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M P = der Malaio-polynesische Sprachstamm. 
Mlg. = das Malagasy, und zwar das von den Hovas in Imerina gesprochene 

Malagasy. 
Mlg. Pr. = das Malagasy der Provinzen, d. h. die Dialekte des Malagasy ausserhalb 

Imerina. 
Mal. = Malaiisch. 
Jar. = Javanisch. 
Bat. = Batakisch. 
Daj. = Dajakisch. 
Sua. = Soaheli. 
Ûber die Transskription siehe § 41 und § 42. 
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1. Kapitel: Einfiihrung. 

Das Malagasy und das Malaiische. 

las Mlg. gehort zum Malaiopolynesisehen Sprachstamme, es 
bildet mit einer Zahl von andern Idiomen, zu denen auch die 
am meisten bekannten, das Mal. und das Jav. gehôren, eine 
engere Eiuheit, welche die niederlândischen Gelehrten die 

westliche Abteilung nennen. 
2. Wenn man den Menankabauischen Dialekt des Mal. als besondere 

Sprache behandelt und absieht von den Umformungen, die es ausserhalb 
seiner Heimat, iu Gegenden, wo es geschàftliche Verkehrssprache geworden 
ist, durchgemacht hat, so ist es ein sehr eiuheitlicbes Idiom. mit ganz geringen 
mundartlichen Differenzierungeu. Nicht so das Mlg. Wenn man von Mlg. 
schlechthin spricht, so meint man das in Imerina gesprochene Idiom. Davou 
weichen die verschiedenen Dialekte, die ausserhalb Imerina gesprochen 
werden, bedeutend ab. Richardson fasst iu seinem Wôrterbuch dièse Dia
lekte als «Mlg. der Provinzen» zusammen, und ich folge ihm iu dieser Ab
handlung. Die Dialekte des Mlg. sind fur die vergleiehende M I' Sprach
forschung von nicht geringem Interesse. Viel altes Sprachgut, das in 
Imerina verloreu gegangen ist, hat sich im Mlg. Pr. erhalten. So findet sich 
dia=Ujarl) «wild» nur im Mlg. Pr. Ferner ist das Mlg. l'r. oft altertumlicher 
in den Formen. So behâlt Mlg. Pr. oft ursprûngliches M P (und zugleich 

\) Bei solchen Gleichungen stelle ich iminer das Mlg. Wort vorans und lasse die 
Bezeichnungen Mlg. und Mal. weg. 



Mal. S o) t. wâhreud es sonst im Mlg. zu ts geworden. Mal piitih weiss 
ist im Mlg. durch fotsy, im Mlg. Pr. durch foty vertreten. 

Das Mlg. hat im Lautstand mehrere auffallende l'bereinstinimungen 
mit dem Bat., worauf van der Tuuk zuerst aufinerksam gemacht hat. So 
habeu dièse beideu Idiome in vielen Fâllen ein h, wo die ûbrigeu M P 
Sprachen k zeigen, z. B. Mlg. und Bat. lahi gegeuiiber Mal. laki Mann. Nun 
verzeichnet aber Richardson Fâlle, wo Mlg. Pr. /; hat, so kodidina gegen
ûber hodidina in Imerina, Mal. kuli/iti «herum». Die Mlg. Dialektlorschung 
hat somit auszumachen, ob dièses // des Mlg. von Imerina erst eine spâtere 
Entwicklung oder mit dem h des Bat. iu uâhere Beziehung zu bringen sei. 

3. Es gibt im Mlg. wie im Mal. auch eineii, zwur nicht bedeuteuden 
Unterschied zwischen gesprochener und geschriebeuer Sprache. So werden 
im Mal. gewisse Konjunktionen nur oder fast nur in der geschriebenen 
Sprache verwendet, und Richardson bemerkt iu seiner Mlg. Grammatik, 
das Passiv mit Infix - in - z. B. zinara von zara teilen werde «much more 
comrnonly heard than seen in writing». 

