. idg.*kom - Präposition, Präfix, Adverb, nachgestellte Par- 

tike l: la t.cum < com, wo con- aus com- unter Einfluß der Assi- 

milation; a i.Partikel kam < *kom nach dem Dativ - die mit dem 

avestischen kąm "wegen" verwandt ist.

2. idg.*som - Präposition, Präfix: a i.samīkĢ "betrachten" vor 

Ikę, saņbādh "zusammenpressen" vor bädh u.a.

In anderen idg. Sprachen, im Hethitischen, Altgriechischen, im

13 Gorškova, O.V., T.A. Chmelevskaja : Sbornik upražnenij po 
staroslavjanskomu jazyku, Moskva 1985, S.57-58.
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Keltischen, Baltischen, is t in der Deklination die Endung -л < 

*-m fix ie rt:

heth.arunan "das Meer", - siyunan ,,der Götter", 

griech.áőkov - Лѵкаѵ von àúkoç "Wolf", 

a ir.in  fe r л- - ілла fe r л- von fe r "Mann, Mensch", 

altpreuß.deiѵал "den Gott", - grecon "der Sünden" etc.

; is t diese Endung auch in folgenden Formen vertreten:

1. ( idg. *kom) : heth. Partikel /сал (= ai ./cam u.a.), air. co n- 

"mit", got.да- (< *дал־) : ga-mains - la t.commūnis "gemeinsam", 

got.ga-juka "Genosse" ־ la t.con-junx "Gatte/Gemahl".

Ein direkter Bezug zu l i t . kam "wem"14 is t hier nicht möglich,
I

da die Endung -m im Dat.Sg. eine Neubildung is t (d ia l.): о kamui 

teko ragai "und jemand bekam die Hörner".

2. (idg.*som): balt.san "mit" : l i t . sandora "Übereinkunft", mit 

anderem Vokal altpreuß.sen.

Es wird klar, daß in den idg. Sprachen eine strenge Gesetzmäßig- 

keit existierte, nach der die Regel galt, daß, wo in der Dekli- 

nation -m a u ftr itt, auch die o.g. Präpositionen über diese 

Endung verfügen. In anderen Sprachen weisen die entsprechenden 

Deklinations- und Präpositionsformen die Endung -л auf.

Bei einer sehr wichtigen Präposition jedoch, die in der Mehrzahl 

der idg. Sprachen au ftritt, is t eine für diese Sprachen gemein- 

same Endung vorhanden, nämlich -л. Solch eine Präposition is t:

3. idg.*ел, *л, (*eni, *n(e)): la t-іл, ел, osk-ел, griech.iv , 

toch.B іл-, abret.en, got-іл; apreuß.ел, lit . (d ia l.)  in .

Dieser Unterschied nasaler Konsonanten in den Präpositionen bei 

den Sprachen der ersten Gruppe is t eine stärker archaische Er- 

scheinung, und man kann sagen, daß sie einen Spezialfall bei dem 

Beweis für die Ursprünglichkeit der Endung -m im idg. Dekli- 

nationssystem darstellt.

Wenden wir uns jetzt der slawischen Ursprache zu (natürlich bis 

zur Periode des Wirkens des Gesetzes der offenen Silbe)- In ihr 

is t zu beobachten, daß in den oben untersuchten Präpositionen

14 Holub, J., Fr. Kopeônÿ: Etymologickÿ slovník jazyka 
ceského, Praha 1952, S.158.
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(1-3), die in die urslawische Sprache übernommen wurden, wie 

auch in den Sprachen der zweiten Gruppe, in den Endungen die 

Unterscheidung nasaler Konsonanten fehlt und nur -n vertreten 

is t:

1. (idg.*Jtom) : kon : a s i.къ петоу, къ пітъ ”zu ihm, ihnen", als 

Ergebnis der Silbengrenzenverlagerung къп + imu, ітъ. Hierzu 

kann man nicht die Form bulg.Jcbm rechnen15, da diese Form (wie 

auch kbmto und lit.Jcajn) eine spätere Erscheinung repräsentiert-

2. (idg.*so/n): son : sb пітъ, sb nami "mit ihnen, uns". Die 

Richtigkeit der Rekonstruktion der Urform son wird auch durch 

die Präfixe gestützt: z.B. in Wörtern a s l.sbnëdb < 5ъл + ëdb 

"Nahrung", aruss.sn iskati < 5ъп + issati "erwerben" u.a.

3. In der Präposition, die zum idg.*ел übergeht, finden wir 

ebenso die Endung -n: asl.vb петь, ѵъ nichb "in ihm, ihnen", wo 

ѵъп < *ъл. Vergleichen Sie auch die Präfixe in Wörtern: 

asl.vbnotrb "nach innen" ־ çtroba "Mutterleib", Vbn^ti < ѵьл + 

ę t i ,,achtgeben" u.a.

Abschließend bemerken wir, daß im Urslawischen bis zum Wirken 

des Gesetzes der offenen Silbe in den Deklinationsformen, Verb- 

formen, im Supinum, ebenso wie in den Formen von Präpositionen 

die Endung *־л war, da das Urslawische im Unterschied zu den 

alten indo-iranischen und italischen Sprachen bei etymologisch 

verwandten Präpositionen nicht die Endungen -m und -л unter־ 

schied.

Das auslautende *־л is t in der frühslawischen Sprache einerseits 

eine allgemeine baltisch-slawische Isoglosse, andererseits eine 

te rrito ria l begrenzte Erscheinung, die die keltischen (außer 

keltiberischen), die germanischen, die baltischen und slawischen 

Sprachen vereint, in denen (wie in einer Reihe anderer idg. 

Sprachen, z.B. Hethitisch, Altgriechisch u.a.) auslautendes *-m 

in —л übergegangen ist.

Die gleiche Erscheinung is t auch bei nichtidg. Sprachen, z.B. im 

Finnischen, und einer Reihe anderer finno-ugrischer Sprachen zu

15 1Etimologiöeskij slovar* slavjanskich jazykov, Vypusk
13, Moskva 1987, S.170.
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beobachten•

Mit dem oben untersuchten Problem sind zwei Fragen verbunden:

1• Warum entstehen bei der Flexion femininer Substantive auf -a 

bei einer Folge von Vokal und Nasalkonsonant ein Nasalvokal 

(asl.áenp "die Frau”), bei den Endungen von Substantiven anderer 

Stämme jedoch reduzierte Laute (z.B.: ѵьікъ "den Wolf", sym 

11den Sohn", zvërb "das Tier" usw.), und zwar zur selben Zeit, wo 

z.B. im Litauischen keine Abweichungen zu registrieren sind und 

wo die Verbindungen Vokal + Nasalkonsonant bei gleichen Stämmen 

zu Nasalvokalen führen: l i t .źmóną "die Frau", v ilkņ  "den Wolf", 

sūnņ "den Sohn", žvērļ "das Tier" u.a.?

2• Existierte im Nom.-Akk• Sg. n. der o-Stämme die Endung -n 

oder nicht?

Zu diesen Fragen haben wir gesonderte Publikationen vorbereitet.
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1. Die Herkunft der baltoslavischen Akzenttypen wurde schon 1896 

von DE SAUSSURE in Gestalt einer Hypothese definiert, deren 

Richtigkeit 1963 durch die sorgfältige Untersuchung von ILLIČ־ 

SVITYČ endgültig bewiesen wurde: Mobil sind im Litauischen (und 

in Baltoslavischen überhaupt) alte indogermanische Mobilia und 

alte endbetonte Paradigmen. Maßgeblich waren die hysterodyna- 

mischen Konsonantenstämme des Typus *dhugā2-tē  (r) , Akk.*dhugä2- 

tér-л, Gen. *dhugâ2- tr -ô s , Lok. *dhugâ2- té r - i  (ved.duhitā, 

duhitåram, Dat.duhitré, Lok.duhitári, griech.Ѳиуатцр [mit aus 

dem Vokativ übernommenen Rezessivakzent] , Ѳѵуатépet, Ѳѵуатpóç, 

Ѳѵуатірі). Danach wurden auch endbetonte Vokalstämme wie

* (h)algwh-áh2 "Preis" (дг.аЯфі̂ )mobil, vgl. l i t . algà, algą, algõs, 

Dat.alga i. Der Dativ richtet sich dabei nach dem Lokativ, dessen 

syntaktischer Erbe er in manchem is t (vgl.u.a. den absoluten 

Dativ des Baltoslavischen). Nach den zweisilbigen Stämmen wurden 

die Konsonantenstämme selbst polarisiert mobil, so daß der Ak- 

zent in l i t . duktë, dùkteri, dukterès (> dukters), dùkteri (spä- 

ter dùkte ria i) zwischen erster und letzter Silbe wechselt.

2. Was nicht mobil war oder wurde, blieb baryton. Aus diesen 

Haupttypen entstanden die vier litauischen Akzentklassen, indem 

nichtakutierte Wurzelsilben bekanntlich die SAUSSUREsche Akzent־ 

V e r s c h i e b u n g  auf folgenden Akut erfahren und damit die b e i d e n  

Grundtypen, den barytonen und den mobilen, in je zwei spalten. 

Im Slavischen haben alle mobilen Wörter fallende Wurzelintona־ 

tion bekommen ("MEILLETs Gesetz", Paradebeispiel sbkr.s in  : 

l i t . sûnùs, sūnņ) , und Immobilia mit nichtakutierter Wurzel ver-

)0056880

Jens Elmegird Rasmussen
Di• Vorgeschichte der baltoslavischen Akzentuierung

- Beiträge zu einer vereinfachten Lösung -1

1 Die Bezeichnung baltischer und slavischer Intonationen 
erfolgt nach der Tradition. Für Rekonstrukte is t besonders zu 
beachten: à betonter Vokal ohne Angabe von Intonation, á ursl. 
zirkumflektierter Vokal, a ursl. akutierter Vokal, à ursl. Neo־ 
akut auf kurzem Vokal, ā ursl. Neoakut auf langem Vokal. 
Urbaltoslavische Langvokale mit Längebalken (i) sind akutiert, 
sofern Zirkumflektierung nicht eigens (#) angegeben is t.
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schieben den Iktus auf die Folgesilbe, gleichgültig wie diese 

selbst intoniert is t ("DYBOs Gesetz"). Daraus entstehen die Ent- 

sprechungen: l i t . l  = slav."a" (baryton akutiert), l i t . 2 = slav. 

"b" (baryton nichtakutiert, im Slav, mit Akzentverlagerung auf 

die zweite Silbe, d.h. bei zweisilbigen Wortstämmen oxyton), 

l i t .3 (mobil akutiert) und l i t . 4 (mobil nichtakutiert) = slav. 

"c" (mobil).2

•

3. Abweichungen vom erwarteten Akzentschema ergab schon früher 

die Wirkung von "HIRTs Gesetz", demzufolge der Iktus von einer 

vorausgehenden Sequenz von Silbenkern + konsonantischem Laryngal 

zurückgezogen wurde und aus endbetonten Wörtern wie idg.*yih;- 

ró-s "Mann, Held" (ved.virá-£) und *gwr ih 3-ņā-h2 "Hals” (ved. 

qrlvå) baltoslavische Barytona machte: l i t .vÿras (1), urslav. 

*gríva (sbkr.çrrlva) ("a") .

Eine sehr frühe Entgleisung bewirkte ferner die von W.WINTER 

entdeckte Vokaldehnung vor alten unaspirierten mediae, die aku- 

tierte Langvokale und somit neue Mitglieder der l i t .  Klasse 3 

erzeugte: idg.*pod-ó-m (vgl.ae./æt "Faß") > vorbsl.*pôd-à- > 

l i t .pûodas (3), lett.puôds "Topf". Nach der Untersuchung von 

SHINTANI kann die Dehnung für reine Vokale (a, e, o, i ,  u) nur 

im Vorton nachgewiesen werden, was den lettischen "Brechton", 

die Normalvertretung eines unbetonten Akuts, unmittelbar er- 

k lä rt.3 Der Brechton stammt daher nicht aus einer Glottal-

2 Die slavischen Fakten sind besonders deutlich von Dybo 
1968:148-51 dargestellt.

3 Winter 1978; Shintani 1985. Mit der von Shintani nach- 
gewiesenen Abhängigkeit der Winterschen Dehnungsregel vom (vor)- 
baltoslavischen Akzent erübrigt sich eine weitere Auseinander- 
Setzung mit den Einwänden von W.P.Schmid 1986, die lediglich 
darauf hinauslaufen, daß die Dehnung nicht unbegrenzte Gültig- 
keit besitzt. Auch die von Kortlandt 1988a:393f. gegen Shintani 
ins Feld geführten Argumente verfehlen, soweit ich sehe, ihr 
Ziel. Zwar hätte sl.xodb neben gr.òSóç nach Shintanis Regel- 
formulierung Langvokalismus haben sollen, aber bei präzisierter 
Chronologie geht die Rechnung doch auf: Wenn alle mask.o-Stämme 
im Bsl. (zumindest in den casus directi) anfangsbetont werden 
(vgl.4), so is t xodb regulär, vorausgesetzt nur, daß die

174
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



Die Vorgeschichte der baltoslavischen Akzentuierung

aussprache der idg.mediae, sondern /b, d, §, g, gw/ hatten ein- 

fach größere Schallfülle als /bh, dh, §h, gh, gwh/ und konnten 

einen vorausgehenden Vokal assimilatorisch steigern.4

4. Die paradigmatische Mobilität verläuft bei den o-Stämmen in 

einer eigenartigen Weise: Nach dem Vorbild des Akk. is t der 

ganze Singular anfangsbetont geworden; so auch der Nom.-Akk.Dual 

und der Akk.Plural, vgl. lit.Jcélmu und kélmus von kélmas (3) 

,,Baumstumpfи oder sbkr.Öba "beide", vläse "Haare" (Akk.pl. von 

vlas) . Der Nom.Plural war aber zu widerstandsfähig, um überhaupt

! das Akzentschema der Konsonantenstämme gelten zu lassen, und
I

■ behielt im Baltoslavischen seine alte Endbetonung bei. Diese is t 

im Litauischen erhalten, vgl. beim Adjektiv balti (báltas [ 3] 

"weiß"), best.bal tie - j i  mit akutiertem Diphthong wie gr. како( ; 

die abweichende Endung der Substantiva, l i t .kelmai, le t t .с ііѵф кі 

"Leute" (gegenüber pleci "fünf"), besteht am ehesten einfach aus 

eben dieser Endung / ־ íe/, die an den synchronen Stamm auf /  /а־

in einer Wiederholung des Derivationsvorgangs erneut angetreten 

is t. Im Slavischen hat aber auch der Nom.pl. Anfangsbetonung er- 

halten, vgl.sbkr.vläsi.

Dehnungsregel erst auf der Stufe *södos, -от, wo die jetzt be- 
tonte Wurzel nicht mehr von ihr betroffen wird, in Kraft t r i t t .  
Übrigens erklärt Kortlandt ib. selbst xodb als "a deverbative of 
x o d it i9*, das nach seiner Auffassung aus *sizd- umgebildet is t 
und daher keine Dehnung haben soll, weswegen das Beispiel als 
Einwand gegen Shintanis Regel eigentlich auch entfallen sollte. 
Von den lettischen Wörtern mit Dehnton auf vermuteter 
Winterscher Länge, die Kortlandt ib. anführt, gehört grābstīt 
"rake" (: gräbt) zu einer Klasse, die auch im L it. betonten Akut 
zeigt, wenn das Grundverbum Akut hat, vgl.g rëbstyti, ká rs ty ti, 
k ló s ty ti zu greb ti, k á r t i, k ló t i (Otrębski 1965:388), während 
mèdzêt "be accustomed" (: mēgt id.) kein sicheres Erbwort is t 
(a lit .mēgti aus deutsch mögen ?), und gnlda "Nisse" in keiner 
leicht definierbaren Relation zu l i t .gllnda und siav.*gnlda 
steht. Eichners Ablehnung von Winters Gesetz (1988:87 "nicht akš 
zeptabel") wird damit begründet, daß lit.beg "laufen" und "slav. 
ed-" "essen" auch morphologische Dehnstufen enthalten können, 
was zwar hier richtig, aber nicht für das Gesamtmaterial durch- 
führbar ist.

4 Siehe Rasmussen 1989:160f. gegen Kortlandt 1978a.
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5. Im Slavischen sind alle o-Stämme, die nicht (wie etwa *räkb 

"Krebs") zur Akzentklasse "a" gehören, mobil geworden, so daß 

die slav.Klasse "c" bei diesen Stämmen den litauischen Klassen

2, 3 und 4 entspricht. Eine eigenständige Klasse "b" liegt je- 

doch in einigen kroatischen Küstendialekten (Nordost-Istrien und 

die Insel Susak) sowie reliktweise im Ukrainischen vor; hier 

sind nämlich alte idg. Barytona wie zçbb (дг.убрфос, l i t . žaūbas 

dialektisch nach Klasse 2, vgl. ILLIČ־SVITYČ 1963:31) oxyton ge- 

worden (Susak zup, zūbh. [ ILLIČ־SVITYČ 1963:119 nach HAMM-HRASTE- 

GUBERINA 1956:106] ), während a l t e  Oxytona überall mobil 

sind (Lok.pl. ursl.*־t o  aus bsl.*־ai^ii). Auf dem gesamten slav. 

Sprachgebiet is t die "b"־Klasse bei alten barytonen Neutra 

widergespiegelt, welche ebenfalls zu oxytonen Maskulina geworden 

sind: russ.dial.dvór "Hof", Gen.dvorá ggü. ved.dvāram (ILLIČ- 

SVITYČ 1963:124); dagegen behalten oxytone Neutra ihr Genus bei, 

vgl.russ.peró : gr.птербѵ (ib.l20f.). Der Grund für diese Ver- 

teilung muß ein rein lautlicher sein: Betontes /  an/, das es־

nach der Durchführung der Mobilität nur mehr bei Neutra gab, muß 

im Slavischen mit dem Reflex von pronominalem *-od in slav.־o 

zusammengefallen sein, wobei zwischen *־ал : *־ал und dem ur־ 

slav. Ergebnis am ehesten mit Übergangsstufen wie [ ־ : | ־$[ $] 

(Nasalvokale), später -ь : -6 zu rechnen sein wird. Unbetont 

t r i t t  slav.־o nur te ils  nach langer Silbe (*lē to  "Sommer"), wo 

der größere Abstand zur betonten More einen für die Entwicklung 

ausschlaggebenden Nebenakzent auf dem Wortende erzeugt haben 

wird, te ils  in der ursprünglich pronominalen Adjektivflexion 

(aruss.boso "barfuß" wie to "das") auf.

6. Das slav. Hauptschema verändert noch "STANGs Gesetz": T r if f t  

der Akzent einen im Slavischen nicht mehr betonbaren Vokal, d.h. 

einen reduzierten oder einen in einer Binnensilbe stehenden 

nichtakutierten Vokal, so wird er auf die vorhergehende Silbe 

unter Herausbildung eines besonderen Steigtons, des "Neoakuts", 

zurückgezogen. So wird etwa *dhņč>rom über *dvorb und *dvori zu 

ursl.*dvòrb, und entsprechend entsteht aus *magesi "du kannst"
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(altes Pf. mit als Stamm verwendeter 3.sg. *mógh-e > baltosi.

*mag-e) über *možešb (mit -s- ־» /x/ und weiter durch Palatali- 

sierung > / š/) > *možešb ursl.mčžešb (russ.d ia l.māžeš, čech. 

mūžeš). Mit diesen Regeln wird die ganze produktive slav. Akzen- 

tologie zu einer Art Valenzchemie, nach welcher jede Silbe eine 

positive oder neutrale Ladung besitzt und das fertige Wort auto- 

matisch auf der ersten positiven Ladung (und wenn es keine gibt: 

auf dem Anfang) betont wird. Nach diesem von Roman JAKOBSON 1963 

ersonnenen Prinzip heißt es z.B. russ.golovä, gôlovu, ná golovu 

einfach deswegen, weil ursl./gol-/ und /-vp/ neutral (d.h. nicht 

akut), /-vå/ aber positiv (akut) geladen ist, so daß *goîvç nur 

nach Pause mit Akzent (auf dem Wortanfang), sonst aber enkli- 

tisch gesprochen wird. Dieselbe Analyse is t in vielen Schriften 

von DYBO (etwa 1968 und besonders 1981) für das Gros der slav. 

Derivation durchgeführt worden. Es zeigt sich dabei eine 

besonders einfache Regelung: Transparente Derivate übernehmen 

einfach die Akzenteigenschaften - die ,,Ladungen" - der Wörter, 

von denen sie abgeleitet sind.

Die Akzentuierung nicht transparenter Wörter verläuft aber nicht 

immer nach einfachen, synchron transparenten Regeln. Um die Er- 

hellung dieser Grundregeln hat sich in jüngster Zeit außer DYBO 

in erster Linie der niederländische Gelehrte Frederik KORTLANDT 

besonders verdient gemacht - für mich die bedeutsamste Anregung, 

mich mit diesen Themen überhaupt zu beschäftigen. KORTLANDTs 

Grundthese, die seit 1973 im wesentlichen unverändert geblieben 

is t, besteht in einer Korrelierung der baltischen und slavischen 

Akzentfeinheiten mit einer gestaffelten Abwicklung der Laryngale 

in denselben Sprachen. In diesem Punkt kann ich ihm aber, wie 

sich auch zeigen wird, meist nur schwer folgen. Die nachstehen- 

den Paragraphen sind in erster Linie Kommentare zu Einzelheiten 

aus der KORTLANDTschen Theorie, besonders wie sie in seinem 

jüngsten mir bekannt gewordenen Übersichtsaufsatz (KORTLANDT 

1988) niedergelegt is t. Vollständigkeit konnte dabei nicht an- 

gestrebt werden, denn, wie WATKINS richtig bemerkt, "A paper to 

be limited to 20 minutes is no place to attempt a theory of

Die Vorgeschichte der baltoslavischen Akzentuierung
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Balto-Slavic accentology" (WATKINS 1965:117).

