
Zu den Germanischen Elementen des Neugriechischen.
In den „Germanistischen Abhandlungen, Hermann Paul zum

17. M rz 1902 dargebracht" (Stra burg 1902), hat Thumb mit ge-
wohnter Gelehrsamkeit und Sorgfalt die „germanischen Elemente des
Neugriechischen" behandelt. Er hat dabei die zahlreichen Worter des
Neugriechischen, welche zu einer germanischen Sprache in einem
etymologischen Verh ltnis stehen, in zwei Hauptgruppen yerteilt: in
Worter unmittelbarer Entlehnung und in solche, welche durch andere
Sprachen, hauptsachlich durch das Italienische, vermittelt sind. Ich
mu gestehen, da ich eine solche Einteilung eigentlich nicht f r be-
rechtigt halte und nur die W rter, welche unmittelbar entlehnt sind,
zu den germanischen Elementen des Neugriechischen rechnen kann.
Genau genommen w rde man bei der von Thumb befolgten Methode
ein von den Griechen dem Italienischen entlehntes Wort, das urspr ng-
lich aus Hellas nach Italien gewandert ist (z. B. άργανέλο, „Schiffs-
winde", aus it. arganello, das auf gr. 'όργανον zur ckgeht), zu den
altgriechischen Elementen des Neugriechischen z hlen m ssen.

Wenn man, wie von Thumb geschehen, die Lehnw rter nach ihrer
Bedeutung f r die Kulturgeschichte beurteilt, kann nur die n chste
Entlehnung als ma gebend betrachtet werden. So geh rt nach meiner
Meinung das Wort πούντα ι („Punsch"), welches die Griechen dem
Italienischen (punce) entlehnt haben, zu den romanischen Lehn-
w rtern, obgleich es aus dem Englischen stammt. Bekanntlich haben
die Engl nder es dem Hindustani (panc, altind. panca, nach den
f nf Ingredienzien, aus welchen das Getr nk bereitet wird) entnommen;
will man also nicht beim n chstvorangehenden Volke, den Italienern,
innehalten, so k nnte man πονντόι zu den indischen Elementen, ja,
wenn man noch etwas weiter zur ckgeht, zu dem indogermanischen
Best nde des Neugriechischen rechnen, aber dadurch w re f r die Ge-
schichte der griechischen Kultur doch recht wenig gewonnen. Das Wort
τρεβα (Thumb a. 0. S. 245) ist das lat. treva, und dies kann uns nur
lehren, da f r den Begriff Waffenstillstand die Griechen der
Soldatensprache der R mer ein Wort entnommen haben. Ob nun das
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596 I. Abteilung

Wort vorher in einem ndern Teile Europas Treue (ahd. triuwa) be-
deutet habe, ist ganz ohne Belang f r den von den Germanen auf die
Griechen ge bten Einflu . Man kann, meine ich, nicht sagen, da
deutsche Art sich in dem in weite Ferne gewanderten Wort zeige
(Thumb S. 248).

Nachdem ich nun aber meine abweichende Ansicht ber die Ein-
richtung solcher Sammlungen kundgegeben habe, trage ich kein Be-
denken, der nun einmal von Thumb gew hlten Einteilung zu folgen,
indem ich, dem Wunsche des Verfassers gem (S. 236), hier einige
Nachtr ge und ein paar Berichtigungen zu seiner Arbeit vorschlage.
Mit den letzteren will ich anfangen.

Das Wort βαγόνι, (Thumb S. 234, 255) kann nicht direkt aus dem
Englischen entlehnt sein, wie nicht nur der Accent und die Aussprache,
sondern auch die Bedeutung erweist, denn in England wird nie der
Eisenbahnwagen waggon genannt; die Griechen haben das Wort durch
romanische, vielleicht auch durch deutsche1) Vermittlung kennen gelernt.

Γρίχπη, „Grippe, Influenza", ist ein in den letzten Jahrzehnten inter-
national gewordenes Wort, das nicht deutschen Ursprungs ist, wie
Tbumb vermutet, sondern, wie wohl die Krankheit selbst, ein Geschenk
der russischen Steppe. Man hat es sehr entsprechend mit russ.
xpmiora JBeiserkei^ verglichen.2) :Das Wort ist also auf weitem
Umwege wie όβονξίον (Thumb S. 241) und κούχνη (S. 250) nach
Griechenland geraten.