4. Das Lexikon beider Sprachen enthâlt viele fremde Elemente. 
Beide haben zuerst vom Sanskrit, dann vom Arabischen, endlich vou den 
europâischen Sprachen Anleihen gemacht. Dazu kommt beim Mlg. noch 
die Beeinflussuug durch das Sua., und dièse geht ûber das Lexikon, wo 
sie schon sehr bedeutend ist, hinaus, ist also von besonderer Wichtigkeit. 
Falls ich mich nicht irre, hat Friedrich Muller zuerst hierauf aufmerksam 
gemacht1). Ich môchte vor allem die Frage aufwerfen, ob nicht bei Bildung 
des Mlg. Verbums, besonders was Tempora und Genus Relativum anbelangt, 
der Einfluss des Sua., das dièse Formen ebenfalls besitzt, irgendwie mit-
gespielt habe. Ich Avili noch ein einzelnes konkretes Beispiel herausgreifen, 
um zu zeigen, wie wichtig das Sua. fur die Erforschung des Mlg. ist. «Auge» 
heisst im Mal. mata, im Mlg. maso. Dièse beiden Worter pflegt man zu-
sammenzustellen, mata = maso und daraus die Beobaehtung zu abstrahieren, 
dass ursprûngliches M P t im Mlg. in s ùbergehen kôune. Dagegen habe 
ich Bedenken. Sâmtliche M P Idiome haben die Form mata, oder dann 
matah, oder matae2), keines weist auf die Mlg. Gestaltung des Wortes mit 
s und o hin. Ein anderer Fall, dass M P t im Mlg. in s ûbergïnge, 
ist mir nicht bekanut. Nun lautet Auge in den Suahelidialekten meso, 
macho3) ete. Ich nehme nun an, dass unter dem Einfluss des Sua. ein 
auch fur das Mlg anzusetzendes muta in maso umgeformt worden sei. 

1) Bei Bespreehung des Auslautes im Mlg. 
2) Sie sind bei Brandes, Bijdrage, S. 12, aufgezâhlt. 
s j Dass dies der Plural ist, tut nichts zur Sache. 



5. Obgleich der Typus des M P Sprachstammes vom Idg. vôllig ver-
schieden ist — hier Flexion, dort Stammisolierung1) — so zeigt doch das Leben 
der beiden viele Parallelen. Die M P Sprachen zeigen z. B. gerade wie 
die idg. die Tendenz, einen ursprûnglich reichen Formenschatz immer mehr 
zu zerstôren. Sehr altertiimlich ist z. B. das Sangirische, es steht in dieser 
Hinsicht auf gleicher Stufe wie die slavischen Idiome, das Mal. ist sehr 
weit vorwârts geschritten, es lasst sich mit dem Neupersischen oder Eng-
lischen vergleichen, das Mlg. nimmt eine mittlere Stellung ein. Was da
gegen den Lautstand anbelangt, so ist das Mal. viel altertumlicher 
als das Mlg. In Wôrtern wie Mal. puluh zehn, putih weiss, pitih wiihlen, 
haben aile westlichen M P Sprachen p als Anlaut2 ) und p ist somit als ur
sprûnglich anzusehen, das Mlg. allein hat folo, fotsy, fidy. 

6. Das Mlg. hat, wenn ich mich so ausdrùckeu darf, einen recht kul-
tivierten Charakter. Es besitzt eine grosse Zabi von wurzelkaften Aus-
drùcken fur abstrakte Begriffe3). Es hiilt, wie soeben benierkt, die glûck-
liche Mitte inné zwischen Formenuberfluss und Fonnenarmut. Es haudhabt 
den Artikel wie eine europâische Sprache: sambo Schiff, ny sumbo das 
Schiff; marina wahr, ny marina das Wahre; firy moa ny anao wie zahl
reich sind die Deinigen? Es besitzt einen Ausdruck fiir «haben» (manana), 
fur «ja» feny), fur «nein» (tsia.) Das Personalpronomen unterscheidet den 
Casus reclus vom Casus obliquus. Das Verbum bildet die drei Tempera; 
das Genus Relativum ist eine sehr handliche Sprachform. Die Kompositions-
fahigkeit ist bedeutend. Der Gebrauch der Possessivs (̂  70) ûberwuchert 
nicht so auffâllig. Das sind lauter Vorziige, die dem Mal. fast ganz ab-
gehen. Als hâssliche Charaktereigenschaft. von welcher das Mal. fret ist, 
sei erwâhnt, dass die Ortsadverbien ungeinein hâufig verwendet werden. 
So sagt das Mlg. nicht schlechthiu «er wohnte im Hause des Egypters, 
seines Herrn», sondent es fûgt vor der Prâposition an = «iu» das Orts-
adverb ao (Prâteritum tao) ein: ary nitoelra tao an- tranon ilay ligytiana 
tompony izy. Und als Kuriosuni sei angofuhrt, dass im Mlg. die Orts
adverbien ein Perfekt bilden, vermittelst l'ratigierung von /-, z. B. misy 
totozy ao am-bala es ist eine Maus (hier) in der Bûehse {rata g ôfy; nisy 
totozy tao ani-bnla es war (une Maus (hier) in (1er liuehse. 