7. Laryngalbedingt is t tatsächlich das HIRTsche Gesetz, durch 

welches das Bsl. sogar Feinheiten in der Silbenbildung der idg. 

Laryngale zeigt. Folgende 17 Wortstämme haben im Bsl. feste 

Wurzelbetonung gegenüber Endbetonung im Vedischen, Griechischen 

oder Vorgermanischen: le tt .grīva, s l.*grīva "Hals" (Ved.grXv^); 

l i t .  vÿras (1) ,1Mann" (ved.virá-); l i t . dumái (1) "Rauch" (ved. 

dhümá-, дг.Ѳйцбс) ; l i t .  t i l tá s  (1) "Brücke" (ved. tlrthá-л) ; le tt. 

jü ts  "Gelenk" (ved.yilti־־) ; le tt .znuõts "Schwiegersohn" (ved. 

jń a t l-  "acquaintance"); l i t . sűnüs (1 > 3) "Sohn" (ved.sűnú-); 

l i t . pilnas (1 > 3) "voll" (ved.pűrpá־) ; l i t . ilgas (1 > 3) "lang" 

(ved.dJrghá-); l i t . vëjas (1) "Wind" (vgl.ved.vãyü-); lit.móté (1

> 3) "Mutter" (ved.máitã) ; sl.pÿrb "Getreide" (gr.nüpóç) ; 

s l . * jā to  "Herde, Schar" (veá.dlrgha-yãthá- "lange Bahn"); 

l i t . dûona (1) "Brot" (ved.dhána-); le tt .snãte "Decke" (ae.snõd); 

l i t . d ia l.dieveris (1) "Bruder des Gatten" (ved.deva, gr.6aĄp); 

l i t .piemuõ (1 > 3) "Hirt" (gr.тгоід̂ ѵ) . Dieses feste Bild - 

Akzentzurückziehung im Bsl. von der Folgesilbe auf eine Sequenz 

von Silbengipfel + Laryngal vor Konsonant - wird zusätzlich 

dadurch abgestützt, daß der In fin itiv , der im Slavischen 

endbetont is t, wo die Lautregeln dies erlauben (z.B. russ.nesti, 

sbkr.pèói), bei Verben, deren Wurzel die genannte Struktur 

enthält, Wurzelbetonung zeigt: russ.byt״, myt*, dat•, terét״ 

(sbkr. t f־t i)  . So besonders deutlich im Lettischen, vgl. die 

In fin itive, die ich 1985:200 gesammelt habe: s/cűt, r i t ,  mit, 

güt, b if 't ,  pazit, püt, dzif-tiês, i f t ,  š k if t ,  š ķ i l t ,  šūt, buft, 

stumt, duõt, set, b lē t, dēt, spēt, ?nākt, die auf *skuh-, * r ih - ,  

*mņh-, *guh-, *bhĶh-, *ģņh3-, *puh-, *gwfh -, *hJļ־hJ- / *skçh-, 

*skļh-, *s iuh ļ-, *bhfh -, *stmh-, *doh3-, *sehļ-, *bhlehx-, 

*dheh2- , *spfiehļ- und vielleicht *nah2kvē zurückgehen. Hier weist 

der lettische Dehnton auf baltoslavische betonte und akutierte
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Wurzelsilbe.5 In allen diesen Strukturen war der Laryngal un- 

silbisch. Damit muß auch Zusammenhängen, daß o-stämmige Verba 

wie l i t .k á lt i "hauen" ebenfalls slav. und lett. Formen mit (Re- 

flex von) Wurzelbetonung zeigen: le t t .ka lt "schmieden", bārt 

"schelten", malt "mahlen", kārt "aufhängen". Zweifellos liegen 

hier alte Intensiva vor, die im Idg. bekanntlich redupliziert 

waren und ihre Laryngale daher nicht vokalisierten: iā q .*k ļ- 

k ô lh - t i, vgl. Unterbleiben der Laryngalvertretung in ved. 

marmartu "soll zermalmen". In diesen Verben hat sich also die 

konsonantische Aussprache des alten Laryngals sogar in der Stel- 

lung zwischen Konsonanten bis in die Wirkungszeit der HIRTschen 

Regel erhalten, so daß der le tt. Dehnton und der slav. Wurzel- 

akzent (russ.kó ló t1, borôt1) noch zeigen, daß die Formen einmal 

redupliziert waren. Wo der Laryngal silbisch war, herrscht End-
I  I

betonung: s i. *derti (sbkr.d r i jè t i)  "zerreißen", *že rti (sbkr. 

ž d r ijē t i)  "fressen" zu den Wurzeln *derä2-, *gwerd3~; das Letti- 

sehe hat dann Brechton, vgl.ce lt ,,heben" (*keld-) , šķelt "spal- 

ten" (*skelâ-) , dzett "trinken" usw.; so auch im nichtverbalen 

Wortschatz, cf. lett.tiêvs "dünn", l i t . jáunas, le t t . jaûns, sl. 

*jûnъ (mobil) "jung", l i t . žāndas (3), lett.zuôcJs "Kinn", l i t .  

kâlnas (3) , le tt .kalns "Berg" aus Strukturen wie *tenā-ņč>-, 

*h2j.eņ-d3nč>-, *ÿanâ2dhô-, *kolâ3nô- (Detaildiskussion in 

RASMUSSEN 1985). Durch die Gegensätze zwischen silbischem und 

unsilbischem Laryngal ( le tt.š ķ e it  : š ķ i l t  "Feuer schlagen" aus 

*ske lâ -té i-/ *skļh-tēj.-) sowie zwischen unsilbischem und ganz 

geschwundenem Laryngal (russ.kolöt׳ ; kölos "Ähre" aus *Í k ļ- l  

kolb-té i~ / *kólso-, letzteres mit Laryngalschwund nach dem 

besonderen o-Vokalismus dieser Bildungen, vgl.RASMUSSEN 1985 und 

1989a: 178ff.) zeichnet sich das Baltoslavische vor allen

5 Wo das Lettische in Verben dieser Struktur Brechton auf- 
weist wie in bût "sein", l iê t  "gießen" / l i t  "regnen", v ît  "win- 
den", dz īt "leben", mit "wechseln", v i t t  "kochen", p it "flech- 
ten", t i t  "wickeln" und p lît iê s  virsu "sich aufdrängen", liegt
sekundärer Übergang zur produktiven mobilen Klasse (vor der
Festlegung des Iktus auf der lettischen Anfangssilbe) vor, vgl. 
die von Hirts Gesetz hervorgerufene akutierte Wurzelbetonung in
slav.*bÿti, * l ī t i ,  * v ī t i ,  * ž ī t i  (sbkr.biti, l i t i ,  v ī t i ,  ž l t i ) .
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anderen indogermanischen Sprachzweigen als besonders konservativ 

aus• Dieser Befund beweist zugleich zur Genüge, daß die 

Festlegung der Syllabizität der Laryngale schon vor der 

Auflösung der grundsprachlichen Einheit stattgefunden hat.

8. Im Gegensatz zu KORTLANDT (z.B. 1975:10f.) glaube ich nicht, 

daß "MEILLETs Gesetz", d.h. die Entwicklung von Zirkumflex in 

den wurzelbetonten Formen slavischer Mobilia (Typus *synb, sbkr. 

sin "Sohn"), irgendetwas mit Laryngalen zu tun hat. Anstatt sich 

den Kopf darüber zu zerbrechen, durch welche Zwischenstufen die 

Laryngale im Slavischen geschwunden sind und dabei einen ein- 

schneidenden Unterschied zwischen Slavisch und Baltisch anzu- 

nehmen, kann man den Zirkumflex einfach direkt aus der Mobilität 

verstehen. Genau wie die Mobilität im Vorbaltoslavischen polari- 

siert wurde (§1 oben), so wurde die Mobilität im Slavischen 

weiter vertieft, so daß der Akzent hier nicht wie in l i t . galvà 

gālvņ zwischen erster und letzter Silbe, sondern in ursl.*golva 

*goîvQ zwischen erster und letzter Mo r e  wechselt, wobei die 

Betonung der ersten More eines langen Silbengipfels von selbst 

zu einer fallenden, d.h. zirkumflektierten Intonation führt. Das 

Slavische geht hier noch einen Schritt weiter und verlegt in an- 

fangsbetonten Formen mobiler Paradigmata den Iktus auch noch auf 

ein vorausgehendes Proklitikon: ursl.*na golvç (russ.ná golovu) . 

Hier is t die Wirkung der Mobilität auf die gesamte Akzenteinheit 

ausgedehnt worden. In dieser Weise wird zumindest ein Teil des 

Gesetzes von VASIL1EV-DOLOBKO (zu einem anderen Teil vgl.§9) 

unter der allgemeinen Mobilitätsregel subsumiert.

9. KORTLANDT hat in glänzender Beweisführung (KORTLANDT 1975a) 

das DYBOsche Gesetz (oben §2) auch für das Altpreußische nach־ 

gewiesen, bloß ohne die Beschränkung auf mobile Paradigmen. Daß 

das Gesetz auch im Slavischen früher eine mehr allgemeine 

Geltung hatte, zeigen isolierte Wörter und Wortformen wie 

russ.ešče (idg. *h1óő + kwe, vgl.got .jah "und1״), užē (*áu + ĝ e) , 

kogô (letztlich idg. *kwös10, vgl.RASMUSSEN 1987:45f.) , tomü
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(idg. *tésmõj.) , Čak.mené, tebê (idg.*méne, *tēņe : ved.márna, 

táva) . Auch der Nom. des im Prinzip mobilen Zahlworts ,,vier", 

der zu keinem lebendigen Alternationsmuster paßte, bsl.*kétüres 

(für idg. *kvētņores)6, is t im Slav, von der Regel behandelt 

worden: russ.ôetÿre, sbkr. õ è t i r i . Ähnlich auch russ.tepér1, 

dial, topér1' ״jetzt1', sbkr. tòprv "nur" aus *to-pbrvo/to-pbrvë 

(ausführlich KOPEĆNY & al. 1980:684ff.) mit urspr. betontem
I

Satzeinleiter *té - oder *tód. Das DYBOsche Gesetz erklärt m.E.

j  auch das als "DOLOBKOs Gesetz" bekannte Nebeneinander von

; Endbetonung mit Neoakut bei nichtakutierter Wurzelsilbe in 

sbkr.dànas, nòàas, veõèras, jesènas, zimüs aus *dbnś-sb "heute", 

*noktè-sb "heute nacht", *večeri-sb "heute abend", *esenś-sb 

"diesen Herbst", *гітф-sb*י- "diesen Winter" gegenüber Wurzel- 

betonung bei Akut in sbkr.Ijê tôs  jù trôs  aus *lSto-sb "diesen 

Sommer", * (j)ütro-sb  "heute morgen" (s. u.a. KORTLANDT 1975:39 

und SADNIK 1959:98 Anm.). Anders als KORTLANDT a.a.O., aber mit 

den von ihm angegriffenen Autoritäten, erkläre ich diese Formen 

aus idg. Verbindungen mit Akzent auf der dem Enklitikon un- 

mittelbar vorausgehenden Silbe: *nokwtm + kirn, *§hej.mäh2Jp + kirn
* ♦ ן

> bsl.*naktin + čin, *jeimān + ćin > vorslav.*noktb-sb, *zim$sb, 

woraus zunächst mit DYBOs Gesetz *noktbsb, *zimçsl, dann mit 

STANGs Gesetz urslav.*noktśsb, *zim$sb mit neoakutierter 

Pänultima. In *lêh2tôm + kid  wirkte HIRTs Gesetz, das den Iktus 

auf die vorausgehende Laryngalsequenz verlegte. Die Länge in 

sbkr.-ös is t in jù trôs  entstanden: In *jāņktran + ć i (wohl *ēņg- 

teró-m, Abi.zu jugb < *h2ēņg-o-  zog die laryngallose Wurzel ל(

nicht den Iktus auf sich zurück, sondern dieser wurde auf das 

Enklitikon verschoben (DYBO), dann unter Herausbildung von Neo-

6 Der seltsame Ablaut *Jcet1Ir-/*Jcetur- stammt sicher aus der 
Integrierung des Ntr.*kwētņ0 (Sandhivariante von *kvētņ0r) , das 
im Slav.lautgesetzlich *äety ergeben sollte, in das Flexions- 
schema von *kwétyor-/ *kwê tu r-.

1 Die Analyse von slav. *jügb "Süden" als V^ddhibildung
*h2ēņg~o zu dem in gr.ai3>11׳״ "Tagesanbruch" vorliegenden Lexem 
(idg.*h2kņg-o-m, *h2ug-á~h2 ?) wurde von Dr. Johannes Reinhart 
(Wien) unabhängig von mir auf der Fachtagung vorgelegt.
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akut auf die Pänultima zurückgestoßen (STANG): urslav.*ju trösb, 

woraus sbkr.-<5s, das auf ljè tô s  übertragen wurde (ähnlich wie 

der Akut von jü trös , der aus jü tro  stammt, die Übereinstimmung 

zwischen Grundwort und Ableitung in l jè to / ljé tõ s  kopiert); ohne 

Neoakut is t das erwartete *-osb in poln•latos erhalten. Es 

unterliegt daher kaum einem Zweifel, daß das DYBOsche Gesetz im 

Grunde ein ganz gewöhnliches Lautgesetz war, das bloß von der 

noch stärkeren paradigmatischen Polarisierung übertrumpft wurde 

und im Slavischen deshalb nur mit Beschränkungen wirken 

konnte•8 Außer im Lettischen, das in dieser Hinsicht 

nichtsbesagend ist, findet somit in allen baltoslavischen 

Sprachen eine gewisse Akzentverschiebung von einer 

nichtakutierten Silbe auf die Folgesilbe statt: Im Litauischen 

verlegt SAUSSUREs Gesetz den Iktus auf einen folgenden Akut, 

gleichgültig ob das Wort zu einem kolumnalen Paradigma gehört 

oder nicht; im Slavischen findet Akzentverschiebung statt, 

gleichgültig wie der folgende Vokal intoniert ist, aber nur in 

kolumnalen Paradigmen und ganz isolierten Wortformen; das 

Altpreußische s te llt endlich gar keine Bedingungen zur Umgebung, 

es gibt in dieser Sprache jeder fallend intonierte Vokal seinen 

Iktus an die Folgesilbe ab. Der Zusammenhang dieser Akzentregeln 

miteinander is t unverkennbar: es besteht ganz allgemein eine

8 Die Anfangsbetonung von Wortformen wie ursl.*vēčerb 
"Abend" (sbkr.vēčēr, slov.vé<?êr, russ.vé<*er) und sbkr. 2.3.sg. 
Aor. pēče, auf die in der Diskussion von G.Klingenschmitt auf- j 
merksam gemacht wurde, spricht in Wirklichkeit nicht gegen den 
regelmäßigen Charakter von "Dybos Gesetz". Zum einen is t večerb 
nach Ausweis von l i t . vâkaras, Nom.pl• vakarai mobil und löst 
daher schon regulär nicht die Dybosche Hervorrückung des Iktus 
aus; zum anderen is t Klingenschmitts Vorschlag einer Rückführung 
von peče auf ein altes Imperfekt *pékw~e-t zwar oberflächlich 
gesehen ansprechend, aber nicht zwingend und bei einer Gesamt- 
betrachtung der Problemlage nicht haltbar, denn qr.néooú) aus
*pékw-1ô kann kaum etwas anderes als eine Rückbildung zu einem 
Wurzelaorist *pékw~t sein (wovon der verbreitete Prs.-Stamm
*pékv-e/o- dann eigentlich der Konjunktiv is t ) , welcher Aorist 
im Slavischen gerade als peče erscheinen sollte (vgl.nes-e als 
Umbildung von *h2nék-t, ved.nap), wobei in einem alten mobilen 
Paradigma keine andere Betonung der "starken" Formen zu erwarten 
wäre als die Wurzelbetonung, die pēče eben auch zeigt.
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Tendenz dazu, daß ein fallend intonierter Vokal seinen Iktus an 

den Vokal der nächsten Silbe verliert. Es darf daher mit einiger 

Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß das gemeinsame Maß 

dieser Akzentveränderungen schon in einer gemeinsamen Vorzeit 

realisiert wurde. Es is t damit zu rechnen, daß es schon 

urbaltoslavisch außerhalb von mobilen Paradigmen (d.h. in 

kolumnal betonten Wörtern und isolierten Wortformen) eine Ak- 

zentverschiebung von fallend intoniertem Vokal auf einen folgen- 

den Akut gegeben haben kann. Diese Möglichkeit führt nun tat- 

sächlich weiter:

10. Mit einem beschränkten SAUSSUREschen Gesetz versteht sich 

nämlich das thematische Präsens. Bei fallender Wurzelsilbe war 

im Bsl. nach Ausweis des Litauischen der Themavokal betont: l i t .  

Ptz.Prs. vežĶs, aber ved.váhati. Ein Weg zur Kolumnalbetonung 

auf der zweiten Silbe läßt sich nur in der l.sg. erblicken: 

Unter der Voraussetzung der begrenzten Geltung von SAUSSUREs 

Gesetz schon in vorbaltoslavischer Zeit mußte aus altem *пёф**0 

die bsl. Form *ve$ö entstehen. Da nun sowohl akutierte Verba wie
ו

*sindeti "setzt sich" (Umbildung von *s î-sd -e -ti nach dem häufi- 

geren Nas.-Prs.-Typ, dann WINTERsche Dehnung *sind- > *sind-), 

*äugeti "wächst" (mit WINTERscher Dehnung), *leseti "kriecht" 

(* léh j^-e -ti, vgl.germ.*lëg-a- "niedrig") als auch alte Athema- 

tica wie die entreduplizierten Iterativa *m ôlh-ti, *kó lh -ti (־♦
I I

bsl.Prs.*mal-je-, *k a l- je -) im Singular alle kolumnal betont 

waren, war es natürlich, die alte Kolumnalbetonung der váhati- 

Klasse nach der nunmehr auf der zweiten Silbe betonten l.sg. 

wiederherzustellen. Ein Muster für durchgehende Betonung der 

zweiten Silbe bildete überdies der tudáti-Typ, der u.a. nach- 

weislich in *grÿzti "beißen" (russ.gryzt״, gryzû, gryzëà* , 

c f.BULATOVA 1975:166) vorliegt: urslav.*gryz-è-tb (nach STANGs
I I

Gesetz aus *gryz-e-tb, dies nach DYBOs Gesetz aus *gryz-e-tb) 

aus bsl.*g rü j-e -ti < idg.*gruÿ-é-ti, vgl. arm.krcem "nage", im 

Bsl. mit WINTERscher Dehnung des vortonigen Monophthongen, vgl. 

§3 oben.
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11. Im Litauischen wurde die 3. Person *vēža (mit baltischer 

Verallgemeinerung der o־Variante im Themavokal sowie Schwund der 

Endung *־t oder *~ ti) nach NIEMINENs Gesetz (Akzentzurückziehung 

von kurzem /a/ einer Endsilbe, vgl. NIEMINEN 1922:151ff., 

explizit 155) zu vēža, wonach dann auch der Dual und Plural 

vēžava vēžata vēžame vēžate. Dagegen lebten l . 2  < sg. *vežūo.־

vežū bzw. *vežie > vēži einfach weiter. Nach der Thematisierung 

der Athematica wurden die l . 2  sg. dieser Klasse nach dem immer.־

noch lebendigen SAUSSUREschen Gesetz zu ka liù , k a li (Endung aus 

*~ jà i über *-jle ) , während die 3.Person kälia  die vom Ptz.Jtáli^s 

bestätigte alte Wurzelbetonung bewahrte.