Da σκορμποντο („Skorbut^, „Scharbock"), it. scorbuto, lat. scor-
butus, auf ein ndl. scheurbut (= Knochenspalter) zur ckgehe, wie
Kluge annimmt; scheint mir im h chsten Grade unwahrscheinlich. Ein
ndL scheurbut ist eine rein hypothetische Form und w rde, auch
wenn 0ie belegt w re, eine recht unpassende Benennung der betreffenden
Krankheit sein. Lautlich macht der bergang von -eu- zu -o- in der
ersten Silbe Schwierigkeit. Die Heimat des Wortes ist wohl im hohen
Norden, bei Lappen oder Samojeden, zu suchen.

F r ποντίγγ«, (Thumb S. 256) scheint mir direkte Entlehnung
aus dem Englischen der Verschiedenheit des Accentes wegen unwahr-
scheinlich. Der K chenausdruck k nnte dem franz sischen poudingue
entlehnt sein; dem Italienischen fehlt aber nicht eine entsprechende

1) Im heutigen T rkischen findet man, wie mir Herr Prof. de Goeje mitteilt,
ein Wort „FertigdBchjis", f r „Schaffner", d. h. der „Fertig"-mann, 'der
„Fertig!"-rufer.

2) A. Kluyver in Tydschrift roor Nederl Tool en Letterkwnde (1898, 8. 88),
der auch die Benennung russischer Katarrh verzeichnet; xpiurim» heifit
„r cheln", xpmiyHT» „der Heisere" u. s. w.
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D. C. Hesseling: Zu den Germanischen Elementen des Neugriechischen 597

Form, wie Thumb meint (S. 256): sie lautet puddingo nach dem
Lexicis, und nach Bruckner1) sogar pudinga.

Folgendes habe ich nachzutragen; zun chst nenne ich zwei W rter
sehr alter Entlehnung, facw und οάπων, welche beide durch die
lateinische Sprache den Griechen vermittelt sind.

facov m., „Auerochse", aus ahd. wisunt; das lat. bison liest man
schon bei Seneca, Plinius und Martial, bei griechischen Autoren kommt
es erst ein Jahrhundert sp ter vor, und namentlich bei solchen, welche
das Tier in Rom bei den Spielen gesehen hatten (Dio Cassius 76, 1;
Pausanias 9, 21, 2 und 10, 13, l—3). Den Griechen war das Tier
schon viel fr her bekannt, aber unter dem (makedonischen?) Namen
βόναόόος (Aristot. hist. nat. 9, 41); direkte Entlehnung aus dem Ger-
manischen, wie Prellwitz (Etymol. W rterbuch) annimmt, wird schon
dadurch unwahrscheinlich. F r n heres vgL den ausf hrlichen Artikel
Wisunt in Schades Altdeutsch. W rterbuch (S. 1173—1185).

(5απών m. (Sophocles), „Seife"; lat. sapo, nach Kluge (s. v. Seife)
aus germanischem *saipo. In seiner modernen Gestalt (fcatovvi stammt
das Wort aus dem itaL sapone.

Nach diesen lteren Entlehnungen f hre ich .jetzt einige W rter
an, welche in sp terer Zeit via Italien nach Griechenland gekommen
sind, gestehe aber, da «s von manchen nicht mit Sicherheit zu sagen
ist, ob Frankreich oder Italien die Br cke gebildet habe.

A. Durch das Italienische vermittelt:
άλάρω ( i/o/t.), ziehen, Seemannsausdruck; it. alare, fr. h ler < ndl.

halen (Hatzfeld und Darmesteter).
8ρπη f. (Legrand), Harfe; it. arpa, fr. harpe < ahd. harpha .

Venantius Fortunatus (6. Jahrh.) gibt das Wort in latinisierter Form
und nennt es ein barbarisches, d. h. germanisches Instrument (s. Kluge,
s. v. Harfe).

γάφα f. (Kots.), eiserner Bootshaken; it. (sard.) gaffa, fr. gaffe < ahd.
gabala, gabal (K rting Nr. 4101).

1) Bruckner, S. 29 A. 2. — Ich habe mich folgender Abk rzungen bedient:
Bruckner = Charakteristik der germanischen Elemente im Italienischen von
Dr. W. Bruckner, Basel 1899; Fincati = Dizionario di marina da Lnigi Fincati,
Genua und Turin 1870; Kots. = Περί έζαρτίΰμον τ&ν πλοίων νπό Τ. Ι. Κοταοβίλλη,
Syra 1894; Όνομ,. = 'Ονοματολόγιο? ναντικόν, Athen 1884. Die bekannten lexiko-
graphischen Werke von Hatzfeld und Darmesteter (Dict.gonoral de la langue franc.aise),
Kluge (Etym. W rterbuch der deutschen Sprache), K rting (Lateinisch-romanisches
W rterbuch), Legrand (Dictionnaire grec moderne), Murray (New English Diction-
nary), Sophoclas (Greek Lcxicon of the Roman and Byzantine Periods), Viachos
(Λίζιν,όν ϊλληνο-γαλλί,κόν) werden unter den Namen ihrer Autoren angef hrt.; bei
Legrand wird durch ein * der franz sisch-griechische Teil angedeutet.
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598 L Abteilung