7. Das M P hat. ein Lautgesetz, das elten so oft genannt wird. wit; 
auf dem Gebiet des Idg. das Vernersche. Das ist das I. Van der Tuuk.-ehe 
Gesetz. Es lautet: «In einer grossen Zahl von Wôrtern, die î ri i Mal. (und 

') Misteli, Charakleristik, 8. 10!t. 
-i Brandes, Bijdrage, S. 12. 
3l Darauf macht bes imlers A. Marre. Aperçu, S. 11 IT. aufiiierk^am. 



so und so vielen andern M P Idiomen) ein r aut'weisen, steht im Taga-
lischen etc. in den betreffenden Âquivalenten ein g, im Daj. tretïen wir ein 
h, im Jav. steht an der betreffenden Stelle gar kein Konsonant.» Das Ver-
halten des Mlg. siehe S 53. Ein Beispiel: «Faser, Sehne» heisst Mal. Bat., 
Sundanesisch urat; Tagalisch und Bisaiisch ogat; Daj. nhat; Kawi wwad; 
Jav. troc/; Mlg. ozatra. 

Nachdem ich von § 1 bis S 7 einige allgemeine Bemerkuugen ûber das 
Mlg. und das Mal. gegeben, die zur vorlaufigen Orientierung dienen môgen, 
gehe ich nun zur Aulzâhlung der Litteratur ûber das Mlg. und das Mal. ûber. 

Litteratur. 
8. Die M P Sprachwissenschaft ist von zwei Mannern begrùndet 

worden, die durch ihre geistige Beanlagung, ihre Vertrautheit mit der all
gemeinen und der idg. Sprachforschung, ihre Kenntnisse der Sprachen und 
der Kulturverhaltnisse des M P Gebietes, sowie durch glùckliche âussere 
Umstânde in vorzùglicher Weise zu dieser Aufgabe befahigt waren. Es ist 
das H. Kern und H. N. van der Tuuk. Den Reigen erôffnete van der Tuuk 
mit seinen Schriften ûber das Bat., Wôrterbuch, Lesebuch, Grammatik, 
1861—1867. Von dieser Zeit bis zum Sommer 1893, da die treffliche 
Sangirische Grammatik von N. Adriani erschienen ist, haben in Holland 
eine grosse Zahl von Beitrftgen zur M P Sprachwissenschaft das Licht der 
Welt erblickt. Das mustergûltigste Werk ist «H. Kern, die Fidjisprache 
verglichen mit ihren Verwandten in Indonésien und Polynésien», Amsterdam 
1886. Eine willkommene Ûbersicht ûber die mannigfaltigen Problème 
dieser Wissenschaft gibt wegen ihres reicheu Inhalts die Dissertation von 
J. L. A. Brandes, «Bijdrage tôt de vergelijkende klankleer der westersche 
afdeeling van de maleisch-polynesische taalfamilie», Utrecht 1884; oder 
das betreffende Bûndel der Arbeiten des Orientalistenkongresses in Leiden1). 

9. Auch Frankreich und England haben wertvolle Beitrâge geliefert. 
Von den englischen Schriften waren fur meine Abhandlung besonders 
die von Richardson und Cousins, von deu franzôsischen die von P. Favre 3j 
und A. Marre von Bedeutung. 