12. Im Slavischen wirkte DYBOs Gesetz sowohl auf Thematica als 

auch auf alte, inzwischen thematisierte Athematica:

*ko ljö  > *ko ljö ko* ♦־  ljç  

*kolješb > *kolješb 

*kòljetb > *koljètb  

*kòljemo/-mb > *koljèmo/-emb 

*kòljete > *koljè te  

*kòljçtb > *koljçtb

*vezõ -♦ *vezç 

*vezešb > *vezešb 

*vezètb > *vezeti 

*vezèmo/-mb > *vezemò/-mi 

*vezète > *vezete 

*vezQtb > *vezçtb 

Auf dieser Stufe wurde schon im Typ *vezç>/*vezešb Mobilität 

gesehen, denn die l.sg. hat den Iktus auf der zweiten Silbe, die 

übrigen Personen auf der dritten - das war mobil genug, um eine 

Polarisierung des 1,Akzentwechsels11 zu *vêzç, *vezešb usw. zu 

bewirken. In der weiteren Entwicklung wurde der Iktus von einem 

reduzierten Vokal oder einem nichtakutierten Binnensilbenvokal 

auf die vorausgehende Silbe, die dabei Neoakut annahm, 

zurückgezogen:

>

>

*ko ljç

*kolješb

*koljètb

(unverändert)

*kčlješb 

*kòljetb  

*koljèmo/-èmb > *kòljemo/-emb 

*koljè te > *kò lje te  

*koljçtb > *kòljçtb  

Daraus erklären sich solche Gegensätze wie: russ.vezēš/kč>leš'

*vêzç (unverändert)

*vezešb > *vezēšb 

*vezetb > *vezètb
• • ו

*ѵегелю/-етъ > *vezemo/-èmb 

*vezetè > *vezetè 

*vezçtb > *vezçtb
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, (dial./c«31״oś, cf •AVANESOV & al• 1964: 158), ukr.vezemó, vezeté/
ו

! kolémo, koléte, čak.peõemô, pečetē ļ  kôljemo, kò lje te  und die
I

von STANG 1952 beschriebene Längenopposition beim Themavokal in 

\ slovak.vezieš /  koleś (aćech./cóleś) .
1

13• Die Polarisierung der Mobilität wirkt auch in l i t .  Instr.pl• 

žiemomis, Lok.žiemosē gegenüber 0ак.£ел£л1і, ženāh (vg 1.KORTLANDT
I

1975a:301). Entsprechend versteht sich die métatonie douce des 

Typs l ו i t . antinas (3) "Enterich": von àntis (1) "Ente" wurde 

zunächst eine Ableitung *antinas gebildet, woraus zuerst nach 

NIEMINENs Gesetz die Zwischenform *äntinas, die gerade wegen der 

Mobilität den Iktus auf die erste More verlegte und damit 

fallende Intonation auf der Anfangssilbe bekam. Ich bin mit 

KORTLANDT einig, wenn er (1973:304, 1977:327, 1988:304) die 

Metatonie als eine Folge der AkzentZurückziehung erklärt, bloß 

möchte ich durch den Hinweis auf die bestehende Tendenz zur 

Übertreibung der Mobilität auch noch eine Motivierung für die 

Akzentverschiebung selbst sowie für ihren Verlauf geben. Gewiß 

muß man mit STANG (1966:163) die von HJELMSLEV 1932 (passim) 

gegebene Erklärung von Fällen wie edesis "Futter" (ésti), 

vèmalas "erbrechen" (vémti) , taQkinas "fe tt" (tau/cal, tâukus 

"Fett") auf Grund einer ganz allgemeinen Metatonieregel (p.6 

"toute syllabe accentuée revêt l'intonation de la syllabe 

immédiatement suivante") samt dem von Holger PEDERSEN 1933:10 

unternommenen Rettungsversuch, die Regel sei "évidente pour les 

mots qui ont (ou qui ont eu) plus de deux syllabes", als mit dem

(Material nicht übereinstimmend ablehnen. Wenn die Regel für eine 

Reihe von Paradebeispielen doch stimmt, so einfach deswegen, 

weil es nur zwei Intonationen gibt und der Ton des nächsten 

Vokals sowieso jedes zweite Mal zu dem des betonten Vokals paßt.

14. Die Betonung der Präverbien is t in ihrem Kern altererbt: 

lit.prà-ve^u "ich fahre (etwas) durch" zeigt wie ved.prá vahata 

(RV 1.23.22) "führet (es) fort" die alte Betonung des Präverbs 

!in einem Hauptsatz (von wo sie im L it. verallgemeinert worden
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is t ) . Mit SAUSSUREs Gesetz entsteht dann etwa pra-àugu "ich 

wachse heran, wachse vorbei", pra-begu "laufe vorbei", pa-dirbu 

"arbeite" (pf. )  Nach diesem Muster richten sich die ebenfalls ״

kolumnal betonten alten Athematica: wie pra-àuga, so auch pra- 

miēga "verschläft", wozu mit SAUSSUREs Gesetz pra-miegù, pra- 

miegi (vgl.DAUKŠA miegmi) , ferner pa-liēka, pa-liekù "verläßt, 

verlasse" (D. paliekmi) und umgebildet at-elna "kommt" (D. 

a té it״). Die Kürze des Präverbs erklärt sich wohl nicht aus 

einer erst spät erfolgten Akzentzurückziehung vom verbalen Teil 

(so KORTLANDT 1973:304, 1977:326), sondern vielmehr einfach aus 

der Tmesis: betontes e und a wurden eben nicht im Auslaut ge- 

dehnt. Auch die gekürzten Auslautsvokale in Präverbien wie ли- 

(in alten nominalen Komposita nüo- ) und p ri- (nominal prie-) 

zeigen, daß die Tmesis im Litauischen erst nach der Wirkungszeit 

des LESKIENschen Gesetzes ("Akutierter Langvokal wird im Auslaut 

gekürzt") von voller Univerbierung abgelöst sein kann. - Das 

Slavische lie fe rt zu dieser Problematik nichts Selbständiges, 

sondern betont lediglich das Präverb in Verbindung mit sonst 

anfangsbetonten Formen mobi1 flektierter Verba, vgl. aruss. 

vóspoju (póju, altmak.póju, poétb "singen") DYBO 1983:29, 

aruss.p rõ liju  ib .44, aserb.pri-vedu, pri-vedéèi, nà-reku, ла- 

rečēši (réku, rečēši) BULATOVA 1975:172f.; so heute noch die

2.3.sg. des sbkr. Aorists dô-nese (l.sq.do-nèsoh, vgl. nèsoh, 

nèse) . Diese Akzentzurückziehung versteht sich einfach aus der 

generellen Polarisierung der Mobilität (vgl.§ 8 oben).

15. Gegen die wiederholte Behauptung KORTLANDTs (1975:22 und 72, 

1977:319, 1985 passim, 1988:299), daß idg. Dehnstufenvokale im 

Baltoslavischen regulär mit zirkumflektierter Intonation auf- 

treten, is t doch nach Ausweis des beweiskräftigen Materials an 

der traditionellen Auffassung, die Akut als den Normalakzent im 

Bsl. vorschreibt, festzuhalten. Man vergleiche etwa le tt. 

smiêtiês "lachen" aus *smeļ- (Prs.smejuôs, ved.smâyate mit 

Ptz.smita-, wohl akrostatisches Prs. *sm ēļ-ti, *smēļ-ņti, 

Med.*s/né*-or) , l i t .  súolas "Bank" (idg.so l-ô-s, V^ddhiableitung
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von einem *sól (~o)~ zur Wz. von qr.iApara "Brettgestell" Hes., 

ae.sealma), l i t . sólimas "Salzlake" (*sā l-, nicht *sahl-, wegen 

idg. Wurzelstrukturregeln und ved.sa lilà - "Meer") usw. (weitere 

Beispiele in RASMUSSEN 1989:161). In seinen ersten Schriften 

(z.B. 1973:298, 1975:22) erklärte KORTLANDT den akutierten 

Langvokal von l i t .bēgti, ē s ti, sesti aus einer Grundform mit *eH 

im Wechsel mit bloßem *e; später hat er aber diese Idee 

zugunsten einer Erklärung im Rahmen des inzwischen gefundenen 

WINTERschen Dehnungsgesetzes vor media non aspirata aufgegeben. 

Die *еЯ-Lösung wurde aber in KORTLANDTs früher Gedankenwelt auch 

für slav.*sëk- "schneiden", das keine media enthält, in Anspruch 

genommen. Hier zeigt der slav. In f., sbkr.s jēč i, deutlich Akut 

und bestätigt die traditionelle Lehre von dieser Intonation als 

der regulären Vertretung alter Dehnstufenvokale (vgl. die kurze 

Vollstufe in la t.secare). Die Akzentuierung des Prs.*sëkç, 

*sēčetb nach Klasse "c" (mobil) (DYBO 1981:209, vgl.aserb.sêfcu, 

ot-sëâééi BULATOVA 1975:173) muß auf einem alten akrostatischen
4

Paradigma mit Ablaut e/é, d.h. *sēkti, *séJc-nti beruhen; in den 

Formen des Dual und Plural mußte DYBOs Gesetz Betonung der 

zweiten Silbe ergeben, was gegenüber der Anfangsbetonung des Sg.
I

Mobilität bedeutete und den E in tritt des Verbums in das Akzent-
4

schema der Klasse "c" bewirkte: l.sg. *sēk-mi : 2.pl. *sek-té, 

nach Thematisierung *sék-õ : *sek-e-té urslav. mit verallge- 

meinerter Dehnstufe im Wurzelsegment *sëkç : *sēčete. Die 

Mobilität dieses Verbums spricht somit nicht gegen die reguläre 

Entwicklung von Akut in alten Dehnstufenvokalen.

16. Wo solche Vokale im Slavischen doch Zirkumflex zeigen, 

liegen - abgesehen von analogisch zu erklärenden Fällen - ent- 

weder idg. dreimorige bzw. zweisilbige Vokale oder alte Einsilb- 

1er vor:

16.1. Sbkr.žērāv "Kranich" baut auf einen Akk.sg. auf *-<3m aus 

älterem *-oy-m, vgl. iāq.*dļēm (gr.Zflv, ved.dyira) aus älterem 

*dļ-ēņ-m, Akk. von *di-ēņ-s (qr.Zeóç, ved.dyàufr). Idg.*-õ auch 

in lit.a/cmuő, ahd.gumo.
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16,2• Lit.ê jo 3.Pers. "ging(en)" setzt eine Form mit hiatischem 

/е-e j-/ aus dem idg. augmentierten Ipf. *e-h^e^- fort. So wohl 

auch lit.ëmè ,,nahm” aus *e-ĥ ero-.

16.3. Es scheint eine feste phonotaktische Regel des Balto- 

slavischen zu sein, daß einsilbige Wortformen nur fallende Into- 

nation (Kürze oder Zirkumflex) haben können. So erklären sich 

sonst unerwartete Zirkumflexfälle wie l i t . t ie  ,,die" (vs. Akut im 

Mehrsilbler g e r ie - j i) , nuö (Akut etwa in nüo-jauta "Vorahnung", 

VN zu nu-jaüsti "ahnen"), jüs "ihr", slov.ta "du", ml "wir", vi 

"ih r", ta "sie" (N.sg.F oder NA.pl.N), k r i "Blut" (jav.xru-, 

a ir .crû) u.v.a. Diese Regel erklärt nicht nur den Zirkumflex in 

den bsl. Kontinuanten alter Wurzelnomina, sondern auch eine 

ganze Reihe weiterer Charakteristika dieser Klasse:

16.3.1. Den Erwartungen genau entsprechend können alte Wurzel- 

nomina im Bsl. mit dem gelängten Vokalismus /ē/ des Nom.sg. auf- 

treten, wobei er wegen der Einsilbigkeit zugleich Zirkumflektie- 

rung zeigt:

(1) ursl. *čarb "Zauberkunst" in sbkr., slov.äar aus bsl.*kêr-a-, 

Umbildung eines WN *kēr( - i ) -, idg.*kwer (älter *kwēr~s < 

*kwér-s zur Wz. von ved.kppôti, kymr.paraf);
Л  л  л

(2) *тё1ъ/*тё1ь "feiner Sand" in slov.mel m/f, č.mēl, mël9, 

l i t .smèlis (2) "Sand" aus bsl. * (s; 7nēl-i-/-a-, Umbildung 

eines WN *(s)mēl(s) < idg. * (s) mélâ-s (älter *[ sì mélh-s <

* [s lmēlh-s < * [ simêlh-s) mit regulärer Kürzung der im Nom. 

entstandenen Länge wegen der stammauslautenden Konsonanten- 

gruppe /- lh -/ (vgl.RASMUSSEN 1978:76);
л  ^

(3) *rēčb "Rede, Wort, Sache" in sbkr• r lje č  aus bsl.*refc-i-s, 

Umbildung von *rēk-s (älter *rék-s);

(4) *žalb "Sorge" aus bsl. *g ē l- i- , vgl. lit.grélà (4) ds., idg. WN 

*gwêlâ2, wohl altes Ntr. //gwélh2// mit lautgesetzlich von

/-h2/ hervorgerufener Dehnung und Einreihung des als 

Ntr.pl. aussehenden Wortes in die Klasse der Feminina, 

vgl.ahd., as. quäla "Qual" (urgerm.*ievēl-ō) ; Wz. von 

1i t .g ê lt i "weh tun", arm.kelem "peinige";

(5) *žarb "Feuer" in sbkr.žar "glühende Kohle" aus *gēr-a-,
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Umbildung von *gēr, idq.*gwhēr (älter *gwhér-s) zur Wz. von 

ved.gharmá-, gr.Ѳірца, ־Mfl.

Eine Liste weiterer slav, Beispiele gibt KORTLANDT 1985:118 mit 

Verweis auf die Behandlung bei VAILLANT 1974• Es sollte hier 

beachtet werden, daß der Zirkumflex in den umgebildeten bsl. 

Formen, die nach der Überführung in andere Stammklassen keine 

Einsilbler mehr sind, phonemischen Status hat.

16.3.2. Neben den e־haltigen gibt es auch Wurzelnomina mit o- 

Vokalismus, vgl. idg. *péd-s/*pôd-m ,,Fuß", *nökvt-s  ,,Nacht11 usw. 

(grundlegend SCHINDLER 1972). Wo diese mit gelängtem Vokalismus 

auftreten, zeigen sie im Bsl. den Zirkumflex. Beispiele des 

Grundtypus scheinen nicht sicher belegbar, sbkr.gar ,,Ruß" muß in 

einem Kompositum wie Dgär ,,schwarzer Dampf", idg. *éni-gwhôr 

(o.ä.) entstanden sein, und sbkr., slov.kar "Wortstreit" gehört 

zu einer Wurzel mit idg. a-Vokalismus (POKORNY IEW 530). Dafür 

können aber ganz viele Belege für eine sehr beachtliche Unter- 

klasse mit baltoslavischem zirkumflektierten ä^Vokalismus 

angeführt werden:

(1) * a l- in l i t . žole (4) "Gras", apr.sä lin , zur Wz. von l i t .  

ž ē lt i ,  le t t .zeit "grünen", idg.*^*1ô ld-s, woraus zunächst

vorbsl. * 3 alās > * 3 ãl-s > * ļā l-s  mit späterem Übertritt in 

eine produktive Nominalbildungsklasse;

(2) *kāv- in l i t . kovà (4) "Schlag" zu Jtáuti "schlagen", idg. 

*kč>ņā-s ;

1(3) *lám- in lit.Jomà (4) "niedrige Stelle auf dem Acker", bulg. 

lam "Loch", sbkr.d ia l.laro "Hachse" (ÈSSJa 14, 26), zur Wz. 

von l i t . l im t i "zerbrechen", lémti "entscheiden", idg. 

*h310māļ-s (gr. VüÀepéç "unaufhörlich", cf.BEEKES 1969:110);

(4) *māv- in l i t .movà (4) "Kupplung" zur Wz. von mäuti "an- 

ziehen" (aus *"bewegen"), idg.*mļč>ņā2-s;

(5) *skāl- in l i t . skolà (4) "Schulden" zur Wz. von ske le ti "ver- 

schuldet sein", s k l l t i  "in Schulden geraten", idg.*sköld-s;

(6) *čār- in l i t .èorà (4) "Eile" zur Wz. von s é rti "schlagen, 

peitschen", idg.*kôrâ-s;

(7) *čāv- in lit.áovà (4) "Einsenkung; Riegel" zur Wz. von éàuti
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,,hineinschieben, schießen", idg. *k0ņā-s;

(8) *tvā r- in l i t . tvorà (4) "Zaun", le t t . tvàre ds., aksl.tvarb 

"Baum, Stoff, Natur", sbkr.tvar "Geschöpf", zur Wz. von l i t .  

tv é r t i "fassen, zäunen", idg. *tņč>rā-s;

(9) *v ii-  in l i t .vole (4) "hölzerner Schlegel", le tt .vàie 

"Waschbleuel, Schlegel des Dreschflegels", l i t .võlas (2) 

"Rolle", le t t .vāls "Heuschwader", sbkr.vai, č.val "Welle", 

zur Wz. von l i t . vé lti "walken", idg. *yól^j-s;

(10) *vžr1־ in l i t .vorà (4) "lange Reihe" zur Wz. von vérti 

"einfädeln", le tt. vērt auch "reihen", idg. *yór<?־s;

(11 ) *v ir2־ in le t t .vārs "Suppe", aksl. ѵагъ "Hitze", sbkr.var, 

č.var, zur Wz. von l i t .v i r t i  "kochen, sieden", idg.*yór<?-s.

Der im Baltischen eindeutig bestimmbare a-Vokal dieser Beispiele 

stimmt zu keinem sonst bekannten idg. Wortbildungstyp, wenn er 

nicht gerade nach schon bekannten bsl. Lautgesetzen aus idg. 

kurzem /о/ erklärt wird: Da in allen Beispielen idg. set-Wurzeln 

vorliegen, mußten die Wurzelnomina im Nom.sg. die ursprüngliche 

Dehnung wieder beseitigen; das idg. /о/ is t dann im Vorbsl. zu 

/a/ geworden, bevor noch der wurzelschließende Laryngal im Wort- 

inneren mit Ersatzdehnung schwand und den langen a-Vokalismus 

erzeugte; dieser nahm dann mit dem hier besprochenen Lautwandel 

in den nunmehr einsilbigen Wortformen zirkumflektierte Intona- 

tion an, so daß am Ende ein seltsames Ergebnis mit gedehntem a- 

Vokalismus vorliegt. Das a-Timbre der baltischen Formen beweist 

gegen KORTLANDT, daß die "Dehnstufe" und die mit ihr (in ein- 

silbigen Wortformen) verbundene Intonation nicht auf die idg. 

Grundsprache zurückgehen, sondern die Nachwirkungen spezifisch 

baltoslavischer Lautübergänge darstellen.

16.3.3. Andere Vokalismen kommen ebenfalls mit Zirkumflektierung 

vor. Von Bedeutung is t das Lexem *gir-, l i t . gyrå, Akk.gÿr$ 

"Lob", das nach Ausweis von ved.g!£, giram, Dat.giré "Loblied" 

(gav.Gen.sg.garo) schon grundsprachlich die Schwundstufe im 

Paradigma verallgemeinert hatte. Das Baltoslavische hat also aus 

der Grundsprache eine Form *gwj־h-s geerbt, woraus zunächst
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*g îr-s , das zirkumflektie rt wurde, bevor es in die Я-Klasse 

eintrat. Interessant auch die auseinandergerissenen Alternanten 

desselben Paradigmas sbkr., slov.kvas ,,Sauerteig" : kxs "Essig", 

urslav. *kvasb bzw. *kysb, bsl.*kvas/*küs aus *kņāhts bzw. einem 

aus obliquen Kasus wie Gen. *Jcuhtsós entstandenen *kühts(s). Daß 

*kņāhts- auf das Idg. zurückgeht, wird von lat.cäseus bezeugt, 

weshalb eine schon idg. Verselbständigung der beiden im Slav, 

vorliegenden Stammalternanten durchaus sinnvoll anmutet.

17. Mit demselben Gesetz versteht sich auch indirekt die Akzen- 

tuierung des slav. I-Partizips, das sich in dieser Hinsicht nach 

dem alten Aorist richtet (s.STANG 1957:134, 136, 142). Der 

Aorist des Vb. "trinken" kann für das Idg. als ein Paradigma 

*póhj-t, 3.pl.*ph3i-ê n t angesetzt werden (reguläre Behandlung 

einer Wz. *peh31~) , vgl.ved.á-pít und gr.É-тгіоѵ. Nach Durch- 

führung des i-Timbre entstand im Vorbsl.*pih3- t  oder zumindest 

*рГ-t, das als Einsilbler zirkumflektiert werden mußte: sbkr.

2.3.sg. pi. Die mit der fallenden Anfangsbetonung zusammen- 

hängende Mobilität wird auf das mit dem Aorist semantisch eng 

verwandte i-Partizip übertragen: russ.p ii, p ilá , p i lo . 

KORTLANDTs "pHi-laH" mit Vokaldehnung n a c h  dem Laryngal 

(z.B. 1975:3, 6, 11, 23, polemisch 1978:278 n. 9, als 

u*pH3iléH2" 1988:302) erübrigt sich völlig. Genauso erklärt sich 

russ.byi, bylà, bÿlo "war" nach dem einsilbigen Aor.aksl.by, 

sbkr.bi, und russ•dal, dalä, dålo zum Aor.sbkr.da usw. In 

einigen Fällen hat diese Analogie aber nicht gewirkt, so is t von 

* b i t i "schlagen" der Aor.sbkr.bi, der sich nicht nur nach dem 

In fin itiv  (sbkr.b iti)  gerichtet haben kann, sondern auch in den 

anderen Personalformen des Aorists (l.sg.blh) und dem 

lautgesetzlichen i-Ptz. bio, b ila , b îlo  (russ.bii, b ila , b ilo), 

das nach HIRTs Gesetz immobil werden mußte (Wz. *bhej.h-/bhih -) , 

eine Stütze hatte. In beiden Fällen gehen i-Ptz. und Aor. 

bezüglich der Mobilität und der damit verbundenen Intonation 

Hand in Hand. Bei nichtakutierter Wurzel wurde der Aor. 

außerhalb der 2.3.sg. nach DYBOs Gesetz endbetont.