γιάχ n. (Legrand*), Jacht; it. iach(t), fr. yach(t) < ndl. jacht.
Das Wort ist, nach Hatzfeld und Dannesteter im 17. Jahrb., direkt aus
Holland nach Frankreich und Italien gekommen; in sp terer Zeit ist
es noch einmal, und diesmal via England, in die franzosische Sprache
eingedrungen. Deshalb findet man im Franz sischen neben der Aus-
sprache „yak" auch „yot"; unter letzterer Form ist das Wort auch bei
Kotsovillis verzeichnet (το γιότ); wahrscheinlich ist es in dieser Gestalt
direkte Entlehnung aus dem Englischen.

γκινέα f. (Legrand*), Guinee (21 Mark); it. ghinea < engl.
guinea.

faaQto (Όρομ.), Bissen; it. issare, fr. hisser. Die engere Heimat
des allen seeanwohnenden Germanen gemeinsamen Wortes ist unbekannt
(Kluge). Boerio (VocabuL dd dialetto venesiano) gibt folgende, recht
ingeni se, aber wenig berzeugende Erkl rung: „A Yenezia si sente
tuttodi per le strade quando piu persone s'affaticano a levare qualche
peso o fare alcun lavoro penoso: 0, issa." Dieses i s s (gr. foa),
„signale dello sforzo", habe ein Zeitwort issar hervorgerufen.

χοντραντάντόα f. (Legrand*), Art Tanz, urspr. l ndlicher Tanz;
it. contraddanza, fr. contredance < engl. country-dance (Hatzfeld und
Dannesteter).

λάότο η. (Legrand*), Last, Schiffsgewicht; it. laeto, fr. last < ndl.
last (s. Bruckner S. 21).

μπίντα f. (Όι/ομ.), Reff; it. binda < nhd. Binde oder Subst zu
mhd. binden. Ganz sicher ist diese Etymologie aber nicht, weil das
italienische Wort eine abweichende, der deutschen naher stehende Be-
deutung iiat, n mlich: ^lista di grossa tela catramata colla qu le si
usa foderare o involgere un oavo prima di fasciarlo" (Fincati).

μπούμα £ ('Ot/ομ.), Name einer Schiffestange und des daran be-
festigten Segels; it. bome, fr. bome < ndl. boom.

\jMtovfiva f. (Όνομ.\ Buleine, Tau, welches das Luvleik des Rah-
segels nach vorn spannt; it. borina, fr. bouline < bowline. Der ger-
manische Ursprung des Wortes wird jedoch aus guten Gr nden be-
zweifelt von J. W. Muller in Woorderiboek der Nederlandsche Tool
(s. v. boelijn), der auf span. bolina hinweist und die M glichkeit
einer (mir unwahrscheinlichen) Ableitung aus gr. βολές, Senkblei,
aufwirft.]

Λούντκι, η. (Vlachos), Punsch; it. punce < engl. punch.
§άδα f. (Όι/ομ.), Reede; it. rada, fr. rade < mittelengl. r ade

(s. Bruckner S. 27).
φονμι, n. (Legrand*), Rum; it. rum, fr. rum (ausgespr. rom) <( engl.

r um (malaiisches Lehnwort).
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D. C. Hesseling: Zu den Germanischen Elementen des Neugriechischen 599.

tixovva f. (Όνομ.), Schoner, Art Schiff; it. scuna < engl. scooner.
οπι,ροννι, n. (Legrand), Sporn; it. sperone < ahd. sporo (s. Bruck-

ner S. 17).
ότερλίνα f. (Legrand*), (Pfand) Sterling; it. sterlina <engl. Sterling.
τ αργά f. (Legrand), Tartsche, Schild; it. targa < altnord. t arge

(K rting Nr. 9386, Bruckner S. 12).
φλανέλλα f. (Legrand), Flanell; it. flanella < engl. flannel (ans

dem g l. gwlanen, Murray).
φλόκοξ m. (Όνομ.), Focke; it. flocco < ndl. fok (Kluge).
φραμαοόνος m. (Legrand), Freimaurer; it. franmassone, fr. franc-

ma$on, ltere Form frima^on < engl. free-mason (Hatzfeld und
Darmesteter).