M Es wâre von entschiedenem Interesse, wenn eine Ûbersicht ûber dièse nieder
lândischen Forschungen verôffentlicht wûrde. Dièse tnûsste die Zwecke der allgemeinen 
Sprachforschung im Auge haben und dabei ziemlich ausfûhrlich sein, daneben kônnte sie 
sich bloss referierend oder kritisch verhalten. Ich môchte gerne selber ein solches Buch 
in deutscber Sprache schreiben, aber es liegen mir âussere Sehwierigkeiten im Weg. 

2J Gelehrte, die nur fur die Zwecke der allgemeinen Sprachwissenschaft Kenntnis 
vom Mal. nehmen wollen, mâche ich speciell auf die treffliehen Favre'schen Lehrbûcher 



10. Van der Tuuk ist auch der erste gewesen, der eine vergleichende 
sprachwissenschaftliche Arbeit ûber das Mlg. verôffentlicht hat. Es sind das 
die Outlines of a grammar of the Malagasy language, iu den Verhandlungeu 
der Royal Asiatic Society 1864. Eine fernere sprachwissenschaftliche Ab
handlung ûber das Mlg. verôffentlichte A. Marre in den Arbeiten des Orien-
talistenkongresses 1883 «Aperçu philologique sur les affinités de la langue 
malgache avec le javanais, le malais, et les autres principaux idiomes 
de l'archipel indien». Und als dritte gesellt sich dazu die oben erwâhnte 
Dissertation von Brandes. 

Die Van der Tuuk'sche Abhandlung zerfallt in zwei Teile, Einfûhrung 
S. 1—10 und Lautsystem 10—24. In der Einfûhrung kommen zuerst die Be-
ziehungen des Mlg. zu den ûbrigen M P Idiomen im allgemeinen zur Sprache, 
dann legt der Verf. dar, dass das Mlg. mit dem Tobadialekt des Bat. be-
stimmte auffâllige Ûbereinstimmungen in der Aussprache zeigt, dann fuhrt der 
Verf. verschiedene Ubereinstimmungen des Mlg. mit andern M P Idiomen im 
grammatikalischen Bau und im Lexikon an. Darauf f olgen verschiedene Laut-
vertretungsgesetze. Den Schluss bilden Bemerkungen ûber die Mlg. Fremd-
wôrter aus dem Sanskrit und Arabischen und ûber Dialekteigentûmlichkeiten 
des Mlg. Im zweiten Teil kommen nacheinander die Buchstaben, Vokale, 
Diphthonge, Konsonanten, schwachen Silben, Accent, Vokal- und Konso-
nantenwandel, Konsonanteneinschub, dialektische Besonderheiten im Laut
stand, Metathesis, allgemeine Beschaffenheit der Wurzel zur Behandlung. 

Die Abhandlung von Marre besteht aus drei Abteilungen: S. 3—27 gibt 
der Verf. zuerst eine Ubersicht ûber die niederlândischen Forscher, dann 
handelt er voir den Sanskritfremdwôrtern im Mlg. und den ûbrigen 
M P Idiomen und verfolgt dabei besonders den Gedanken, dass das Mlg. 
fur viele abstrakte Begriffe eigene, bodenwûchsige Ausdrùcke hat, wiihrend 
andere M P Sprachen die Bezeichnungen fur dieselben aus dem Sanskrit 
entlehnt haben. Dann kommen einige Bemerkungen ûber die Verwandtschaft 
des Mlg. mit dem Mal. und Jav. und andern verwandteu Sprachen auf dein 
Gebiete der Grammatik. Zuletzt be.spricht der Verf. die geographische Ver
breitung der einzelnen M P Sprachen. Im zweiten Teil, S. 28—34 beruhrt 
der Verf. kurz die Lautverhaltnisse des Mlg. Der dritte Teil, S. 3ô—160 ist 
der Hauptteil. Hier fûhrt uns der Verf. ci. TMX) Mlg. Worter (Wurzeln) 
vor samt ihren Entsprechungen in den ûbrigen M P Sprachen, nach sach-
lichen Kategorien und innerhalb derselben nach dem Alphabet geonliiet. 

aufmerksam. Es ist nâmlich fur einen Deutschen nichts verwirrlicher, als eine bloss ober-
fiScbliehe Kenntnis des Niederlândischen, daher nehme man fur den jreiianntei Zweck 
lieber die franzôsischen Lehrmittel. 