Zur Vorgeschichte der baltoslavischen Akzentuierung
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gegebenenfalls mit Neoakut zur Folge: sbkr.l.sg. mrîjeh aus 

*merxъ, kleh, 3.pl.kléée aus *k lęx i, *klęśę. In diesen von 

KORTLANDT viel zitierten Paradebeispielen (1973:198, 1975:22, 

1985:113, 1988:300) liegt somit kein Beweis für zirkumflektierte 

Vertretung idg. Langvokale vor, ja, es kann nicht einmal als 

wahrscheinlich gelten, daß der Wurzelvokal ursprünglich lang 

war, müßte doch ein alter Wurzelaorist wie *mér-m 

(vgl.heth.merzi "schwindet") genauso als /тег־/ + sigmatische 

Flexion erscheinen. Selbst wo der Wurzelvokal wie in dò-nijeh 

"ich brachte" (KORTLANDT 1988:300) unmißverständlich dehnstufig 

war, muß die von ־ije  indizierte Zirkumflektierung nicht in ־

dieser Form entstanden sein, sondern kann von der (geschwun־ 

denen, aber vorauszusetzenden) einsilbigen 2.3.sg. (Typus *ņēĢ*1- 

s-s, *ņēģ^-s-t) übernommen sein.

18. KORTLANDT hat die Distribution des slov. "Neozirkumflex" 

sorgfältig untersucht (v.а.KORTLANDT 1976), seine Erklärungen 

kann ich aber im Detail nicht ohne weiteres akzeptieren. So 

braucht man nicht, slov. Instr.pl. ženami mit KORTLANDT auf 

"gènaHmiHp*' via um den éinen Laryngal gekürztes ngènaHmî$n 

(KORTLANDT 1988:304, entsprechend 1975:11) zurückzuführen, es 

genügt "an originally long vowel in the following syllable" 

(KORTLANDT 1976:4). Nach Ausweis des Slovenischen selbst war das 

/ ־ i /  des Instr.p l. in der Tat lang, vgl.možmī, kostmî. M.E. 

stammt der slav. Vollvokal des Instr.pl. der Endung /  mi/ aus־

der entsprechenden Endung der o־ und jo־Stämme, aksl.raby, 

ko n 'i. Auch diese Endung is t im Slovenischen lang: stâbrî, 

mâzgî, t l î ,  psi (stâbâr "Säule", mâzâg "Maulesel", t là  "Boden", 

pás "Hund"), ein Befund, der aber sicher durch Analogie nach dem 

neoakutierten Lok.pl. zu erklären is t (so STANG 1957:70): slov.
t Ł

stâbréh aus * - to  < *-ёхъ, vgl. die von STANG (I.e.) z itie rte  

Posavina-Form s kohl mit eindeutigem Neoakutakzent. Mit der 

Endung 2־  wird *ženāmī automatisch zu ženami. Ähnlich is t der 

Worttyp zabava "Unterhaltung" zu beurteilen: Zwar wird bsl.*־á! 

im slav. Auslaut sonst gekürzt, diese Regel g ilt  aber nach
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Ausweis des Slovenischen nicht, wenn zwischen der alten 

Tonstelle (vor Wirkung des DYBOschen Gesetzes) und dem ־a eine 

volle Silbe steht. Vor dem Inkrafttreten des DYBOschen Gesetzes 

hieß es daher *žena, aber *zabāvā und danach *žena, *zabává, 

woraus später štok.zábava, aber slov.zabava. Ein früherer 

Schwund eines Laryngals in der Silbe / / vā/ als in־ is /־bä־ t 

dabei nicht anzunehmen, es genügen leicht verständliche rhyth- 

mische Bedingungen wie die čechische wellenartige Hervorhebung 

jeder zweiten Silbe, um der Silbe /-vã/ eine größere Prominenz 

als /bä־ / zu geben. Das Operieren von DYBOs Gesetz setzt voraus, 

daß der Wortbildungstyp der präfixbetonte von l i t . pàsaka 

(1.Akzentklasse) deverbaler Herkunft is t (vgl.sbkr.zàJbav i t i  se 

"sich unterhalten", l it .p a s a k ÿ ti) . Anders verhält es sich mit 

dem Typ osnova "Grundlage", der wie gr.im ~атоХА, RV sam-tarä 

"das Zusammenfügen" ursprünglich endbetont war und daher im Bsl. 

mobil wurde. Die alte marginale Mobilität (wie l i t . avižā, āvižņ 

"Hafer") ergab slav.*osnova, kkk.*òsnovç, das nach Ausweis der 

Einzelsprachen zu *osnòva, *òsnovç mit Beschränkung der 

Mobilität auf die ersten zwei Silben (nach dem zweisilbigen Typ 

*gora, *gòrо) weiterentwickelt wurde. Bei der Akzentverschiebung 

*osnova > *osnòva entstand, wie auch sonst bei Akzentzurück־ 

Ziehung, Neoakut auf dem nunmehr betonten Binnensilbenvokal, so 

daß der Iktus im Slovenischen nicht weiter verschoben wird: 

osnova wie štok.òsnova, bulg.osnôva, russ.osnôva (d ia l.-o-, 

statt -w־ , aus dem Akk.); nach dem Akk. Čak. anfangsbetont 

òsnova. Lautgesetzlich wäre wohl slovä**osn$va, vgl. Neoakut־ 

beispiele wie kóźa, nøsié, k$lješ (russ.dial (־ע־. ; der Zirkum־ 

flex stammt wohl direkt oder indirekt aus dem Nebentyp podpora 

"Stütze", okora "Buße", der wie štok.pótpora, ókora anfangs־ 

betont war und daher das -a der Endsilbe als Länge behielt. Nur 

in diesem Sinne is t osnçva ein Fall von "Neozirkumflex", nicht 

direkt, wie KORTLANDT 1976:3 und 1988:304 w ill.9

9 Ebenso dürften auch russ.pozolóta und sbkr.pözlata 
"Vergoldung" aus einem Paradigma *pozólta (aus *pozolta unter 
Neoakutentwicklung retrahiert), Akk.*pózoltę zu verstehen sein;
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19• KORTLANDTs Erklärung von č.hlava, hlavu ggü. sbkr.glāva, 

glavu (1988:304) is t mir nicht verständlich: Die von K. bemühte 

Kürzung langer Vokale im Vorton g ilt  eben nicht für Zweisilbler, 

vgl.C.tráva, sbkr.tráva, russ.travá "Gras" (ursl. *trava). Zir־ 

kumflektierte Liquidadiphthonge sind eben im Čech. kurz, im 

Sbkr. lang: ö.ha-vran, sbkr.vran (russ.vóron "Rabe"), so daß es 

gar nichts zu erklären gibt. Gegen KORTLANDT 1988:305 is t im 

ersten Vokal von sbkr.glävama nicht mit Erhaltung des gekürzten 

Vokals, sondern umgekehrt einfach mit der Wirkung der genannten 

Kürzungsregel in Mehrsilblern zu rechnen, vgl.ARUMAA 1964:185: 

"In dreisilbigen Wörtern is t im Westslavischen (wie im Süd- 

slavischen) die Länge nur unmittelbar vor einer betonten Kürze 

erhalten" (Typus sbkr.nàrod, Gen.národa, č.nārod,-a , jeweils mit 

Ausdehnung der Länge zum zweisilbigen Nom.-Akk.). Die Kürzung 

is t insofern phonetisch "natürlich", als sie einfach postuliert, 

daß unbetonte Längen in langen Wortformen nur unmittelbar vor 

der betonten More auftreten können.

20. Eine besondere Bemerkung verdient der Gen.pl. Ich kann mich 

der verbreiteten Auffassung nicht anschließen, daß die Gen.pl.־ 

Endung, die im Aksl. mit dunklem Jer (rab-ъ, žen-ъ, mater-ъ) ge־ : 

schrieben wird, im Urslavischen genauso ausgesprochen wurde wie j 

die im Aksl. gleich geschriebene und später ebenfalls weggefal־

slov.pozlata kann mit der sbkr. Form identisch sein oder den im 
Akk.pozlato regulär entstandenen Zirkumflex auf den neoakutier- 
ten Nom.*pozláta übertragen haben. Ebenso sbkr.ögrada, slov. 
ograda "Einfriedung", vgl. die Betonung des kirchensl. Lehnworts 
im Russ.ogràda (bulg.ogràda). Der Akut von russ. ogoröd "Küchen־ 
garten", slov.ogràd, -àda "Umzäunung (um ein Gebäude)" kann aber 
einfach aus alter Oxytonese des Kompositums, vorursl. *ogordb mit 
Übernahme der alten Oxytonese des Simplex erklärt werden, vgl. 
Erhaltung bzw. Spuren von Oxytonese in Susak yråt, yrådå (Hamm, 
Hraste & Guberina 1956:106) und aruss.Gen.sg.groroda (Kolesov 
1972:141). Entstehung von Neoakut beim Hervorrücken des Iktus 
nach Dybos Gesetz anzunehmen, wie es Kortlandt 1988:30 w ill, is t 
also nicht geboten, ja sogar ausgeschlossen, wenn man Verbal־ 
formen mit neoakutierter Wurzelsilbe der Art *kòljeàb, *nòslèb 
aus einer früheren gerade von Dybos Gesetz erzeugten Stufe 
*kolješb, *nosišb mit Iktus auf einer fallend intonierten Bin- 
nensilbe (älter *kolješb [ oben § 121 erklärt.
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lene Endung -ъ des Nom. und Akk.sg. der o־Stämme. Die Gen.pl.־ 

Endung führt zu einer weitergehenden Dehnung als der Jer des 

Nom.־Akk.sg. und entspricht anders als dieser einer schleif- 

tonigen Langsilbe im Litauischen und anderen aussagekräftigen 

Sprachen. Wenn nun der Wegfall der Gen.pl.־Endung im Sbkr. (vor 

der späteren Anfügung der neuen Endung ־a) eine Dehnung eines 

vorausgehenden Halbvokals hervorruft wie in bltākā (bitka 

"Schlacht") , während im Nom.־Akk.sg.<?lánafc "Artikel" nichts 

Derartiges zu beobachten is t, so könnte man zur Not daran den־ 

ken, mit KORTLANDT (1975:14f., 1988:306) Verallgemeinerung der 

im Typus slov.gór, sbkr.görä entstandenen Länge als Merkmal 

aller Gen.pl.־Formen der Sprache anzunehmen. Aber wenn gór auf 

vorursl.*gor-ъ zurückgeht, warum is t *ЬоЬъ "Bohne" dann zu slov. 

bòb geworden? BULACHOWS'KY hat überdies gezeigt (Prąci I I ,  334), 

daß die Dehnung in ukrainischen Liquidadiphthongen verschieden 

ausfällt, je nachdem ob das Wort mobil oder immobil flek tie rt, 

vgl. einerseits sorôk, vorön, kólód, morôk zu den immobilen 

Wörtern soróka soróku "Elster", voróna vorônu "Krähe", kolóda 

kolódu "Holzblock", moróka moróku "Sorge", andererseits borid, 

yo liv , borin, s torin  zu den mobilen borodâ bôrodu "Bart", yolovà 

yólovu "Kopf", boroná bóronu "Egge", storonâ stóronu "Seite" 

usw., wobei nur die erstere Gruppe mit dem Worttyp ko ró l9 

"König", korótkyj "kurz" mit altem Neoakut zusammengeht (vgl. 

auch doróźćyj "lieber" zu doroyÿj, dóroy wie russ,doróźij mit 

Neoakut im Komparativ).10 Wenn das Schwinden eines Jers somit 

in verschiedenen Sprachen übereinstimmend verschiedene (kovari־ 

ierende) Spuren hinterläßt, so muß der Grund ein rein lautlicher 

sein. Es liegt auf der Hand, daß die von einem l a n g e n  Jer 

hervorgerufene Ersatzdehnung größer is (■£־) t als die von einem 

k u r z e n  Jer (־ъ) bewirkte, und daß sich die größere Ersatz־ 

dehnung eher dann zeigt, wenn das geschwundene Element betont

10 Shevelovs Einwände (1979:607f.) sind nicht durch־ 
schlagend, da sie einfach in der Konstatierung von Dialekt־ 
varianten bestehen, die ja bei jeder Interpretation der Gesetz־ 
mäßigkeiten eine Störung bedeuten müssen.
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gewesen is t. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß in der 

besonderen Prosodik des Gen.pl. ein Reflex der in l i t .v ilkņ* 

gr.áypúv, gav.šiiaodanęm /  aam/ vorliegenden idg. Endung *-òro־

erhalten is t. Daß das Slav, aus dieser Endung einen Vokal mit 

scheinbarem u-Reflex entwickelt hat, is t nicht überraschender 

als die Entwicklung von -ъ aus *־os, *-от im Nom.-Akk. sg., von ־ 

и aus *oj. im Dat.sg. der o-Stämme, von -y aus *-ōns/*-āns im 

Akk.pl. und aus *-ont-s im Prs.Ptz., oder von -y aus *-öj.s im 

Instr.p l. der o-Stämme. In allen diesen Fällen muß mit einer 

weiter gehenden Verdumpfung von /ō/ u.dgl., als die Lautgesetze 

sonst vorschreiben, gerechnet werden.

21. Wie meine hier notgedrungen unvollständige Darstellung der 

bekanntesten und am leichtesten überprüfbaren Akzentregulari- 

täten des Baltoslavischen gezeigt haben wird, sind die bsl. 

Akzente die Nachwirkungen einer Reihe z.T. zäh andauernder Ten- 

denzen, die stets fortgesetzt und vertieft werden, ein veri- 

tabler Amoklauf der Mobilität. Die bsl. Akzentologie is t für das 

Verständnis des Begriffes Lautgesetz insofern von prinzipieller 

Wichtigkeit, als sie zeigt, wie ein Lautwandel seine Wirkungs- 

zeit hat: Er kann bescheiden anfangen, um später zu allge- 

meinerer Gültigkeit zu gelangen, und kann im Laufe seiner 

Lebenszeit von anderen, mehr kurzlebigen Veränderungen gekreuzt 

werden. In einer Nußschale is t das der vorherrschende Charakter 

der baltoslavischen Mobilität. Es darf vielleicht dabei hervor- 

gehoben werden, daß die einzelnen Lautprozesse und analogischen 

Umschichtungen, die im vorhergehenden angenommen wurden, nicht 

übermäßig zahlreich sind und alle mit "natürlichen" phonetischen 

und sonstigen diachronischen Erfahrungen in Einklang gebracht 

werden konnten.
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Wolfgang P. Schmid 
Die Stellung des Baltischen im Kreise der indogermanischen

Sprachen

I.

Wenn man zu dem vieldiskutierten, von Klischeevorstellungen 

nicht freien, zuweilen auch ideologisch befrachteten Thema 

dieses Vortrages etwas Neues, oder zumindest etwas anderes sagen 

möchte als in unseren Lehr- und Handbüchern nachzulesen is t - 

und das is t in der Tat meine Absicht - dann is t man genötigt, 

zunächst einmal einige theoretische Erläuterungen vorauszu- 

schicken, um das andere begreiflicher zu machen.

Die Ortsbestimmung einer Sprache oder Sprachengruppe "im Kreise 

der idg. Sprachen" verlangt zuerst eine Bemerkung zum Begriff 

Indogermanisch oder zu dem damit gleichwertig gebrauchten Indo- 

europäisch- - Bekanntlich werden beide in drei verschiedenen 

Gebrauchsweisen verwendet.

1) Mit dem Adjektiv indogermanisch belegt man eine bestimmte 

Menge von historisch mehr oder weniger gut bezeugten Spra- 

chen, deren Ähnlichkeiten in der Lautstruktur, im gramma- 

tischen Bau und im Wortschatz weder auf Zufall beruhen noch 

aus unabhängiger Parallelentwicklung, noch aus allmählicher 

Annäherung erklärt werden können.

2) Das Adjektiv indogermanisch schreibt man auch den festste ll- 

baren Gemeinsamkeiten im phonologischen, morphologischen, 

lexikalischen und syntaktischen System dieser Sprachen zu und

3) wendet man indogermanisch auf eine hypothetische, vorhisto- 

rische Grund- oder Gemeinsprache an, die zur Erklärung jener 

Gemeinsamkeiten der idg. Einzelsprachen postuliert wird.

Von diesen also auf Sprachen, Sprachbeziehungen und Konstrukte 

bezogenen Verwendungsweisen des Adjektivs indogermanisch möchte 

ich die dritte , die hypothetischste von allen, streichen. Es 

soll also nicht um den Beitrag gehen, den etwa die baltischen 

Sprachen zu einem wie immer gearteten, seit Anfang an immer 

wieder anders vorgestellten und mit zunehmend abstrakter wer- 

denden Zügen ausgestatteten "Indogermanischen" leisten können. - 

Wir schneiden also von dem Konstruktionskegel die Spitze ab.
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beziehen uns auf ein weiträumiges Sprachkontinuum, erinnern uns, 

daß das Kunstwort indogermanisch ursprünglich nur eine Klammer- 

form für darin zusammengefaßte Sprachgruppen darstellt und be- 

finden uns erneut, wie schon A.SCHLEICHER, in bester Gesell- 

schaft mit den Zoologen, deren phylogenetisches System heute 

auch keine Ansprüche mehr erhebt, schließlich auf ein ״Ur״wesen 

zurückzuführen.1

Dieser methodische Schritt, der naturgemäß zu einer Art areal- 

linguistischer Betrachtungsweise führt, hat natürlich weitere 

Konsequenzen, die die zweite Gebrauchsweise von indogermanisch, 

also die Sprachbeziehungen, betreffen. Welche Relation bezeich- 

nen wir eigentlich mit den metaphorischen Ausdrücken wie gene- 

tische Verwandtschaft, ererbter Wortschatz etc., wenn wir uns 

nicht auf eine Grundsprache berufen wollen?

Die Basis für Überlegungen dieser Art is t de SAUSSUREs Beliebig- 

keit des sprachlichen Zeichens. Wenn zwei Sprachen durch eine 

Reihe von Entsprechungsregeln auf allen Ebenen der Grammatik 

verbunden sind, dann können diese Regeln nicht durch Zufall ent- 

standen sein, sondern nur durch Nachbarschaft. Ebenso wie eine 

gelungene Wortprägung erst von der Familie angenommen, dann von 

Nachbarn oder Kollegen gehört und übernommen wird, bis sie sich 

zum allgemeinen Sprachbesitz durchgerungen hat, setzen auch 

sprachliche Neuerungen stets solche Kontaktbeziehungen voraus. 

Genetische Sprachverwandtschaft is t also nichts anderes als eine 

Nachbarschaftsbeziehung v o r  Ausbildung von Sprachgrenzen, 

während man die Nachbarschaftsbeziehung n a c h  Ausbildung von 

Sprachgrenzen als Entlehnungen versteht. Zu letzteren gehören 

auch Sprachbunderscheinungen. Läßt man die Form des Zeichen- 

trägers unberücksichtigt, gerät man in den Bereich der typolo- 

gischen Verwandtschaft.

Überträgt man diesen Nachbarschaftsbegriff auf das bereits er-

1 P. Ax, Das Phylogenetische System, Stuttgart - New York 
1984. - Zum Folgenden vgl. W. P. Schmid, •Indo-European1 - ,Old 
European*. In: Proto-Indo-European, The Archaeology of a 
Linguistic Problem. Studies in Honor of Marija Gimbutas, 
Washington 1987, S.322-338.
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wähnte Kontinuum, dann läßt sich die Vorstellung von diesem 

Kontinuum weiter präzisieren. Wir dürfen voraussetzen:

1) Jeder Nachbar versteht den anderen.

2) Stetige Übergänge haben zur Folge, daß die Bewohner gegen- 

überliegender Ränder des Kontinuums sich sprachlich nicht 

oder kaum mehr verständigen können. Man kann also zwischen 

Kern und Peripherie unterscheiden.

3) Das Kontinuum is t durchzogen von Isophonen, Isoglossen, Iso- 

nymen, die ganz unterschiedlich verlaufen, also noch keine 

Bündelung erkennen lassen.

Man sieht sofort, daß dieses Kontinuum eine Idealvorstellung 

is t, ähnlich wie der ideal speaker/hearer Noam CHOMSKYs. Sie hat 

aber den Vorteil, daß sie Widersprüchlichkeiten vermeidet, die 

bei der Annahme einer Grundsprache zwangsläufig auftreten, denn 

in dem Kontinuum können - wie in jeder Sprache - Archaismen, 

unterschiedliche Normen und Neuerungen auftreten, kann es Lehn- 

Wörter und Eigennamen und vor allem auch ältere Vorläufer geben. 

A ll dies bliebe im Bereich der Abstraktion, möglicherweise nur 

ein Streit um Worte, wenn es nicht gelingt, mindestens ein 

solches Kontinuum geographisch und wenigstens ungefähr auch 

zeitlich festzulegen.

An dieser Stelle kommt nun die alteuropäische Hydronymie ins 

Spiel, jenes voreinzelsprachliche Netz von Gewässernamen, das 

ganz Europa von Spanien bis an den Don, von Skandinavien bis 

nach Nordgriechenland in unterschiedlicher Dichte überzieht, das 

im Gegensatz zu manch dilettantischen Behauptungen2 nur mit 

indogermanistischen Mitteln erklärt werden kann und damit auch 

die historische Grammatik der idg. Sprachen und deren Lexikon in 

vie lfä ltiger Weise ergänzt und dennoch zum Erstaunen der Namen- 

forschung von der Indogermanistik weitgehend unberücksichtigt 

geblieben is t .3 Sie erlaubt es, weitere Differenzierungen

2 Vgl. W. Cowgill in: M. Mayrhofer, Indogermanische Gram- 
matik I 2, Heidelberg 1986, S.61.

3 Th. Andersson, Probleme der Namenbildung. In: Acta 
Universitatis Upsaliensis 18, Uppsala 1988, S.68f.
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einzuführen: ;

a) Obwohl diese Hydronymie die Gesamtheit des indogermanischen 

Wortschatzes voraussetzt, wird sie doch nicht von allen idg. 