Noch w rde zu dieser Gruppe geh ren όαλονπι,έρης m. (Kots.),
Barkenf hrer, aus venez. sialupa (Schaluppe), wenn Kluge, K rting,
Hatzfeld und Darmesteter u. a. recht h tten, welche alle die romanischen
Formen auf ndl. sloep zur ckfuhren. Mir ist aber die Palatalisierung
des ndl. s in fr. chaloupe h chst verd chtig und ohne Parallele; das
ndl. Wort ist erst Anfang des 17. Jahrb. zu belegen, im W rterbuch
des Kilian.

B. Durch das Franz sische vermittelt:
γραβάρω (Legrand*), gravieren; fr. graver < ahd. grab an (K r-

ting Nr. 4343).
μοναρές (Legrand*), Moire; fr. moire < engl. mohair (arab.

Lehnwort).
μπιφτέκι, η. (Legrand), Beefsteak; fr. bifteck < engl. beef-steak.
ρεβολβέρί n. (Legrand), Revolver; fr. revolver < engl. revolver.
$εδιγγότα f. (Legrand), Redingote; fr. redingote <engl. riding-coat.
τάπα f. (Όι/ομ.), Zapfe; fr. tape < engl., ndL t a p.
τεντέρι η. (Legrand*), Tender, Kohlenwagen; fr. tender <( engl.

tender.
τούφα f. (Legrand), Zopf; fr. t uffe, nach Hatzfeld und Darmesteter

eine Zwitterbildung aus ndd. Topp und hd. Zopf.
Auf indirekter Entlehnung, meist durch italienische Vermittlung,

beruhen auch die wenigen Vornamen germanischen Ursprungs, welche
in Griechenland bekannt sind, wie 'Λλβέρτοζ) Άλφόνόος, 'Λλφρέδος,
Βαλδουίνος, Έδονάρδος, Κάρολος, *Άχάρδος, 'Ροβέρτος, Φρειδερίκος.
Recht volkst mlich ist kein einziger dieser Namen geworden; die Form
unter welcher sie in den W rterb chern verzeichnet sind (mit β und δ
statt μ,π und ντ) geh rt nat rlich der Schriftsprache an.

C. Direkte Entlehnung.
γιότ η. (Kots.), Jacht, vgl. oben unter γιάκ.
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γυάρδα f. (Kots.), engl Elle; aus engl. yard.
έζέντριζ m. (Όνομ.), Exzentrik, Steuerungsscheibe; aus engl.

eccentric.
ΐντξα f. (Kots.), Inch, der zw lfte Teil eines engL Fu es; ans

engL inch, das selbst von lat. uncia abgeleitet wird (Murray).
λόρδος m. (Vlachos), Lord; aus engl. lord. Λορόιχο πλοίο

(Kots.), Jacht.
πόταόόα f. (Legrand), Pottasche. Der Accent weist auf direkte

Entlehnung aus dem Deutschen; italienisch hei t das Wort potassa.
Die Zahl der direkten Lehnw rter ist wohl betrachtlich gr er,

als die von Thumb und mir gesammelten W rter vermuten lassen.
Mir ist es wenigstens sehr wahrscheinlich, da den jungen Leuten,
welche man in Athen in der N he des Olympieions Lawn-Tennis
spielen sieht, die englischen Sportausdr cke wohlbekannt sind und
da internationale W rter wie clown, confort, grog, record,
whist u. dergL in mehr oder weniger hellenisierter Form in der Um-
gangssprache der gebildeten Athener gang und g be sind.1) Doch
schien es mir besser, nur solche W rter zu verzeichnen, welche in den
W rterb chern aufgenommen sind, obgleich ich die Kritik, welche
Psichari2) an diesem Verfahren ge bt hat, an sich f r berechtigt halte;
ich meine aber, man soll es Griechen oder in Griechenland ans ssigen
Personen berlassen, zu sammeln, was sich nur durch steten m nd-
lichen Verkehr feststellen l t. Ein Ausl nder, der auf der Reise Ge-
h rtes verzeichnet, lauft immer Gefahr, individuelle oder lokale Aus-
drucke f r gemeingriechisch auszugeben; die Ao^ntiHne in ein W rter-
buch verb rgt wenigstens einigerma en die allgemeine G ltigkeit eines
Wortes.

Leiden, Januar 1908. D. C.

1) Bei Psichari (Ρόδα και Μήλα I, Athen 1902, 8. 260, 262) liest man
Ιντερβων, ρεπορτέρηδες, ξεπορταριά.

2) Revue Gritique XL (1895), S. 270 ff.
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