Die Abhandlung von Brandes besehaftigt sich besonders mit 
dem I. Van der Tuuk'.schen Gesetz. Daneben enthâlt sie eine Menge 
Exkurse. Das Mlg. kommt besonders S. 44—53 und 118—119 zur Sprache. 
Hier behandelt der Verf. die Stelluug des Mlg. zu dem erwâhnten 
Gesetz. 

Das Mlg.-Engli.sche Wôrterbuch von Richardson, Antananarivo 1885 
enthâlt auch Vergleichungen, doch machen dièse nicht den Hauptwert des 
Bûches aus, da ihrer nur wenige sind, dieser beruht vielmehr in der uu-
gemein handlichen, bequemen Anlage des Werkes. Und dièses Moment 
ist nicht zu unterschâtzen, da die Mlg. Verbalformen oft schwer zu ent-
wirren sind. Ein noch wenig geûbter Blick wird z. B. nicht so rasch er-
sehen kônnen, dass im Imperativ andavo die Wurzel la, im Genus Rela-
tivum ahabiazana die Wurzel be enthalten ist. 

Allerlei Beitrâge zur Kenntnis des Mlg. enthalten auch die Bande 
des Antananarivo Annual. Ich habe es allerdings selbst nicht gelesen, aber 
es stand mir der Bericht zu Gebote, den mein verehrter Lehrer, Prof. 
Niemann, darûber in den Bijdragen des Institutes verôffentlicht hat, und 
ûberdies war derselbe so gûtig, mir darûber noch mûndlich zu reierieren, 
was fur meine Zwecke von nôten. 

11. Die erwâhnten Schriften ûber das Mlg. befassen sich nicht mit 
dem ganzen Bau der Sprache. Ein solches vollstândiges Werk existiert 
noch nicht. Grammatiken, die zugleich auch praktische Tendenzen ver-
folgen, gibt es mehrere. Als Handexemplar verwende ich: W. E. Cousins, 
A concise introduction to the Malagasy language, Antananarivo 1885. Die 
Zahl der mal. Grammatiken ist Légion. Mein Handexemplar ist: D Gerth 
van Wijk, Spraakleer der maleische taal, Batavia 1890. Abhaudluugen, 
welche das Mal. vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus, und zwar 
den ganzen Bau desselben behandelu, gibt es zwei. Die eine ist der Ab-
schnitt «Stammisolierende Sprachen», S. 229—266 in F. Misteli «Charak-
teristik der hauptsachlichsten Typen des Sprachbaues», die andere ist die 
Mal. Grammatik von J. Pijnappel, Amsterdam 1888. Letztere gibt eine 
Charakterisierung des Mal., ohne Vergleichungen mit andern M P Sprachen 
zu ziehen. Eine Charakterisierung des M P Sprachgeistes gibt G. von 
der Gabelentz, die Sprachwissenschaft, S. 390 ff. 

12. Von den Sâtzen, denen mau in niederlândischen Abhandlungen 
hâufiger begegnet, hat einer mich nicht ûberzeugt, es ist das die Idée von 
einem «klinkerscheider» (Vokaltrenner). Ich muss mich damit auseinander-
setzen, weil er gerade beim Mlg. eine nicht unbedeutende Rolle spielt 
Ein Pron. demonst. in der Bedeutung «dieser» lautet in den einen M P 
Idiomen i, in andern ii, in dritten ini. Nun trèfle ich die Anschauung, 
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ii und ini seien Reduplikationen von i und bei ini sei n als Vokaltrenner 
eingetreten. Nun aber sehe ich keine zwiugende Notwendigkeit ein, aile 
drei Formen auf eine zurûckzufiihren; auf idg. Gebiet denkt auch niemand 
darau, so und to auf eine Grundform zurûckzubringen. Ferner haben andere 
M P Sprachen dièses Demonstrativ in der Form ni, so das Mlg. und das 
Mal. Woher stammt dann hier das ni Ich nehme zwei G-rundformen an, 
i und ni: ini ist dann eine Koutamination, wûe solche auf idg. Boden wohl 
bekannt sind1); ii eine Zweimalsetzung des gleichen Elementes. Und wûrde 
ich es wagen, noch weiter zu gehen — und es gibt Grunde dafûr — so 
wûrde ich n und i als Grundelemente ansehen, und auch ni als Kontami
nation betrachten. Ein anderer Fall: Verschiedene Mlg. Wurzeln haben 
zwischen dem auslautenden Vokal und der Passivendung ina ein r. Se 
lautet das Passiv der Wurzel la: lavina «geleugnet». Nun treffe ich die An-
schauung, v sei hier «klinkerscheider». Es ist mir nicht klar, aus welchem 
Grund hier ein solcher auftreten sollte. Die Majoritat der Wurzeln auf a, 
welche kein solches v aufweisen, ist bedeutend, lanja wâgen bildet tanjaina, 
laza erzâhlen lazaina, etc. Meine Anschauung ist folgende: Eine Zahl von 
Wurzeln, die auf u (geschrieben o § 42) endigén, haben ans diesem u heraus 
vor -ina ein v entwickelt. So entstand diovina gereinigt aus dio -f- ina, 
lovina verfault aus (o-\-ina. Bei Formen wie lavina hat Ubertragung statt
gefunden. Eine Reihe lo (Wurzel), mando (Prâs. Akt), lovina (Passiv) hat 
sich in der Reihe tu (Wurzel), manda (Prâs. Aktiv), * laina (Passiv) das 
letzte Glied angeglichen. 