Sprachen zur Gewässernamengebung benutzt.

b) Man kann deshalb Sprachen unterscheiden, die vor Ausbildung 

dieser Hydronymie abgewandert sind (wie etwa das Indo- 

iranische, das Griechische), von solchen, die diese bereits 

voraussetzen (wie etwa das Lateinische).

c) Doch auch diejenigen Sprachen, die im Bereich dieses Namen- 

kontinuums geblieben sind, unterscheiden sich hinsichtlich 

der Kontinuität, mit welcher sie die voreinzelsprachlichen 

Gewässernamen fortsetzen. Die einen setzen die alte Gewässer- 

namengebung kontinuierlich fort, so daß es schwierig wird, 

re lativ jüngere Namen von den ältesten zu unterscheiden, die 

anderen lassen einen deutlichen Bruch zwischen älterer und 

jüngerer Namengebung erkennen.

Man kann also mit einer horizontalen Kontinuität des sprach- 

liehen Kontinuums und mit einer vertikalen Kontinuität der 

historischen Entwicklung rechnen. Ist die vertikale Kontinuität 

gegeben, wird die weitere sprachliche Differenzierung erst an 

Ort und Stelle erfolgt sein.
I
ł
I
I

I I .

Nach diesen Vorbemerkungen können wir nun an die baltische 

Sprachengruppe herantreten und eine Ortsbestimmung in dem 

Kontinuum versuchen. Die mit NESSELMANN 1845 üblich gewordene 

Bezeichnung Baltisch4 umfaßt das im 17. Jahrhundert aus- 

gestorbene Altpreußische, die modernen Literatursprachen des 

Litauischen und Lettischen samt ihren Dialekten, ferner das nur 

noch in Ortsnamen und Glossen erfaßte Altkurische, das Jat- 

vingische und das Selische. Nach Ausweis der Orts- und

4 Doch noch 1872 kann Atis Kronwalds schreiben: 1״Tad zinās 
kùrzemnieks, vidzemnieks, vitebskietis, le itis  и.t . p., ka mes 
esane visé kopā la tvieši!" (Atis Kronwalds, Tagadneè, Rīgā 1987, 
S.295)

204
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



)0056880

Die Stellung des Baltischen im Kreise der idg. Sprachen

Gewässernamen reichte das baltische Sprachgebiet im Westen noch 

über die Weichsel hinaus bis an die pommersche Persante5, 

erreichte im Nord-Osten die obere Wolga und ging im Südosten 

noch über den Pripjet hinweg6. Im Süden is t die Grenze im Raum 

Biaiystok zu suchen. Dieses umfangreiche Gebiet is t dann durch 

die Westbewegung ostseefinnischer Völker, durch die gewaltige 

Expansion slavischer Völker und endlich auch durch die Tätigkeit 

des deutschen Ritterordens auf die heutigen Republiken Litauen 

und Lettland mit zusammen ca. 5 Millionen Sprechern 

zusammengeschrumpft.

Die übliche Einteilung in West- und Ostbaltisch wird dadurch in 

Frage gestellt, daß das mit dem Altpreußischen eng zusammen- 

gehörige Jatvingische über das Ostbaltische hinaus nach Osten 

reicht und auch dadurch, daß das Altkurische sich ebenfalls als 

ein naher Verwandter des Altpreußischen herausgestellt hat7. 

Man sollte deshalb eher von einem Zentral- und einem 

Randbaltisch - einem Vorschlag von V. MAŽIULIS folgend - 

sprechen8.

Die Diskussion über die Stellung des Baltischen im Kreise der 

verwandten Sprachen wird leider durch die immer wieder einseitig 

gestellte Frage nach der baltisch-slavischen Einheit belastet. 

Wir werden sehen, daß diese sich gar nicht mit einer einfachen 

Ja/Nein- Entscheidung beantworten läßt. - Eine weitere Belastung 

s te llt das ständig wiederholte Pauschalurteil über die hohe 

Altertümlichkeit der baltischen Sprachen dar. Angesichts der

5 W.P. Schmid, Beiträge zur Bestimmung der baltischen West- 
grenze. In: Baltistica 23,1 (1987), S.4-12; ders., Spuren bal- 
tischer Sprachen in Pommern. Hydronimia slovianska, Wrocław 
1989, S.119-128.

6 V. N. Toporov, O.N. Trubačev, Lingvističeskij analiz 
gidronimov verchnego podneprov'ja, Moskau 1962.

7 W.P. Schmid, Nehrungskurisch. Abh. der Akad. d. Wiss. u. 
d. L it. zu Mainz, Geistes- und Sozialwiss. Kl. 1989, 2, bes. 
S.35f.

8 V. Mažiulis, in: Is lietuviy etnogenezès. Vilnius 1981, 
S.5-11.
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Tatsache, daß man in einem morphologischen System von sieben 

Kasus nur drei als a lt ansehen kann, und einem Verbalsystem, das 

von allen übrigen idg. Sprachen erheblich abweicht, fragt man 

sich, was die behauptete Altertümlichkeit eigentlich meint. Auch 

die üblicherweise aufgezählten Charakteristika des Baltischen, 

als da sind: der Satemcharakter, die Vertretung der idg. Sonan- 

ten, die Palatalisierungen, die Intonationen, die Veränderungen 

im Kasussystem, die Bildung des bestimmten Adjektivs, das Ver- 

balsystem und nicht zuletzt der Wortschatz müssen differen- 

zierter behandelt werden, als die Handbuchdarstellungen dies ge- 

statten.

Da die zur Verfügung stehende Zeit jedoch keine detaillierte 

Untersuchung aller anstehenden Probleme erlaubt, möchte ich im 

folgenden drei Fragenkomplexe herausgreifen:

1. Das Baltische und der Westen

2. Die Baltikum-Balkan-Linie

3. Das Baltische und der Osten

In jedem der drei Abschnitte wird ein phonologischer, ein 

morphologischer und ein lexikalisch-onomastischer Fragenkomplex 

exemplarisch untersucht, wobei als bekannt vorausgesetzte Ein- 

zelheiten eher am Rande bleiben und durch weniger bekannte Bei- 

spiele ersetzt werden sollen.

I I I . Das Baltische und der Westen

A. In der idg. Lautlehre g ilt  der Satz, daß idg. mediales, nicht 

aspiriertes *b ein ausgesprochen seltener Laut sei. GAMKRELIDZE 

und IVANOV ebenso wie Paul HOPPER haben dies zum Anlaß genommen, 

ein anderes, glottalisiertes Phonemsystem zu entwerfen9. Doch 

unsere eigene Muttersprache läßt uns dann nach der Herkunft von 

Wörtern wie greifen, helfen, laufen, werfen, wie r e i f , s te if ,  

t ie f ,  wie Reifen oder Haufen fragen, denn alle diese Wörter

9 T.V. Gamkrelidze, V.V. Ivanov, Indoevropejskij jazyk i 
indoevropejcy I, Tb ilis i 1984, S.lOff.; P.J. Hopper, Areal 
Typology and the Early Indo-European Consonant System. In: 
E.C.Pólómé, The Indo-Europeans in the Fourth and Third 
Millennia, Ann Arbor 1982, S.121-139.
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müßten, sofern Entsprechungen vorhanden sind, im außergerma- 

nischen Bereich ein *b besitzen.

Für uns wichtig is t nun die Tatsache, daß dieses unerwartete *b

auch im Baltischen auf taucht. Man vergleiche etwa:

nhd.lau/ел, got.hlaupan - l i t . k lup ti "hinken, stolpern", klubas

"hinkend"

nhd.schlafen, qot.slepan - l ן i t . slopus "schwach", slabnas
ו

"schwach"

nhd.Haufen - lit./caupas "Hügel, Haufen" neben

kaubras "Buckel"

An dieser Erscheinung is t gelegentlich auch das Lateinische und 

das Keltische, z.B. mit *ap-, *ab- beteiligt, im Osten gibt es 

sie kaum. Wie immer dieser Wechsel erklärt werden mag, es gibt 

! ihn - von Einzelfällen abgesehen - mit großer Häufigkeit nur in 

einem bestimmten, abgegrenzten Areal.

B. Die Präteritalbildung in den idg. Sprachen gehört zu den- 

jenigen Problemen, die nirgends allein auf synchroner Basis be- 

u rte ilt werden können. Aber auch die diachrone Betrachtungsweise 

kommt nur zu dem betrüblichen Ergebnis, daß es kaum zwei Spra- 

chen gibt, die in diesem Punkte hieb- und stichfeste Überein- 

Stimmungen aufweisen. Zwischen dem Griechischen und A lt- 

indischen, die beide doch durch eine Fülle von Wortgleichungen 

verbunden sind, gibt es z.B. im s-Aorist keine einzige haltbare 

Übereinstimmung. Das Lateinische zeigt starke Divergenzen von 

den anderen italischen Dialekten und im Lateinischen selbst gibt 

es keine Regel, wonach das Perfekt zu legö lēg ī, zu regö aber 

r€ x l heißt. Man fragt sich also, von welchen Faktoren die Prä- 

teritalbildung eigentlich abhängt, von der Semantik, von der 

Wurzel oder vom Präsensstamm?

IDie westindogermanischen Sprachen, aber auch das Slavische und 

Tocharische, zeichnen sich dadurch aus, daß sie alle die alte 

morphologische Unterscheidung zwischen Aorist und Perfekt auf- 

gegeben haben. Wie immer bei solchen Synkretismen bewegen sich 

die Einzelsprachen innerhalb der drei Möglichkeiten: a verdrängt 

b, b verdrängt a, a und b ergeben ein Mischparadigma. Zwischen
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dem Germanischen und Baltischen gibt es aber eine auffällige 

Übereinstimmung, denn in beiden Sprachgruppen is t die Präteri- 

talbildung solange vorhersehbar, wie der Präsensstamm noch klar 

erkennbar is t. Da in den baltischen Sprachen nur noch eine Reihe 

von Personalendungen existiert (von den athematischen Bildungen 

einmal abgesehen), im Germanischen aber drei, ferner im ba lti- 

sehen starken Verbum Präterital-Suffixe auftreten, im Germa- 

nischen aber nicht, is t eine Vergleichbarkeit nur im Ablaut der 

Wurzelsilbe gegeben. Hier aber stimmen beide Sprachgruppen so 

stark überein, daß man das baltische Verbum geradezu nach den 

sechs germanischen Präsensklassen ordnen kann. Das schwache 

Verbum, also alle durch zusätzliche In- und Suffixe gekennzeich- 

neten Präsensstämme, bleiben auf beiden Seiten unberücksichtigt, 

obwohl es auch hier auffällige Gemeinsamkeiten gibt. Zu beachten 

is t ferner, daß das Baltische ebenso wie das Lateinische die 

Ablautunterscheidung zwischen Singular und Plural aufgegeben und 

die ja-Stämme ausgebaut hat, während das Germanische diese aus 

dem starken Paradigma verdrängt hat.

Hier nun einige Beispiele 10:

l i t . lieka - l ik o  "linquere11

l i t . suka - suko "drehen"

l i t . kerpa - kirpo "schneiden"

l i t . velica - vilko  "ziehen"

l i t . lenda - lindo "kriechen"

l i t . !ernia - lèmè "brechen"

Klasse I: got.greipan ־

graip - gripum "greifen" 

Klasse I I :  got.liXfcan ־

lauk - lukum "schließen" 

Klasse I I I :  got.wairpan ־

warp ־ waurpum "werfen" 

got.hilpan - halp ־ 

hulpum "helfen" 

got.bindan ־ band - 

bundum "binden"

Klasse IV: got.niman -

лат - летит "nehmen"

10 Zum Folgenden vgl. W.P. Schmid, Sprachwissenschaft 8,2
(1983), S .llO ff., ders. in: H.Beck, Germanenproblem in heutiger 
Sicht, Berlin ־ New York 1986, S.164f.; ders. in: Sprache und 
Recht, Festschr. für Ruth Schmidt-Wiegand, Berlin - New York 
1986, S.719.
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/ l i t .geria - géré •1trinken"got.bairan - bar -

berum "tragen"

/ l i t .ślepia - sièpe "verbergen"Klasse V: got.bidjan -

bap - Jbedum "bitten"

ft/ l i t  ./caria - /coré "hängenKlasse VI: got.faran -

/ l i t .vagia - vogé "stehlen"

for ־ forum "fahren" 

got.hlahjan - hloh -

hlohum "lachen"

Folgende Punkte können hervorgehoben werden:

1) In den Klassen IV ־ VI bietet auch das Lateinische Parallel- 

beispiele: veniō/vēnī, lego/lēg ī, scabo/scābī, fo d iō /fō d ī.

2) Wie das Lateinische verallgemeinert auch das Baltische die 

Ablautstufe des Plurals, in den Klassen I ־ I I I  die Schwund-

3) Gerade dort, wo das Germanische etwas überraschend die Dehn- 

stufe verwendet, wo doch nach Ausweis des Partizips eine 

Schwundstufe möglich wäre, bietet auch das Baltische eine 

Dehnstufe.

4) Mit der Verteilung auf die germanischen Präsensklassen lassen 

auch die baltischen Sprachen eine reguläre Verteilung der 

Präteritalbildungen auf ē und ā erkennen, die in keiner 

litauischen Grammatik bisher berücksichtigt worden is t.

Es darf natürlich nicht verschwiegen werden, daß das baltische 

Präteritum noch etwas komplizierter is t als unsere Tabelle 

nahezulegen scheint, vor allem dann, wenn die normale e-Stufe im 

Präsens oder langvokalische Präsensstämme ins Spiel kommen. Für 

uns wichtig aber is t dies, daß es diese Abhängigkeit vom Prä- 

sensstamm und die Verteilung von ê/ã in Abhängigkeit von der

Man kann diese Gemeinsamkeit des Baltischen mit dem Germanischen 

durch weitere morphologische Übereinstimmungen untermauern. Er- 

innert sei an die Bildung von Iterativ-Intensiva vom Typus ahd. 

dinsan - danson "ziehen" = l i t . tę s ia  - tçiso mit o-Stufe der 

Wurzel und a-Suffix, an die Verwandtschaft des germanischen Kom-

stufe, in den Klassen IV - VI die Dehnstufe.

Bildung des Präteritalstammes im Slavischen nicht gibt.
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parativ-Suffixes -izan- mit dem lit.-esn is11, an die gleiche 

Bildungsweise der Zahlwörter e lf  und zwölf und einiges andere 

mehr.

Sieht man diese Übereinstimmungen, die tie f in den grammatischen 

Bau beider Sprachgruppen hineinreichen, auf dem Hintergrund der 

germanisch-keltischen, überwiegend lexikalischen Parallelen, 

wird schon jetzt die enge Verwandtschaft zwischen Baltisch und 

Germanisch erkennbar.

C. Eine Aufzählung der zahlreichen germanisch-baltischen lexi- 

kalischen Gleichungen w ill ich mir ersparen. Witzigerweise fin - 

det man einen großen Teil derselben in TRAUTMANNs Baltisch- 

Slavischem Wörterbuch, das oft allzu pauschal als Argument für 

die baltisch-slavische Einheit benutzt wird. Da man den ger- 

manisch-baltischen Isoglossen eine ebenfalls nicht unbeträcht- 

liehe Zahl von baltisch-slavischen, baltisch-thrakischen, 

baltisch-griechischen Isoglossen zur Seite stellen kann, aber 

keine Zahl angebbar is t, von welcher an der Beweis einer engeren 

Verwandtschaft erbracht is t, fä llt  unser Verzicht nicht beson- 

ders ins Gewicht. Wichtiger scheint mir an dieser Stelle der 

Hinweis darauf, daß die Beziehungen des Baltischen zum Westen 

sich auch in den alteuropäischen Gewässernamen widerspiegeln. 

Erwähnen möchte ich hier nur wenige Beispiele: Die Namenreihen 

wie *Ala, *Alma, *Alna in Norwegen mit Alsa in Dänemark oder 

Vara - Varma - Verma - Versla kann man sowohl in Skandinavien 

als auch im Baltikum belegen. Dem norwegischen Flußnamen Aka 

entspricht ein lettischer Aga. Dem Namen Audana (= Aue bei 

Gandersheim) is t ein litauischer FIN. Audenis zur Seite zu 

stellen ebenso wie einem *Audara (= Oder ־♦ Rhume) ein 

litauischer Name Audrà. Die Rhume hat in l i t .Rūme ebenso eine 

Entsprechung wie die Ruhr in lit.P ifrà. Die Namen Rura und Kumia 

können unter Einbeziehung keltischer Gebiete durch Ruvesys und 

Rusa in Litauen und Ruvera (= Ruwer) ergänzt werden. Morpho- 

logisch lassen sich diese Namen mit qr.xpuoc "Eiskalte1*, Kpuepóç

11 W.P. Schmid in Festschr. Ruth Schmidt-Wiegand, S.718, 
der. in: Festschrift Wolfgang Meid, Graz 1989, S.241-250.
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"eisig", Kpvpôç "Eiskälte, Schauder", le t t .Kruveši "hartge- 

frorener Kot", krusa "Hagel" vergleichen. Wie man derlei als 

nicht-indogermanisch ansehen kann, bleibt mir unverständlich. 

Auch der Hauptfluß Litauens, der Nemunas "Memel", steht mit dem 

Namen der Nims (Ausonius Nemesa, 792 Nimisa) in einer regel- 

mäßigen Beziehung. Man vergleiche die Flußnamen l i t . Яатиле neben 

*Ramisia > Rems, lit.Akunè neben Očesa im Dnjeprgebiet.

Der italische Bereich braucht ebenfalls nicht ausgeklammert zu 

werden. Eine Entsprechung zu dem schon erwähnten Namen Alma 

findet sich als Almo in Latium, als Alma in Etrurien, auch in 

Bulgarien (heute Lom). Zum erwähnten litauischen Audenis gehört 

ein ligurisches Audena amnis. Der Name Paglia in Etrurien 

verbindet sich mit dem der Fala in Norwegen und Pala in Litauen. 

Im für s-Stämme charakteristischen Ablautverhältnis stehen die 

Namen F ilis a  und Pelesa in Litauen. Bei den Namen in (Neckar «־) 

: Italien wie Alma oder Paglia hat man von einem aqualen a ge- 

sprochen und darin nicht-idg. Substrateinflüsse sehen sollen. 

Aber gerade das Lateinische hat eine Fülle solcher unerwarteter 

а-s. Erinnert sei nur an mare, palus oder gradus, f ra g il is ,  

quattuor oder magnus12.

Aus dieser knappen Auswahl wird bereits deutlich, daß der 

gesamte westliche Bereich vom germanischen Norden über den 

keltischen Westen bis zum italischen Süden auf dem Gebiet der 

Hydronymie enge Beziehungen zum Baltikum unterhält. Man könnte 

dieses Material reichhaltig erweitern, wenn man lateinische 

Appellativa und baltische Gewässernamen zum Vergleich heran- 

zieht, hat.aqua, fluv ius , lacus, lutum, mare, rivus, salum, 

vadum, 11dus, unda finden sich alle in der alteuropäischen 

Hydronymie wieder.

12 Zu den Beispielen vgl. W.P. Schmid, Das Lateinische und 
die Alteuropa-Theorie. IF 90 (1985), S.129-146; ders., in: 
Studia Indogermanica et Slavica, Festgabe für Werner Thomas, 
München 1988, S.49-56.
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IV. Die Baltikum-Balkan-Linie

A. Bekanntlich zählt das Baltische zu den sog. Satem-Sprachen, 

also zu jenen, die das palatale к sei es zu š, sei es zu s 

werden lassen und die Labiovelare zu neutralem velaren к 

wandeln. Vielleicht weniger bekannt is t es, daß diese 

Veränderung gar nicht konsequent durchgeführt wurde. Einige 

Beispiele mögen das verdeutlichen:

apr.k laus iton "hören" - slav.slušati "hören"

l i t .kaimas "Dorf" - lit.śeimynas "Nachbar"

lit.gardas "umzäunter Platz" - l i t . žardis "dass." 

l i t . geltonas "gelb" - l i t . žalias "grün"

Für unsere Zwecke wichtig is t nun die Tatsache, daß an dieser 

unvollkommenen Satemisierung auch das Slavische (vgl.l i t . źąsis - 

russ.gusb "Gans"), wahrscheinlich auch das Thrakische und Alba- 

nische, das auch die Labiovelare anders behandelt als die 

Velare, beteiligt sind. Aus diesem Grunde faßt man die Satemi- 

sierung als eine Neuerung auf, die vom Indoiranischen ausgehend 

an der Baltikum-Balkan-Linie abgeebbt is t.13 Hervorzuheben aber 

is t, daß entlang dieser Linie nicht nur lautliche Besonder- 

heiten, sondern auch morphologische und semantische Eigenheiten 

zu beobachten sind.