13. Ich werde mich strikte an mein Thema halten. Einmal ziehe ich 
keine Parallelen mit analogen Erscheinungen auf idg. Gebiet, obgleich die 
Versuchung oft miichtig genug ist. Wenn z. B. Mal. karan im Mlg. als 
haranaVeh, panas als fana heiss, tindih als tsindry drûcken erscheint, 
so erinnert das sofort an das Griininsche Gesetz. Und wenn ur
sprûngliches M P Pepet im Mal. als a, im Mlg. als i auftritt (§ 44), 
so fâllt uns das Verhâltnis von lat. pater zu ai. pitar ein. Oder wenn 
die Wurzel tao = taruh bald «setzen», bald «machen» bedeutet, so 
erinnern wir uns, dass die Wurzel dhe im Idg. auch « machen» be
deuten kann, z. 11. Inschrift von Alvend : //•//« marliyain udù. F.beiiso 
beobachten wir die ganz gleichen psychisclien Vorgânge ini M P wie 
im Idg. Ein Beispiel: «Redits» heisst im Mal. kauan. und mit dieser 
Form decken sich die Àquivalente im Jav. etc. Man wûrde daher fur 
das Mlg. ein * hauana erwarten, das Wort lautet aber huranana. Hier 
ist «1er Anfang des Wortes nach Mlg. lutrin «links» uingebildet. - Ebenso 

'J Vgl. Misteli, Charakterisfik, S. 517. 



ziehe ich keine Vergleiche mit andern M P Idiomen, ausgenommen da, 
wo ich ihrer als Beweismaterial, besonders fur Mittelglieder bedarf. 

14. Ich habe nur zôgernd die Bearbeitung des vorliegenden Themas 
an die Hand genommen. Damit eine solche Studie recht fruchtbar wûrde, 
sollte man festsetzen kônnen, was fur Sprachgut nur dem Mlg. und dem 
Mal., mit Ausschluss aller andern M P Idiomen, gemeinsam sei. Das ist 
aber beim heutigen Stand der Forschung nicht moglich, denn eine ganze 
Reihe M P Sprachen sind noch gar nicht oder noch ganz ungenûgend 
lexikographisch und grammatikalisch gefasst, und die so wichtige Mlg. 
Dialektforschung ist erst iu den Aufângen. Man môchte daher fragen, 
ob es nicht besser wâre, noch gar nicht an ein solches Thema hinzutreten. 
Man kann hierauf aber das Gleiche antworten, das Delbrûck in seiner Ein-
leitung zu einer vergleichenden Syntax der idg. Sprachen am Schlusse sagt. 
Und daher habe ich es doch gewagt, dièses Thema, «traendo profitto dalle 
indagini altrui», zu bearbeiten. 

15. Ich will hier noch an etwas erinnern, was ich in der Einleitung zum 
I. Stûck meiner «M P Forschungen» gesagt habe, dass nâmlich dièse Ab-
handlungen in erster Linie nicht fur Fachgenossen, sondern fur weitere 
Kreise bestimmt sind. Daher habe ich geglaubt, etwas umstftndlich stilisieren 
und hâufig verweisen zu mûssen. 