B. Die baltischen Sprachen besitzen neben den rein thematisch 

flektierenden Verben auch zwei halbthematisch flektierende 

Klassen mit Stämmen auf -a und -ē.

thematisch: pasakoti - 3.Pers.Präs.pasakoja "erzählen" 

halbthem.: sakyti - 3.Pers.Präs.sako "sagen"

thematisch: skambèti - 3.Pers.Präs.skamba "klingeln"

13 Vgl.W.P. Schmid, Alteuropa und der Osten im Spiegel der 
Sprachgeschichte. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 
Sonderheft 22, Innsbruck 1966, S.9-12; H. Ölberg, in: Festschr.
V. Pisani, Brescia 1969, S.683-690; J. Kuryłowicz, in: Donum 
Indogermanicum, Festschr. A.Scherer, Heidelberg 1971, S.3 3-38; 
Z.Goł^b, Kentum-Elements in Slavic, Ling. Posn. 16 (1972), S.53- 
82; V.V. Čekman, Balto-Slavjanskie issledovanija 1974, S.116- 
135; L. Steensland, Die Distribution der uridg. sog. Gutturale, 
Uppsala 1973.
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halbthem.: turéti - 3.Pers.Präs.turi "haben, halten"

Diese Doppelheit kann aus dem Baltischen nicht erklärt werden, 

muß also ältere Wurzeln haben. In den meisten Sprachen, darunter 

auch das Slavische, sind diese Unterschiede verwischt worden, 

sicherlich unter dem Einfluß der überall vorherrschenden Denomi- 

nativa. Wenn aber gegen die allgemeine Tendenz, die athema- 

tischen Verben zurückzudrängen, athematische Endungen bei den 

ë- und ä-Verben erscheinen, dann darf man dies als eine Spur 

ehemals halbthematischer Flexionsweise ansehen. In diesem Sinne 

können lesb. кйХщм neben каХіа ebenso wie ahd.habéin neben 

as.bebbiu verstanden werden14.

Das Baltische besitzt also eine bewahrte Altertümlichkeit, von 

der auch das Altindische nichts weiß.

C. Hinsichtlich des Wortschatzes könnte man wiederum eine ganze 

Reihe baltisch-griechischer Isoglossen aufzählen von der Art 

l i t .  jéga "Kraft" - griech. ifßq "Jugendkraft", l i t .  žvēris 

griech.Øtfp "wildes Tier", l i t . / le t t •pieva, griech.wot 11 "Weide" 

oder žuvis - g r i e c h . " F i s c h " .  Statt einer Häufung möchte 

ich nur auf ein, zwei Punkte hinweisen, die zugleich für die 

Baltikum-Balkan-Linie in Anspruch genommen werden können.

1. Der Name des Hauptflusses Lettlands, le tt.Daugava, russ. 

Dvina, läßt sich auf ein *dhuņeinā zurückführen (ähnlich wie der 

der Swine auf *Suņeinā) und mit griech.Ѳіы "laufen", Ѳѵ(ы 

"stürmen", ѲІą "Düne, Gestade" etymologisieren15. Die in den 

idg. Sprachen verbreitete Wurzel *dhey- kann aber nur an und 

östlich der Baltikum-Balkan-Linie zur Gewässernamengebung 

verwendet werden, während sie westlich dieser Linie zur 

Bezeichnung von Erd- und Sandaufschüttungen benutzt wird. Die 

Entsprechung dt. Dune - le tt .dïï/ias "Schlamm" bringt das auf eine 

kurze Fornel.

2. Das ererbte Wasserwort ap- wird im Baltischen durch altpreuß.

14 W.P. Schmid, in: Festschrift für Ernst Risch, Berlin - 
New York 1986, S.245-252.

15 W.P. Schmid, in: Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde VI, Lfg. 3/4 (1985), S.241-244 s.v. Düna.
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appe, l i t . , le t t .upé, also stets mit Kurzvokal vertreten. Die 

Formen mit u- sind keineswegs auf das Baltische beschränkt, 

sondern finden sich auch außerhalb; deswegen verlangen sie eine 

voreinzelsprachliche Erklärung- Ebenso wie dem indoiranischen 

dinu- "Fluß" im appellativischen Wortschatz und in den Gewässer- 

namen ein Nebeneinander von dan-/dun- korrespondiert (vgl. 

le t t -damava "Lache, Pfütze" neben duņavas "kleines Flüßchen", 

altpreuß. FIN Donne neben Dunow, auch im pommerschen Kreis Stolp 

Dünnow, 1337 Dunow), so können auch appe neben upe als korrekte 

Repräsentation der Schwundstufe von ap- angesehen werden. Wich- 

tig  aber is t der Umstand, daß westlich der Baltikum-Balkan-Linie 

nur die schwundstufige Form ap- vorkommt, wenn man einmal von 

deutsch Ufer ~ griech. Ąwe t рос absieht1*.

Es is t sehr wohl möglich, an dieser Linie weitere Erscheinungen, 

z.B. den schon erwähnten p/b-Wechsel, die Ein- und Mehrfachver- 

tretung der sonantischen Liquiden und Nasale, die Verbreitung 

der Personalendung der 2.Sing. -e i, festzumachen. Bald steht das 

Baltische auf der westlichen, bald auf der östlichen Seite, 

d.h., es handelt sich um eine Überlappungszone, die von den 

ältesten Zeiten der Satemisierung bis in die Gegenwart reicht 

und nicht nur im sprachlichen, sondern auch im politisch- 

geographischen Bereich zur Geltung kommt. Man denke nur an die 

Aufgliederung in West- und Ostslavisch, an die polnischen 

Teilungen, an die Abgrenzung von Einflußsphären im 2. Weltkrieg, 

an die wechselnden Orientierungen bald nach West, bald nach Ost 

im Baltikum oder an die römischen und slavischen Einflüsse auf 

dem Balkan.

Im Vordergrund unseres Abschnittes über das Baltische und den 

Osten muß natürlich die viel erörterte Frage nach der sog. 

baltisch-slavischen Einheit stehen. Jeder, der sich mit diesem 

Problem herumschlägt, muß - gleichgültig wie er sich ent-

14 W.P. Schmid, in: Festschrift für Maximilian Braun. Opera
Slavica, NF. 4, Wiesbaden 1983, S.410-422.
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scheidet - einerseits zu den germanisch-baltisch-slavischen 

Beziehungen Stellung nehmen, andererseits dem Umstand Rechnung 

tragen, daß das Baltische und Slavische gewissermaßen von Anfang 

an enge Nachbarschaftsbeziehungen unterhalten, denn die Ausbrei־ 

tung des Slavischen führte über die übliche Nachbarschaft hinaus 

zu einer fast vollständigen Umlagerung und von Zeit zu Zeit auch 

zu einer Überlagerung. Die Frage is t also, ob wir genötigt sind, 

zwischen unserem angenommenen Kontinuum und den historischen 

Einzelsprachen ein balto-slavisches Zwischenstadium anzunehmen. 

Wir werden also einige der dafür in Anspruch genommenen Argu- 

mente zu prüfen haben17 und auch hier mit Fragen der Lautlehre 

beginnen.

A. Erinnern wir zunächst daran, daß beide Sprachgruppen durch 

eine unvollständige Satemisierung gekennzeichnet sind. Wichtig 

aber is t, daß diese auf beiden Seiten zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führt. Damit eng zusammen gehört die unterschied- 

liehe Behandlung der Spirans s nach i ,  u, r ,  k, die auch im 

Indoiranischen eine Rolle spielt. Im Litauischen war к > š 

geworden, hatte damit zu einem Nebeneinander von s und š und zu 

einer Ausbreitung des s auch nach i ,  u, r  geführt. Im Slavischen 

dagegen hatte die Palatalisierung von к zu s geführt und damit 

zu einer Opposition von ch und s mit analogischer Ausbreitung 

des ch. Mit anderen Worten ausgedrückt heißt das, daß man zum 

Zeitpunkt der Satemisierung bereits von zwei verschiedenen 

Sprachgruppen auszugehen hat.

B.l. Die Herleitung des Genitivs Sing. der o-Stämme im Slavi- 

sehen und Ostbaltischen kann schon deswegen kein Argument sein, 

weil das Altpreußische daran nicht beteiligt is t (apr.deiwas 

gegen l i t . dievo) . Alle Versuche, den preußischen Genitiv als ā

s aufzufassen10, setzen die Annahme einer baltisch-slavischen +ן

Die Stellung des Baltischen im Kreise der idg. Sprachen

17 Letzte Zusammenfassung von W. Smoczyński, Języki 
bałtyckie. In: Jeżyki indoeuropejskie I I ,  Warszawa 1988, S.817- 
905.

18 Dazu W.P. Schmid gegen W.R. Schmalstieg in: IF 85 
(1980), S.385ff. , bes. S.388f.
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Einheit bereits voraus. Der Wert dieses Arguments is t also noch 

geringer als der Genitiv auf - 2  im Keltischen, Lateinischen und 

Messapisehen.

2. Die Ausbildung der bestimmten Adjektivflexion mit Hilfe eines 

den Adjektiven angefügten - j is  is t in historischer Zeit im Bai- 

tischen noch nicht einmal abgeschlossen und muß in der Tendenz 

mit der germanischen doppelten Adjektivflexion verglichen 

werden. Nur benutzte das Germanische dazu die enorme Ausbreitung 

der n-Stämme. Das Baltische aber hinkte der slavischen Ent- 

wicklung nach und führte in Form und Funktion zu anderen Ergeb- 

nissen als das Slavische. Für eine baltisch-slavische Einheit 

is t also auch dieses Argument nicht zu gebrauchen.

3. Ein wichtiger Punkt in dieser Diskussion is t der Aufbau des 

Verbalsystems im Baltischen und Slavischen, vor allem der Prä- 

teritalstämme. Wir hatten schon zu zeigen versucht, daß sich der 

Wurzelablaut im baltischen Präteritum der starken Verben und die 

Verteilung der e- und a-Suffixe in Abhängigkeit von den germa- 

nischen Verbalklassen darstellen läßt. Das bedeutet aber, daß 

zumindest der Wurzelablaut der hierher gehörigen Verben aus dem 

alten Perfekt herzuleiten is t. Die Verallgemeinerung der Ablaut- 

stufe des Plurals und der Verlust besonderer Personalendungen 

für das Perfekt im Baltischen - besonders in den Dialekten mit 

starker Auslautkürzung wie im Ostaukštaitischen - führt zu nicht 

mehr ausreichend gekennzeichneten Präteritalformen. Solche For- 

men kommen tatsächlich vor. Z.B. zum In fin itiv  šerti ,1füttern" 

lautet die Präteritalform in einer dzukischen Daina der 3.Person 

šer, entspricht also einerseits der nach got.ber- zu erwartenden 

Ablautform, kann aber andererseits nicht aus šēre abgeleitet 

werden, da nur eine folgende Kürze schwinden dürfte. Im Gegen- 

satz dazu hatte das Slavische seine Präterita auf alte Aorist- 

formen (Wurzelaorist, s-Aoriste, thematische Aoriste) aufgebaut 

und besaß daher in einer Reihe wurzelverwandter Verben deutlich 

charakterisierte Präterita, so daß es ein leichtes war, in der

3. Person, die auf beiden Seiten lautgesetzlich endungslose Form 

anzupassen (*suk ־* suko nach sbka) . Wir nehmen deshalb an, daß
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das Baltische diese an einzelnen Stellen übernommen und dann 

1 systematisiert hat. Einzelne aus dem germanischen Ablautsystem 

herausfallende Formen im Baltischen mit Entsprechungen im 

j Slavischen (mine, mire, biro) scheinen das zu bestätigen, und 

 gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß das Baltische selbst ׳

einzelne Aoristformen in seinem Präteritalparadigma besaß19.
ו

i  Wem das eine zu kühne Annahme is t, der sei nicht nur an den 

schon erwähnten Genitiv der o-Stämme, an den Ausbau des be- 

stimmten Adjektivs, an das litauische Paradigma der ^-Präsentia 

mit einem dem Slavischen nachgebildeten In fin itiv  auf -y ti im 

Unterschied vom Altpreußischen erinnert, sondern sei auch auf 

ļ das im Grunde lettische Verbalparadigma auf der kurischen
I

Nehrung verwiesen, dessen Optativ aus dem Litauischen stammt. 

Tatsache jedenfalls is t, daß die baltischen Präterita: lit.buvo 

gegenüber slav.by, le tt.b ija  gegenüber slav.bi und altpreufí>âbêi 

gegenüber slav.bé Neuerungen sind ebenso wie das Präteritum 

minèjo gegenüber slav.rainé. Einzelne Gleichungen wie slav.bbra 

I = l i t .  b iro , slav.sbJca = l i t  •suko, sla v.raréT - l i t .  mire können 

I darauf hinweisen, daß die Drehscheibe der Übernahme jeweils die 

I 3. Person Sing. gewesen sein muß. Die erste Person Sing. is t auf 

I beiden Seiten eine Neuerung. Man muß aber bedenken, daß die 

I angeführten baltischen Formen innerhalb baltischer Paradigmen 

I stehen, die ihnen auch unabhängig vom Slavischen ein ē oder ā 

I zuweisen.

I Die wichtigste Aussage aber, die wir aus der Erörterung der 

I Präterita herausziehen wollen, is t die, daß eine baltisch- 

I slavische Einheit keine Voraussetzung is t, die wir zur Erklärung 

I des Paradigmas benötigen. Ganz im Gegenteil, es sieht so aus,

I als ob in allen hier vorgeführten Punkten die Annahme von 

I Kontakten zweier bereits abgegrenzter Idiome zu weit besseren

19 Zur Frage der Praeterita vgl. F. Specht, KZ 59 (1939), 
S.99ff.; Chr.S. Stang, Das Slavische und Baltische Verbum, Oslo 
1942, S.188ff.; J. Kazlauskas, Lietuviy kalbos istorine 
gramatika, Vilnius 1968, S.339-365; Z. Zinkevičius, Lietuviy 
kalbos istorine gramatika I I ,  Vilnius 1981, S.107ff. mit 
weiterer Literatur.
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Ergebnissen führt. Auch die Klasse der Denominativa auf auja-/ 

slav.иjo - sollte eher auf der Ebene von frz ,marcher, d t.mar- 

schieren diskutiert werden, denn als Beweisstück für eine ältere 

Einheit.

Es könnte allerdings sehr wohl sein, daß die Beurteilung der 

Kontaktbeziehungen immer noch zu einseitig erfolgt is t. Es gibt 

nämlich auch noch das Tocharische, das ebenfalls mit einem -ā-, 

-s - und thematischen Präteritum - ähnlicher also dem Slavischen 

als dem Baltischen - aufwarten kann. Auch hier gibt es einige 

beachtenswerte Gleichungen:

Toch. Präsens Klasse I I  Präteritum Klasse I

3.Pers. klyausäp klyauçâva "hören" (mit -Д£)

L it. 3.Pers. klausia klausè "fragen"

Toch. Präsens Klasse I / I I  Präteritum Klasse I

l.Pers. cämpau cämyäwa "können" (mit -Да)

L it. 3.Pers. tempia tempé "dehnen, spannen"

Toch. Präsens Klasse I I  Präteritum Klasse I

3.Pers. märseträ marsäwa "vergessen"

L it. miršta miršo "vergessen"

Nun is t das tocharische Verbalparadigma noch viel zu wenig 

untersucht, als daß wir solide Schlüsse über die Aussagekraft 

dieser "Gleichungen" ziehen könnten, offen is t auch die Frage, 

ob das baltische e-Präteritum immer auf ein ja- zurückgeführt 

werden darf. Doch wenn nur einiges davon richtig is t, was sich 

hier anführen ließe, dann gesellt sich dieses zu den bereits be- 

stehenden Gleichungen zwischen den europäischen ē-Prāsentia mit 

schwundstufiger Wurzel und der toch. Präsensklasse I I I  ebenso 

wie die baltischen und slavischen In fin itive  auf - t i  mit den 

tocharischen Infinitiven auf - ts i ,  die Bewahrung des Perfekt- 

partizips bei Verlust der finiten Perfektformen. Diese Rela- 

tionen wären dann aber weitere Argumente gegen eine balto- 

slavische Einheit.

C. Unter dem semantischen Abschnitt möchte ich nur noch einige 

wenige Gewässernamen erwähnen, um zu zeigen, daß auch der 

slavische Raum aus der alteuropäischen Hydronymie nicht
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ausgeschlossen is t20.

1) Drawa, Nebenfluß der Netze, gehört zusammen mit dem a lt- 

preuß. FIN Dravina und der pommerschen Drawica und vielen 

anderen zu dem vorslavischen Namen der Drau.

2) Der poln.Mień, ein Nebenfluß der Weichsel, s te llt sich zu dem 

weißrussischen ON Minsk mit dem Fluß Мёпъ. Beide sind ver- 

gleichbar mit dem Namen des Mains und stehen im Ablaut mit 

l i t . M inija , i ta l .Mignoné, Das Etymon liegt in le tt .maiņa 

"Sumpf" vor.

3) Im oberen Dnjestr-Gebiet gibt es einen Fluß Opor (poln.Opór) , 

der auf eine Vorform *Apara zurückführbar is t. Das Etymon 

findet sich in le ttga l,opors "Wasser, Teich". *Apara aber 

s te llt sich in eine Reihe mit *Aguara, *Alara, *Adara- und 

anderen r-Ableitungen mit einem Wassergrundwort, hier also 

åp-.

Wie man sieht, haben auch diese Namen wiederum im appellativi-

sehen und onomastischen Bereich des Baltischen ihre genauen

Entsprechungen.

VI. Zusammenfassung

Versuchen wir nun, unsere einzelnen Ausführungen zu einem

Gesamtbild zusammenzufassen:

1 ) Das Baltische is t eingebettet in ein Netz alteuropäischer 

Gewässernamen. Faßt man die Beziehungen dieser Namen in 

Skandinavien, im keltischen Westeuropa, in Italien, auf dem 

Balkan, in Polen und Rußland zusammen, dann ergibt sich das 

baltische Sprachgebiet als ein Zentrum, das zunächst als 

Häufigkeitszentrum der Hydronymie erscheint.

2) Dieses Häufigkeitszentrum is t zugleich als Kontinuitäts- 

Zentrum zu verstehen. Die Kontinuität wird gewährleistet 

durch eine im Vergleich zu anderen idg. Sprachen beraerkens- 

werte Bodenständigkeit, die lange dadurch erhalten blieb, daß 

die Schriftsprachen stets von Fremden gestellt wurden (Latei-

20 Zu den Beispielen W.P. Schmid, Onomastica 27 (1982),
S.55-69.
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nisch, Hoch- und Niederdeutsch, weißrussische Kanzleisprache, 

Russisch als Verkehrs- und Verwaltungssprache).

3) Die Kontinuität darf nicht mit Konservativität verwechselt 

werden. Gewiß, man kann sagen, daß das Litauische heute einen 

Lautstand repräsentiert, dem innerhalb des Germanischen etwa 

das Gotische entspricht, doch gemessen an dem, was man als 

Idg. annimmt und konstruiert, sind die baltischen Sprachen 

nicht weniger innovativ als andere.

4) Das baltische Zentrum is t aber seit eh und je auch ein Über- 

lappungsgebiet, in dem sich westliche und östliche Einflüsse 

überschneiden, verschmelzen oder verdrängen. Dieses Über- 

lappungsgebiet läßt den Eindruck entstehen, als durchziehe es 

eine Grenzlinie seit unserem idealisierten Kontinuum bis zur 

Gegenwart.

5) Wenn aber diese Grenzlinie, oder besser dieser Grenzstreifen, 

ein so hohes Alter besitzt, daß an ihr die Satemisierung ab- 

ebbt, das seltene b zu einem häufigen Phonem wird, die Ver- 

Schmelzung von Aorist und Perfekt zu neuen Präterita führt, 

die bald auf dem Aorist, bald auf dem Perfekt, bald auf 

beiden aufbauen, und in der Semantik ererbte Wurzeln in ihrer 

Verwendungsweise differenzieren, dann muß es dem Betrachter 

möglich werden, auch Schichtungen festzustellen.

6) Betrachtet man sich daraufhin die baltisch-germanischen Ge- 

meinsamkeiten und vergleicht sie mit den baltisch-slavischen, 

dann wird sofort deutlich, daß die ersteren älter sind als 

die letzteren, denn sie greifen tiefer in das grammatische 

System ein, ja bilden es erst aus, während das Slavische nur 

noch morphologische und funktionale Modifikationen hinzufügt.

7) Freilich, es gibt auch Neuerungen, die sich nicht in dieses 

Schema einfügen lassen. Dahin gehören einerseits die bal- 

tisch-slavisch-germanischen Neuerungen, vor allem die Aus- 

bildung einer doppelten Adjektivflexion und in ihrem Gefolge 

auch die m-Kasus der Substantiva, andererseits aber auch 

balt. -slavische Gleichungen wie a l t l i t . duosti, kirchenslav. 

dast%, deren Genese bis heute nicht überzeugend aufgeklärt
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werden konnte. Allerdings dürfen diese dann nicht mit jungen 

Anpassungserscheinungen wie die Verben mit In fin itiv  -a u ti, 

slav.-ovati auf eine Stufe gestellt werden.

8) Geht man einmal von einem noch völlig durchlässigen Sprach- 

kontinuum aus, wie die alteuropäische Hydronymie es voraus- 

setzt, das auch daran erkennbar is t, daß keine Isoglosse mit 

einer anderen zu einem Bündel sich vereinigen läßt, und rech- 

net mit erst allmählich sich schärfer herausbildenden 

Grenzen, die keineswegs mit heutigen Sprachgrenzen identisch 

sind, dann wird deutlich, daß wir zwar mit einer langen bal- 

tischen und slavischen Nachbarschaft zu rechnen haben, 

keineswegs aber mit einer balto-slavischen Einheit. Es hat 

sich gezeigt, daß die meisten dafür vorgebrachten Argumente 

zu erschüttern sind.

9) Unser Überblick hat aber noch einen weiteren Punkt hervor- 

treten lassen. Wenn es richtig is t, daß genetische Sprach- 

Verwandtschaft stets Nachbarschaftsbeziehungen voraussetzt, 

dann können wir nicht in der germanisch-baltisch-slavischen 

Problematik stehen bleiben. Die Beziehungen zum Thrakischen 

und Griechischen setzen doch andere Nachbarschaftsverhält- 

nisse voraus, als die, die wir aus historischer Zeit kennen. 

Wir müssen davon ausgehen, daß das Germanische sich in Nach- 

barschaft zum Baltischen herausgebildet haben muß, doch wo 

is t das geschehen? Gewiß nicht in Skandinavien! Wir wissen, 

daß die baltischen Lehnwörter im Ostseefinnischen älter sind 

als die Kontakte der Slaven mit den Ostseefinnen, wo aber 

fanden diese statt? Gewiß nicht erst an der OstseeküsteÍ

10) Man weiß inzwischen, daß die alteuropäische Hydronymie die 

Gesamtheit des idg. Wortschatzes zur Voraussetzung hat, also 

auch den jener Sprachen, die sich frühzeitig aus dem a lt- 

europäischen Kontinuum entfernt haben, sei es vor der Aus- 

bildung der Hydronymie wie das Hethitische, Griechische und 

Indoiranische, sei es auch erst nach ihrer Ausbildung wie 

das Lateinische. Es können also auch Sprachgrenzen dadurch
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entstanden sein, daß sich Sprachgemeinschaften entfernt 

haben, die zur Beurteilung der frühen sprachlichen Verhält- 

nisse außerordentlich wichtig sind. Erinnert sei noch einmal 

an das Tocharische, das nicht nur in der Präteritalbildung 

Anklänge an das Baltische und Slavische zeigt, sondern auch 

in der Wahl des In fin itivs  auf -ts i, in der Bewahrung des 

Perfektpartizips bei Verlust des finiten Perfekts dem Balti- 

sehen und Slavischen ähnlich is t. In den Personalendungen, 

vor allem in den medialen, ebenso in dem medialen Partizip 

erinnert das Tocharische eher an das Lateinische und 

Griechische, setzt also doch ältere Verhältnisse voraus, aus 

welchen die europäischen erst abgeleitet werden müssen.

Aus diesen 10 Punkten ergibt sich nun als Gesamtbild, daß der 

geographische Ort, den die baltischen Sprachen nach Ausweis der 

Orts- und Gewässernamen einnehmen und in welchem auch die Dia- 

lektdifferenzierung stattgefunden hat, nicht deckungsgleich is t 

mit dem Ort, den es in unserem abstrakten Sprachkontinuum auf 

Grund seiner Nachbarschaftsbeziehungen in historischer und vor- 

historischer Zeit besetzt haben muß. Eine Verschiebung dieses 

Zentrums nach Süd-Osten is t wahrscheinlich. Den Prähistorikern 

wäre das gewiß angenehm, hypothetisch aber bleibt es den Sprach- 

historikern.

Ich habe versucht, einige neue und auch einige nicht mehr so 

ganz neue Gedanken vorzutragen, denen eins gemeinsam ist, 

nämlich, daß sie nicht in unseren Einführungen und Handbüchern 

nachzulesen sind. Da nach alter Erfahrung aber Meinungen über 

Sachverhalte sich hartnäckiger und dauerhafter halten als die 

Sachverhalte selbst, werde ich mit meiner Meinung einen schweren 

Stand haben.
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Heins Schuater-Ševc 
Daa Historisch-etynologische Wörterbuch der Ober- und Nieder- 
aorbischen Sprache - Einige methodologische und theoretische

Schlußfolgerungen

Die Etymologie is t so a lt wie die Sprachwissenschaft selbst. 

Doch ihren eigentlichen Aufschwung, verbunden mit der Bestimmung 

der wichtigsten theoretischen und methodologischen Grundlagen 

verdanken wir erst dem Aufblühen der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft und den Junggrammatikern in der zweiten 

Hälfte des vergangenen und zu Beginn dieses Jahrhunderts. Ich 

nenne als Beispiele nur Namen wie August SCHLEICHER, August 

LESKIEN, Karl BRUGMANN, Franz MIKLOSICH und Antoine MEILLET.

Die ersten beiden slawischen etymologischen Wörterbücher, das 

1886 in Wien veröffentlichte "Etymologische Wörterbuch der 

slawischen Sprachen" von Fr. MIKLOSICH und die von 1908-1914 in 

Heidelberg erschienenen Lieferungen des "Slavischen etymolo- 

gischen Wörterbuches" (unvollendet, bis zu dem Wort люгъ) von 

Erich BERNEKER waren vor allem gesamtslawische Kompendien, die 

darauf abzielten, den urslawischen, oder besser gesagt, den 

"gemeinslawischen" Grundstock zu beschreiben und zu rekonstru- 

ieren. Die eigentliche Grundlage bildete dabei in erster Linie 

das Altkirchenslawische und das Russische, die seinerzeit am 

besten zugänglichen und wissenschaftlich bearbeiteten slawischen 

Sprachen, daneben aber auch das Polnische, Tschechische und 

Serbokroatische, natürlich vorwiegend in der existierenden 

schriftsprachlichen Standardform. Was natürlich is t, da ja 

Dialektwörterbücher oder historische Wörterbücher einzelner 

slawischer Sprachen seinerzeit überhaupt noch nicht oder nur in 

begrenztem Umfange zur Verfügung standen.

Die ersten nationalen slawischen etymologischen Wörterbücher 

entstehen, wenn man von PREOBRAŽENSKIs etym. Wörterbuch des 

Russischen absieht (Moskau 1910-1914 und 1949), erst zwischen 

den Weltkriegen oder unmittelbar danach. Es sind dies: 1. das 

poln. etym. Wb. (Słownik etymologiczny języka polskiego) von A. 

BRÜCKNER (1927), 2. das tschech. etym. Wb. (Struônÿ slovnik 

jazyka öeskoslovenského) von J. HOLUB (1932), später überarbei-
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tet und herausgegeben durch Fr. KOPEĆNY unter dem neuen Titel 

"Etymologickÿ slovnik jazyka őeského" (1952), 3. das etym. Wb. 

des Tschechoslowakischen (Etymologickÿ slovnik jazyka öeského a 

slovenského) von V. MACHEK (1955), aber auch hier später über- 

arbeitet und 1968 unter dem veränderten Titel ,,Etymologickÿ 

slovnik jazyka öeského" erneut herausgegeben, 4. das russ. etym. 

Wb. ("Russisches etymologisches Wörterbuch") von Max VASMER 

(1953-1958). Seit den 60er Jahren zeichnet sich eine neue Situa- 

tion ab. Die gesamte slawische etymologische Forschung nimmt, 

was den Umfang, aber auch die theoretische Tiefe b e trifft, be- 

deutend zu. Ein nicht unerheblicher Teil der gesamten slawischen 

linguistischen Forschungskapazität is t seither mit der 

historisch-etymologischen Wortforschung befaßt. Seit 1964 (1965) 

erscheint in Moskau das speziell theoretischen und methodolo- 

gischen Fragen der Etymologie gewidmete Periodikum "Etymologia", 

herausgegeben vom Institu t für russische Sprache der SAdW und 

redigiert durch den bekannten sowjetischen Slawisten und Indo- 

europäisten O.N. TRUBAČEV, der seit 1974 darüber hinaus zusammen 

mit einem Kollektiv von Etymologen das neue, große gemeinsla- 

wische (urslawische) etymologische Wörterbuch der slawischen 

Sprachen (Etimologičeskij slovar1 slavjanskich jazykov) heraus- 

gibt (bisher 15 Lieferungen bis zum Wort *lokačb) . Zu nennen 

sind weiter das Kroatisch-serbische etym. Wb. (Etimologijski 

rjeönik hrvatskoga i l i  srpskoga jezika) von P. SKOK (1971-1973), 

das etym. Wb. des Polnischen (Słownik etymologiczny języka 

polskiego) von Fr. SŁAWSKI (1953ff.), des Bulgarischen 

(Bälgarski etimologičen rečnik) (1971ff.), des Slowenischen von 

Fr. BEZLAJ (Etimološki slovar slovenskega jezika, 1976ff.), des 

Belorussischen (Etimalagiöny sloünik belarusskaj movy, 1978ff.), 

des Ukrainischen (ÈtimologiCnyj slovnyk ukrains״koj movy, 

1985ff., I.B. RUDNYČKYJ, An etymological dictionary of the 

Ukrainian language, Winnipeg I962ff.), des Polabischen (Słownik 

etymologiczny języka Drzewian Połabskich, Autoren: T. LEHR- 

SPŁAWIŃSKI und K. POLAŃSKI, 1962ff., und der Thesaurus linguae 

dravaenopolabicae von R. OLESCH, 1983-1984) und natürlich auch
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das in Krakau unter der Redaktion von Fr• SŁAWSKI bearbeitete 

urslawische Wörterbuch (Słownik prasłowiański, 1974ff.) sowie 

das von Fr. KOPEĆNY und einem Kollektiv herausgebrachte etym. 

Wb. grammatischer Wörter und Pronomen des Slawischen 

(Etymologickÿ slovnik slovanskÿch jazykû, Slova gramatická a 

zájmena, 1973 und 1983).

Dieser Aufschwung der slawischen etymologischen Forschung hat

u.E. zwei Hauptgründe: Erstens konnte durch die re lativ späte 

Erlangung der politischen und damit auch der sprachlich- 

kulturellen Eigenständigkeit der meisten slawischen Länder, aber 

auch durch die großen Rückschläge, die ihre Wissenschaften in- 

folge des 2. Weltkrieges erleiden mußten, eine geplante Grund- 

lagenforschung und die erforderlichen Materialsammlungen auf 

diesem Gebiet erst relativ spät einsetzen, so daß ihre Ergeb- 

nisse in größerem Umfange erst seit den 60er Jahren in aus- 

reichendem Maße zur Verfügung stehen.

Ein weiterer wichtiger Grund scheint uns aber auch darin zu 

liegen, daß man in zunehmendem Maße nicht nur die eigentliche 

linguistische, sondern zugleich auch die große kulturhistorische 

Bedeutung derartiger sprachgeschichtlicher Untersuchungen er- 

kannt hat, die ja darin besteht, daß der Wortschatz einer 

Sprache gleichsam Speicher und Spiegelbild der gesamten 

historischen Erfahrungen und Erkenntnisse der Sprachträger im 

geistigen wie auch im materiellen Bereich is t. Eine Tatsache, 

die wiederum besonders relevant für jene Völker wurde, deren 

geschriebene Geschichte noch relativ jung is t und deren Ver- 

gangenheit aufgrund hemmender fremder Dominanz oft nur negativ 

dargestellt worden is t. Die Entwicklung im Bereich der 

slawischen historisch-etymologischen Wortforschung is t aber 

heute auch noch durch eine weitere Besonderheit gekennzeichnet, 

und zwar durch die Tatsache, daß im Unterschied zur früheren 

Zeit jetzt naturgemäß die kleineren, peripheren slawischen 

Sprachen stärker in den Blickpunkt der Forschung getreten sind. 

Durch die entstandene neue Lage erfuhr die slawische Etymologie 

nicht nur eine bedeutende quantitative Erweiterung ihrer
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Materialbasis, sondern sie kann je tzt auch qualitativ neue 

Beiträge über den gesamten genetischen Aufbau des Slawischen und 

den Zusammenhang seiner Teile untereinander wie auch über sein 

Verhältnis zu den anderen indoeuropäischen Sprachen machen. Eine 

besondere Rolle kommt dabei zweifellos auch dem Sorbischen 

(Ober- und Niedersorbischen) zu. Es befindet sich als Sprache 

eines kleinen slawischen Restvolkes heute, geographisch gesehen, 

nicht nur am äußersten westlichen Rand des slawischen Sprach- 

gebietes überhaupt, sondern s te llt zugleich eine seit Jahr- 

Hunderten vom eigentlichen slawischen Kerngebiet isolierte 

Sprachinsel dar, für die spätere gemeinslawische Neuerungen 

praktisch verschlossen geblieben sind. Diese Tatsache, aber auch 

der Umstand, daß im Sorbischen selbst, bedingt durch die 

konkrete historische Entwicklung, nur in einem sehr beschränkten 

Umfange zentripetale und sprachnivellierende Tendenzen wirksam 

werden konnten, sind der Grund dafür, daß sich hier im Vergleich 

zu den meisten anderen slawischen Sprachen weitaus mehr 

altertümliche Züge erhalten haben, daß andererseits aber auch 

der Weg zu eigenen, typisch sorbischen sprachlichen Sonder- 

entwicklungen stärker offenstand, als das in anderen Sprachen 

der Fall war. Eine weitere Besonderheit̂ des Sorbischen is t seine 

lange und intensive Symbiose mit der deutschen Sprache, des 

Obersorbischen mit mitteldeutschen, des Niedersorbischen aber 

auch verstärkt mit mittelniederdeutschen Dialekten. Die 

sprachliche Aufarbeitung und die sprachgeographische Auswertung 

dieser Problematik is t für die gesamte slawistische Sprach- 

Wissenschaft von außerordentlich großem Wert und kommt, was den 

Komplex der sorbisch-deutschen Lehnwortbeziehungen b e trifft, 

auch der Germanistik zugute.

Da ich je tzt die fast zwei Jahrzehnte dauernde Arbeit an meinem 

etymologischen Wörterbuch des Ober- und Niedersorbischen1 abge- 

schlossen habe (die letzten zwei Lieferungen, Heft 23-24, werden

1 Vgl.Schuster-Šewc, H.: Historisch-etymologisches Wörter- 
buch der ober- und niedersorbischen Sprache, Lieferungen 1-22, 
Å - zahorić (S.1-1728), VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1978-1988.
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noch in diesem Jahr und zu Beginn des kommenden Jahres er- 

scheinen), sei es mir gestattet, einige erste allgemeinere 

Schlußfolgerungen in dieser Richtung zu formulieren. 

Grundsätzlich g ilt  natürlich auch hier, daß ein wirklicher 

Fortschritt in der heutigen Etymologie nur in dem Maße möglich 

is t, wie es gelingt, die neuesten Erkenntnisse der allgemeinen 

linguistischen Theorien einzubringen und vor allem die histo- 

risch-vergleichende Methode, die weiterhin die Grundlage der 

Etymologie bleiben muß, zu vervollkommnen und dabei die formale 

und semantische Rekonstruktion der Wortstruktur auf der Grund- 

läge ihrer gesamten systemhaften Verflechtungen zu präzisieren 

und zu objektivieren.

Zuerst zwei Beispiele der formalen Wortrekonstruktion, die den 

engen Zusammenhang zwischen neuen Erkenntnissen im Rahmen der 

historischen Phonologie (der traditionellen Lautgesetze) und 

einer adäquaten Rekonstruktion des Etymons zeigen. Es geht ein- 

mal um die Genese des urslaw.*ch-, das nach unserer Auffassung 

weder expressiven Ursprungs is t noch auf ide.*s/c- oder *sg- zu- 

rückgeführt werden kann. Sein ide. Vorgänger war vielmehr ein 

Satem-£ mit vorhergehendem s-mobile (*s£-).2 Zu dieser Erkennt- 

nis sind wir erst im Verlaufe der Arbeit gelangt, nachdem wir 

breites Vergleichsmaterial überprüft haben. Sie erlaubte, zahl- 

reiche, bisher gewöhnlich mit dem Attribut "dunkel״ oder "un- 

klar" versehene slawische Wörter mit *ch- bzw. *š־Anlaut neu zu 

bestimmen und sie besser in die betreffenden ide. Wortfamilien 

einzuordnen. Erklärbar wird jetzt z.B. ns.sera "erste Milch nach 

dem Kalben" < *séra (ide.*koirā) neben poln.szara dass. < *chêra 

(ide.skoirä) sowie das ebenfalls hierher gehörende aruss.сёгь 

"Harzausfluß an Bäumen" (< ide.*/coir-) und natürlich auch os. 

èèry/ns.śery, poln.szary, russ.seryj "grau" (< idg.*sko ir- "von 

dunkler, grauer Farbe"). Zu vergleichen is t weiter das Neben- 

einander von urslaw.s ija  "Hals" < *ch ī-ļā  (< idg.* (s)ke i-) und

2 Vgl. im einzelnen: Schuster-Šewc, H.: Zur Etymologie 
einiger mit *š- anlautender slawischer Wörter. In: ZfSl 30 
(1985) 5, S.740-746.
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urslaw.céfva "Röhre" (russ.cévfca "Spule, Röhre, Schienbeinknochen 

des Pferdes") < ide.*koi-ņvā sowie ahd.scina "Schienbein" < ide. 

*sk ī- und l i t . seivà, èaivà, le tt.saiva "Weberspule" < ide. 

* (s)kēi-yāt denen allen die Wurzel "schneiden, trennen" ("dünn") 

zugrunde liegt. Zum Verhältnis von ide.*(s;&- : *(s )k-, urslaw. 

*ch- : * (s)k- s. noch os. (nos) chrènià "die Nase rümpfen" und 

č.d ia l.(s )k rën iti se "grinsen, das Gesicht verziehen (vor 

Schmerz, Aufregung und Verzweiflung)" sowie slowen.skrên iti 

"eine Schwenkung machen", ־ se "starr werden, erstarren", 

schließlich poln.chropawy "rauh, uneben" und os.śkropawy dass-, 

ukr.koropävyj dass. (ide.* (s)k e r- /* (s)ker- "einschrumpfen, 

runzeln") . Als ein bodenständiges slaw. Wort erklärbar wird 

je tzt auch ursl. *chlëbb "Brot", das auf ide.*skloi-bho-s 

zurückgeht und dann mit got.h la ifs  dass, nur urverwandt is t, 

vgl. das gleiche Verhältnis in urslaw.*èërb-jb "grau" und 

germ.*haira- (anord.härr "grau, grauhaarig", ahd.hêr "würdig, 

hehr"). Noch nicht in allen Fällen erklärbar erscheint uns 

dagegen auslautendes *-ch (außer nach i ,  u, r ,  k) , obwohl auch 

hier wenigstens teilweise mit urspr. *(s)k gerechnet werden muß, 

wie Beispiele mit dem Nebeneinander von -ch : -sk beweisen, vgl. 

č., slowak.plosfcÿ, à.plaskÿ, poln.plaski "flach" < *plask- neben 

os.płocha "schräge Fläche" und russ.placha "Richtstätte, 

Schafott".

Auf ähnliche Weise erlaubte uns die Neubestimmung der urslaw. 