2. Eapitel: Wortschatz. 

16. Ich kenne circa sechshuudert Mlg.-Mal. Gleichungen (Wurzeln), die 
ich fur absolut sicher halte. Eine bestimmte Zahl derselben habe ich 
selber gefunden, ich will dièse aber hier nicht speciell anfûhren, sondern 
ich flechte solche im Laufe der Darstellung an passendem Orte ein. Zu 
diesen sechshundert Gleichungen kommen noch nicht wenig solche, die 
mir in der einen oder andern Hinsicht Bedenken erregen. Falls ich auch 
solche anfûhre, fûge ich meinen Zweifel jedesmal bei. 

Polemisches. 
17. Von den Gleichungen, die bisher von Forschern aufgestellt worden 

sind, haben mich die einen und andern nicht ûberzeugt. Ich will solche 
anfûhren. Von den Gleichungen bei Marre acceptiere ich folgende nicht : 
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fela-tanana — tëlapakan taùan. innere Handflâche. lëlapakan ist eine 
Ableitung von dem gleichbedeutenden lapaq, wâhrend fela-tanana Muschel 
der Hand bedeutet. Es stimmt also weder Lautform noch Bedeutung. 

sara — sarat, ersteres bedeutet «fore of a canoë», letzteres «schwer 
beladen». Die Bedeutung stimmt nicht. 

fompona — liimpun, versammeln. Mlg. fompona gehort zu Daj pum-
pon und Mal. himpuri zu Mlg. Pr. imbona «living in common». Aller
dings wird beiden Wôrtern fompona = himpun die gleiche primâre Wurzel 
(§ 31) zu Grunde liegen, aber direkt zusammen gehoren sie nicht. 

goaika = gugaq, Krahe. Die Vokale stimmen nicht. Mal. gagnq gehort 
zu Mlg. Pr. gaga, wenn nicht beides von einander unabhângige onomato-
poetische Bildungen sind, wie auch goaika eine ist. 

laflka = lapis. Die Bedeutung stimmt nicht. Mlg. lajikaAst «bed, 
bedding sheet», Mal. lapis ist «Lage, Reihe, Schicht». Mlg. lufika gehort 
zu Mal. lapiq. Unterlage. 

lambondrano, «seahog porpoise» = lumoalumba, Braunfisch. Form 
und Bedeutung stimmen nicht1). 

falafa — pelupuh. Nach Richardson bedeutet Mlg. falafa nur «the 
niidrib of a banana leaf» und dann gehort es zu Mal. pëlëpah, «Haupt-
nerv eines Palmblattes». Gibt es im Mlg. indes noch ein homophones 
Wort falafa, «claie, cloison», so gehort es direkt zu pëlapah, «gespaltener 
und plattgeschlagener Bambus», und erst iu entfernterer Verwandtschaft 
zu dem gleichbedeutenden pelupuh. 

tendry, tondro = landu, «marquer, indiquer»'-). Zu Mal. landn 
«Zeichen, Merk-, Kemizeieken» gehort Mlg. faudra «a mole in the skin». 
Mlg. tondro, Zeigtiuger (mauondro, mit dem Finger zeigen) gehort zu Mal. 
tundjuq, zeigen, télundjuq (— / 4- ël -\- undjuq) Zeigtiuger. Mlg. tendry 
«order, direction» scheint im Mal. keine Vertretung zu haben. 

helg — ynntih, Schere. Die Laute stimmen nicht. Aile andern M P 
Idiome stimmen iu den Lauten genau zum Mal. 

fanovo =z opih. P'orm und Bedeutung stimmen nicht. funom, «a 
vessel for drawing water», kommt von tovo «drawing, drawing water» : opih 
bezeichnet die ziihe Blattscheide gewisser Palmen, ans der man «em-
mertjes = kleiue Eimer» macht. 

fou a = ampun. Mlg. fona bedeutet «lo solicit, to intercède, to beg 
pardon . Mal. ampun bedeutet ignoscere. Mlg./o/(« gehort zu Mal. piihun, 
bitten, lieheu. 