Anlautprothesen, zu denen nicht nur 1- und ņ-, sondern auch g- 

(vor p, л ) und (v)n- (vor Q, ъ) zu rechnen sind, neue 

etymologische Aufschlüsse (os.nuhel, ns.nugei "Winkel" neben 

poln.węgel dass.; os., poln.wnu/c, apoln.wnęk "Enkel" < *vn-ç-къ, 

zu d t.Ahne, bisher fälschlich als *ѵьп-икъ rekonstruiert; 

os.nuchać "riechen", russ.njuchat׳ dass. < *n-çchati, aber 

poln.wąchać dass. und russ.blago-uchat* "schön duften", 

russ.vnuáit' "einflößen" < *vn -u š iti, vgl.a i.án iti "atmen"; 

os.nadro "weibl. Brust, Busen", 6.fiadra PI. dass. < *n-(1)adro 

< *ļ-šdro, vgl.griech.oiSoç "Geschwulst", bisher irrtümlich 

durch Einfluß der angeblichen Präp. *ѵъп- erklärt; poln.wnęk (a)

228
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



1056880

Historisch-etymologisches Wörterbuch des Ober-и.Niedersorbischen

"Nische" < *vn-Qk(a) , vgl.aksl.çk-otb "Haken", la t.ancora 

(ahā• Anker) usw. usf.).3

Breiten Raum haben wir auch den semantischen Zusammenhängen und 

der Bedeutungsrekonstruktion des Wortes, in diesem Rahmen auch 

der sachbezogenen Wortforschung, eingeräumt, der nach u.M. in 

der etymologischen Arbeit eine große Rolle zukommt. Wenn wir den 

semantischen (onomasiologischen und semasiologischen) Frage- 

Stellungen einen besonders hohen Stellenwert eingeräumt haben, 

so bedeutet das jedoch nicht, daß die in den vergangenen Jahr- 

zehnten auf diesem Gebiet unternommenen Bemühungen der Wissen- 

schaft schon zu ähnlichen allgemeingültigen Ergebnissen geführt 

haben, wie sie etwa in den Lautgesetzen niedergelegt worden 

sind, und daß den semantischen Gesetzmäßigkeiten deshalb die 

gleiche Bedeutung zukommt wie diesen. Die Etymologie eines 

Wortes kann nur dann als wirklich gelöst gelten, wenn sich die 

semantische und formale Worterklärung im maximalen Einklang be- 

findet. Dabei muß der formalen Seite (Erklärung der Wortform) 

auf jeden Fall das absolute Primat eingeräumt werden. Versuche 

von Etymologen, mehr oder weniger zufällige semantische Zu- 

sammenhänge und Übereinstimmungen durch sogenannte "sporadische" 

oder "expressive" Lautveränderungen zu begründen (MACHEK: 

urslaw. *bo lè ti und la t.dolere) halten wir für verfehlt. Trotzdem 

is t es natürlich Aufgabe des Etymologen, auch die bedeutungs- 

mäßigen Veränderungen des Wortes so exakt wie nur möglich zu 

erklären und zu bestimmen. Ein in der historisch-etymologischen 

Wortforschung gut bewährtes Hilfsmittel zur Überprüfung ange- 

nommener Bedeutungsverschiebungen is t die Anwendung des typo- 

logischen Vergleichs. Wenn sich feststellen läßt, daß die 

semantische Einheit "B" in diesem oder anderem Falle aus der 

semantischen Einheit "A" hervorgegangen is t, kann auf dieser 

Grundlage mit großer Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden, daß

3 Vgl. Schuster-Šewc, H.: Die Anlautprothesen des 
Slawischen und einige sich daraus ergebende Konsequenzen für die 
slawische Etymologie und historische Grammatik. In: ZfSl 35 
(1990) 1, S.76-87
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die Bed. ״B" auch in anderen Fällen aus der Bed. "A" entstanden 

is t. Als Beispiel sei hier die angenommene etymologische Zu- 

sammengehörigkeit von urslaw. *zvono/*zveno "Radfelge" mit der 

Wortfamilie von urslaw.*гѵолъ "Glocke" und *zvbnèti "tönen, 

klingen" verwiesen. Die erforderliche semantische Parallele 

findet sich in griech.róvoç ( la t.tonus, nhd.Гол) neben griech. 

reívú) "spanne, dehne" (der Ton als das akustisch ,Angespannte•) 

und in nhd.dehnen neben mhd.don(e) "Spannung" sowie l i t . tānas 

"Geschwulst". Auch die Radfelge is t ja das "sich wölbende, aus- 

bauschende" Teilstück des Rades. Das im besprochenen Wortpaar zu 

beobachtende Nebeneinander von vorderem und hinterem Vokalismus 

(ь : o) entspricht dabei genau den bekannten urslaw. und ide. 

Ablautverhältnissen zwischen primärem Verb und davon abge־ 

leitetem nominalen Derivat (*grbmëti "donnern", *gromb 

"Donner").

Als ein Mittel, das zur Vertiefung und Präzisierung des seman- 

tischen Analyseverfahrens dienen kann, is t von uns in einzelnen 

Fällen auch das Prinzip der "semantischen Modellierung" ange- 

wandt worden. Es handelt sich dabei im Grunde nur um eine Ver- 

feinerung des typologischen Vergleichs mit komplexer Betrach- 

tungsweise. So lassen sich z.B., ausgehend von dem semantischen 

Entwicklungsmodell "wachsen - abspalten ־ geboren werden - er- 

starren, ste if sein - Lebewesen (Pflanzen, Tiere)" bisher etymo- 

logisch weitgehend undurchsichtige und semantisch unmotivierte 

Tier- und Pflanzennamen in breitere etymologische Kontexte 

stellen (vgl. os.kóń, ns.koń "Pferd" neben os.konica "Teich- 

binse", aruss.Колюль "Pferd" neben russ.komonica/komonika 

"Schellbeere" und poln.komonica, koniczyna "Klee" usw., weiter 

urslaw. *къпіду "Buch" (< "Runenstäbe")).4 Wir sind uns dabei

4 Vgl.Schuster-Šewc, H.: Ergänzungen zur Etymologie von 
slaw.*кьпіда "Buch". In: ZfSl 16 (1971) 1, S.47-51; ders.: Sia- 
wische Etymologien: 1. Zur ursprünglichen Bedeutung von slaw.
*čftb  "Teufel" (Ein Beitrag zur slaw. Mythologie), 2. Čech.- 
slowak.kan, kanec "Eber" und Verwandtes (Ein Beitrag zur Bildung 
von Tiernamen im Slawischen). In: ZfSl 16 (1971) 3, S.369-376; 
ders.: Zur Frage der südslawischen Perunika-Hamen. In: Južno- 
slovenski Filolog. - Beograd 30 (1973) 1-2, S.213-221.
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sehr wohl bewußt, daß es sich hier um theoretisches und methodo- 

logisches Neuland handelt, im Grunde genommen um Vorstöße in 

Bereiche der Paläontologie menschlicher Denk- und Erkenntnispro- 

zesse.

Eine weitere Möglichkeit zur Objektivierung semantischer Ent- 

Wicklungsprozesse sehen wir in der bereits betonten Berück- 

sichtigung breiterer Systemzusammenhänge. Oft kann die Bedeutung 

eines Wortes nur dann richtig rekonstruiert werden, wenn sein 

gesamtes lexikalisch-semantisches Umfeld (semantisches Mikro- 

system) mit in die Analyse einbezogen wird. Bei einem Vergleich 

der dem sorbischen Lexem zbožo eigenen Bedeutungen "Glück" (os.) 

und "Hornvieh (als Besitzstand)" (ns.) läßt sich z.B. nicht 

sofort eindeutig entscheiden, welche der beiden Bedeutungen als 

die primäre und welche als die sekundäre anzusehen is t. Aus der 

Parallele la t.caput "Haupt, Stierkopf" und dem daraus hervorge- 

gangenen Internationalismus Kapital "Reichtum, Vermögen"5 

könnte man geneigt sein, die abstrakte Bedeutung von os.zbožo, 

d.h. "Glück", als die jüngere, die konkrete Bedeutung von 

ns.zbožo "Hornvieh" aber als die ältere aufzufassen. Dem 

widerspricht jedoch die Existenz des für das Niedersorbische 

nachweisbaren dt. Lehnwortes gluka "Glück", das in die 

niedersorbische Sprache offensichtlich erst dann eindringen 

konnte, nachdem durch die Verschiebung von zbožo "Glück" > zbožo 

"Hornvieh" im bestehenden Bezeichnungssytem eine Leerstelle 

entstanden war. Das vorhandene dt. Lehnwort is t in diesem Falle 

neben dem ebenfalls im älteren Niedersorbisch noch existierenden 

adjektivischen Derivat zbožny " (glück)selig" ein eindeutiger 

Beweis dafür, daß die Bedeutungsveränderung im sorbischen Wort 

in entgegengesetzter Richtung zum lateinischen vonstatten 

gegangen sein muß (Abstraktum > Konkretum). Dasselbe b e tr ifft 

dann natürlich auch die aus den anderen Slawinen bekannten 

Bedeutungen wie L.zboži "Ware", poln.zbozie "Getreide" und 

ukr.zbi£ija, bruss.zbbžža dass.

5 Vgl. hier auch lat.pecil, -ils "Vieh" neben pecünia "Geld" 
und got.faihu "Besitz, Vermögen".
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Wie bereits betont, is t die sachbezogene Wortforschung auch für 

die heutige etymologische Forschung ein absolut unverzichtbares 

methodologisches Prinzip. Doch auch hier g ilt  die Forderung: 

zuerst Klärung der formalen Zusammenhänge und erst dann die 

Heranziehung extralinguistischer Kriterien. Ein deutlicher 

Mangel der traditionellen Forschungsrichtung "Wörter und Sachen" 

bestand ja gerade darin, daß nicht immer die Notwendigkeit einer 

genauen Trennung zwischen beiden Bereichen erkannt wurde. Diese 

Tatsache fand ihren extremen Ausdruck in der Behauptung des Mit- 

begründers jener Forschungsrichtung, Rudolf MEHRINGER, der einst 

schrieb:

"Ich halte es schon für möglich, daß einst die Sachforschung 
wird imperativ auftreten und Zusammenhänge behaupten können, die 
den Lautgesetzen widersprechen".

Gerade das is t aber niemals möglich. Das würde die Etymologie in 

eine Sackgasse führen. Nehmen wir als Beispiel poln. dial. 

potarżyca, potarżyna "Nachhochzeitsfeier" und os.patoržica "Tag 

vor Weihnachten (24.Dezember)". Die Wortbildungsstruktur is t in 

beiden Fällen übersichtlich und ohne Probleme. Die zugrunde 

liegende Wurzel is t urslaw. *Ьъгдъ "Handel, Verkauf" (vgl. os. 

torhoščo "Marktplatz", poln. targ "Handel, Marktplatz", russ.torg  

"Markt, Handel; Marktplatz", torgovat1 "handeln"), die Wort־ 

bildungsformantien sind po-, pa- (Präfixe) und -ica (-yca), -yna 

(Suffixe). Ausgehend von der bekannten Tatsache, daß auch bei 

den Slawen die Ehe durch die Vertreter des Bräutigams und der 

Familie der Braut "ausgehandelt" wurde, wird man also die Be- 

deutung des poln. Dialektwortes potarżyca/potarżyna ohne große 

Schwierigkeiten als "Feier, die der Bräutigam nach der Hochzeit 

speziell für seine Brauthändler veranstaltet", rekonstruieren 

können. Der Zeitpunkt "nach" der eigentlichen Hochzeit is t durch 

die Semantik des Präfixes po- eindeutig festgelegt. Die 

Bildungsstruktur des entsprechenden obersorbischen Wortes is t 

zwar formal auf den ersten Blick dieselbe, unterscheidet sich 

aber durch das unterschiedliche Präfix pa-, das im Slawischen 

"die Abschwächung oder Verneinung" der im Wortstamm enthaltenen 

Bedeutung zum Ausdruck bringt (vgl. os.patoki "Nachbier",
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č .pak lič  "Dietrich"). Eine Deutung im Sinne des polnischen 

Wortes als eine Art "Nachfeier" muß also ausgeschlossen werden, 

denn das sorbische Wort bezeichnet doch gerade den Tag "vor", 

nicht aber den "nach" dem Weihnachtsfest. Die endgültige Klärung 

der abweichenden Semantik kann hier deshalb nur durch die genaue 

Kenntnis der sachlichen Zusammenhänge erreicht werden- Sie er־ 

gibt sich aus der volkskundlichen Überlieferung, wonach früher 

unter der bäuerlichen Bevölkerung der Aberglaube verbreitet war, 

daß an Tagen vor hohen Feiertagen auf dem Markt keine bäuer- 

liehen Produkte angeboten werden durften, also eine Art von 

"Verkaufsverbot" bestand und der entsprechende Tag deshalb für 

den Handel "ungünstig" war- Genau diese "verneinende, negative" 

Bedeutungsnuancierung wird durch das pa-Präfix zum Ausdruck 

gebracht.6

In vielen Fällen erbringt die Etymologie aber auch ihrerseits 

wichtige Erkenntnisse für die Rekonstruktion der materiellen und 

geistigen Geschichte des Volkes, vgl. Beispiele wie ns.wjaža/ 

wježa "Haus" < *vez-ja (zu urslaw.*vez-ti "fahren"), also urspr. 

"das Gefahrene, Transportierte" (Nomadentum); os.slönka "Zücht- 

frau. Beschirmerin der Braut, Brautführerin" < *эоіпъка (zu 

urslaw.* s o ln it i "schützen", os.zasłonić "beschatten", poln. 

osłonić "beschützen") als Beweis für den auch bei den Slawen 

einst existierenden Brauch der Raubehe und die in diesem 

Zusammenhang erforderliche Beschützung der Braut durch eine 

weibliche Person.

Im Zusammenhang mit den Mißerfolgen der in der Vergangenheit in 

der Indoeuropäistik größtenteils vorherrschenden sogenannten 

"Wurzeletymologie" is t in letzter Zeit oft die Forderung erhoben 

worden, daß sich die Etymologie in erster Linie auf die über- 

lieferte Geschichte des Wortes, seine Biographie und Geographie 

zu beschränken habe und die innere Rekonstruktion des Wortes 

eher eine untergeordnete Rolle zu spielen habe. Diese Forderung 

is t sicher im Kern richtig, kann aber für die Sprachen mit

6 Vgl. Schuster־Sewc, H.: Zur Etymologie von sorbisch 
patoržica "Heiliger Abend". In: ZfSl 3 (1958) 1, S.26-29.
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kürzeren schriftlichen Überlieferungen, wie es der größte Teil 

der slawischen Sprachen ist, nur bedingt gelten. Das Grund- 

anliegen der historisch-etymologischen Wortanalyse muß in jedem 

Fall, und das b e trifft im Grunde alle Sprachen, immer die 

Weiterführung der überlieferten, belegbaren Wortgeschichte auch 

in die tiefere, vorschriftsprachliche Zeit sein. Ihre Aufgabe 

is t es, die Entstehung und den Wandel des Wortes als einer 

Einheit von Form und Bedeutung über die geschichtliche Schwelle 

hinaus zu verfolgen und seine Entwicklung nachzuvollziehen.

Die im Zusammenhang mit der Rekonstruktion der urslawischen 

Grundform von uns angegebene Bedeutung is t aber immer nur als 

ein Vorschlag anzusehen, der sich in der Mehrzahl der Fälle noch 

auf die Verallgemeinerung der überlieferten slawischen Einzel- 

bedeutungen stützen muß. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf 

die verallgemeinernde Feststellung ,,urslawisch", sondern ver- 

suchen, ausgehend von der Aussagekraft des untersuchten 

Materials, die charakteristischen Besonderheiten des Sorbischen 

stärker herauszuarbeiten und sie für die Beschreibung und die 

bessere Differenzierung des urslawischen Wortschatzes insgesamt 

nutzbar zu machen, vor allem durch die Herausarbeitung der für 

das Gesamtslawische besonders wichtigen urslawischen Dialek-
♦

tismen und Archaismen des Sorbischen (z.B. os.bać so, ns.bajaś 

se "unmerklich brennen, glimmen" neben a i.bhāti "leuchten", os. 

wow(k)a "Großmutter" neben got.avô dass., os.wjera "Hexe, Busch- 

weib" neben le tt.vervelēt "schnell, laut und undeutlich 

sprechen", os.serniwy "morsch, mürbe, stockig, faul" neben ai. 

ŠĶnāti "zerbricht, zermalmt", os.rućźić "betrüben, kränken" 

neben l i t . randà " (Weh-)Klage, Klagegeschrei, Klagelied", os.š k it 

"Schild", zakitać, -ować "schützen" neben la t.skūtus "Schild", 

os.ze lić  "laut fluchen", slowen.z ö l i t i dass. (< *ģ e l-) , os. 

ju try , ns.ja s try  "Ostern" neben ahd.ostarün, aqs.eastron dass, 

usw.) wie auch seiner spezifischen lexikalischen und semanti- 

sehen Neuerungen (z.B. os.kózìo/kuzlo "Zauber" neben russ.kuzlö 

"Schmiedearbeit", kuznéc "Schmied", os.waka "Wurm" neben 

russ.vaköra "kleiner, schiefgewachsener Baum", os.splah "Ge
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schlecht, Stamm" neben poln.pląc się, plęgnać się "ausgebrütet, 

geboren werden", os.kal "Kraut" neben urslaw.коіъ "Pfahl", 

os.čečeranc "Siebengestirn" neben lit.këkè  "Dolde, Traube", 

lett./ceJceras dass., os., ns .b lido  "Tisch" neben russ. b l9udo 

"Gericht", os.śubja "Eisloch im Teiche" neben č .š ib i t , 

d ia l.vyèubit "mit der Rute schlagen" und os.kabija, ns.kabeja 

"Mandelkrähe, Eichelhäher" ("Wahrsagevogel") neben russ.koba 

"Hexerei, Zauber, Wahrsagerei, Voraussage aus dem Vogelflug" 

usw.).
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Wortindex

Luvisch
adri 24

Mykenisch
o־te 50 

-qe 50

Griechisch
ex 6ap (hom.) 24 

IkßCtTa 187 

Ѳерда, “M189 ף 
Ѳиу&тЛР 173 

Т с 50 

ÓSÒÇ 174 А 

ör € 50

Indogermanisch
*āp-/*ab- 207, 213f., 219

* (h)algwh-áh2 173

*dhug32־tē(r) 173

*ēd־er 24

*gworā- 19

*hļ.o- 50ff. , 59, 74

*i ־ 51, 59

*kom 168ff.

*k^e 50, 53, 180 

*kvi ־ /kyo 5 0 f־  •, 53ff. 

*leyk- 19 

*sed- 143, 155 

*so 73 

*som 168ff .

*stā 143, 155 

* (s)tēbhā 18

Lateinisch
con-/cum 169 

edo 24 

-que 50

Germanisch
Gotisch 

да- 169 

hlaifs 228

Altindisch
adnia- 24 

kam 169 

kç־póti 188 

gît! 190 

gharmá- 189 

ca 50 

céd 50 

duhitā 173 

salilá 187

Althochdeutsch 

quãla 188 

ścina 228

Hethitisch
e tri 24 

kan 169

perunaš (PN) 141
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*gbrstb, - i  29 

*žālb 188 

*žarb 189 

*žerti 179 

*zim ŝb 181 

*тёГь/*тё1ь 188 

*Anoktčsb 181 

*pbrsi 28 

*rēčb 188 

*sëkç, *sēčetb 187 

*tbrgb 232 

*chlebb 228 

*čarb 188 

*cēva 228 

*sija 227 

*jutrósb 181

Slavisch

bori- 141

vb se- 141

*dorgb 141

kračun 133ff.

mojb , tvojb, svojb 95, 154

тьп(і)- 141

*osnová 193

Регипъ (PN) 141

xodb 174 A

Altkirchenslavisch 

ѵагь 190 

devętb 38

devçtb na desęte 40 

desętb 39ff.

Neuhochdeutsch 

Schotterey (ON) 27

Altenqlisch 

sealma 187

Altsächsisch 

quala 188

Keltisch
Altirisch 

co 169

Kvmrisch 

paraf 188

Armenisch
kelem 188

Thrakisch
Perkön (PN) 141

Dakisch
-dava 14, 16

Slaviach
Urslavisch 

*vezp/*vezešb 184 

*vēčerb 182 A 

*gryz-é-tb 183 

*dvòrb 176 

*derti 179
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Belorussisch 

zb0žža 231

Ukrainisch 

zbižija 231 

őortoryi 27

Bulgarisch

lam

Polnisch

Czartorysk (ON) 27 

potarżyca, potarżyna (dial.)

232

szara 227 

szary 227 

zbożie 231

Slovenisch 

gór 195

ženami (Instr.Pl.) 192

kis 191

mêl 188

ograda 194 A

ogràd 194 A

Car 188

Sorbisch 

Obersorbisch 

patoržica 232 

slónka 233

dbva 37, 41

diva na desęte 40f.

edinb 37

edirrb na desęte 40

- І ־* >  jb 63f.

къ 170

pętb 38ff .

pętb na desęte 40f.

sb 170

sbto 42

tvarb 190

tr i je  38

őetyre 38

Altrussisch 

сегь 227

Russisch

byl, bylá, bÿlo 191

vóloga (dial.) 31

golová 177

dal, dalá, dálo 191

Dvina (FIN) 213

eder, edera, edero (folki.)

24

emeny (dial.) 24 

ogoród 194 A 

p il, pilá, pilo 191 

pozolóta 193 A 

seryi 227 

Cetÿre 181

238
Bernd Barschel - 9783954791651

Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 03:29:06AM
via free access



karo 169 

karia 107 

kauna 107 

kelmaï 175 

kovà 189 

lekia 107 

lomà 189

roânas, tãvas, sävas 

min- 141 

movà 189 

muša 108

Perkünas (PN) 141 

piršis (Pl.) 28 

pučia 107 

skiria 107 

skolā 189 

sroèlis 188 

spjauna 107 

sólimas 187 

sűolas 186 

šeivā, saivà 228 

serti 216 

šora 189 

šova 190 

taûkinas 185 

tvorà 190 

upè 213f.

-ura 13 

vémalas 185 

vè2a (3.Sg.) 184 

vilgšnas 31 

vis- 141 

volé 190 

vorà 190 

-ysa 13 

yysta 13 

žole 189

Niedersorbisch 

wjaža/wježa 233

Baltisch

Altpreußisch 

appe 213f. 

bar- 141 

darg- 141

mais, twais, swais 95, 143,

154

min- 141 

sälin 189 

vis- 141

Litauisch 

algà 173 

-antè, -antas 13 

afìtinas 185 

balti/báltas 175 

bar- 141 

bara 108 

darg- 141 

dukte 173 

edesis 185 

èdmènè 24 

èdrà 24 

èduonìs 24 

ejo 188 

gãlas 140 

gélà 188 

gyrà 190 

jé i 52 A

jeng (a lit.) 52 A 

— j is 60ff., 67 

j UÕ 52 A 

kàlti 179
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Lettisch 

bārt 179 

celt 179 

cilvēki 175 

Daugava (FIN) 2 

ędmama 24 

ja 52 A 

jo 52 A 

kaït 179 

kārt 179 

malt 179 

mans, tavs, savs 

saiva 228 

smiêtiês 186 

šķelt 179 
»

tvāre 190 

upè 213 f . 

vāls 190 

vārs 190 

vért 190
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