11 Klinkert, Zakwodrdcnhoek, S. l'.f.i. 
•") Marre. S. 125. 

11 



Nicht uninittelbar gehôreu zusammen rurana -- larun, verboten. Mal. 
far au ist Wurzel. Mlg. rurana ist dagegen, wie schon der Accent (auf ra) 
zeigt, Particip. Die Mlg. Wurzel lautet rara (S, 39). 

Ferner sindzu streichen die Gleichungen a/a = afas, Wald, marary — 
(ara, krauk. akala = dukut. Gras, denn alas, lava und dukut sind im Mal. 
Fremdwôrter, aus dem Jav. entlehut. Die Gleichung akata — dukut ist 
ûberdies auch lautlich kaum haltbar. 

Von den Gleichungen bei Richardson haben mich folgende nicht 
ûberzeûgt : 

manaikij = mëùaku. bekeuuen. Form und urspriingliche Bedeutuug 
stimmen nicht. Mlg. manaiky kommt von der gleichbedeutenden Wurzel 
aiky, mëùaku dagegen von aku, ich, es bedeutet also eigentlich «sagen: Ich». 

ampanga = paku, Farnkraut. Die Lautfonu lâsst sich nicht ver-
einigen. Zu Mal. paku gehort Mlg. faho «a landsome palm-like shrub». 

Die Bedeuken, die ich gegen die Gleichung tily = Uliq habe, siehe S 50. 
Noch einige Gleichungen, die sich zerstreut bei andern î'orscbern 

finden, haben mir Bedenken gemacht: So ist kongona «bug» = kutu «Laus» 
kaum haltbar. Die Laute machen Schwierigkeiten, und ûberdies scheint 
kongona ein Lehnwort aus dem Sua. zu sein. Auch ambany — baicah, 
«unten», und analy = afas halte ich nicht fur wahrscheinlich; ambany = 
an -f- vany1) macht lautliche Schwierigkeiten, und anaty bedeutet nicht 
«oben» wie afas, sondern «within, inside», herstammend von an Prâp. 
und aty, «the liver, the inside». Die Gleichung tamotamo = tëmu Pflanzen-
name erregt Bedenken, weil nach Richardson dièse Pflanze «introduced» ist. 

Eine Anzahl von Gleichungen ferner, die verschiedene Forscher auf-
gestellt haben, bedarf jedenfalls einer strengen Prûfung, sie haben mir 
Zweifel erweckt, aber ich habe doch nicht gerade genûgende Grunde 
get'unden, sie zu verwerfen. Solche sind: tapaka = kapaq; tefaka = sëpoq; 
tsapa = tjoha; tsapa = djabat; verina = bëri, etc. etc. 

Die Verwandtschaft im Wortschatz. 

18. Uni die Verwandtschaft des Mlg. und Mal. Wortschatzes zu zeigen, 
will ich Namen der Kôrperteile herausheben : fify = pipi, Wange ; lela — 
lidah, Zunge; orona = hiduù, Nase; tânana = taùan, Hand; fe -= paha, 
Schenkel; ozatra — urat, Nerv, Ader, Muskel; foitra — pusat, Nabel; 
tratra — dada, Brust; tomotra — tumit, Ferse; ra = darah, Blut. 

') Der Abteilung amba -{- ny widerspricht der Accent (auf ba). 
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19. Folgende Anfûhruugeu ausdemWortschatz haben kulturhistoriscb.es 
Interesse: 

Mlg. und Mal. haben wenigstens fur ein Metall einen gemeinsanien 
Namen, vy — hësi, Eisen. Dazu gesellt sich noch firaka — jieraq, 
das indes im Mlg. «Blei, Zinn», im Mal. «Silber» bedeutet. Ferner sind 
gemeinsam eine bedeutende Zabi von Bezeichnungen fur Gerâtschaften : 
fangady = pëùga/i, Spaten; tehina = tek-an, Stab, Stock; tady = ta/i. 
Seil; sotro — sudu, Lôffel; Icona = lësuù, Môrser; vovo = bulnt, Fisch-
reuse; tetezana — titian, Steg; finga —. piùgan, SchUssel; loko = tuùku. 
Dreifuss. Besonders seien erwâhnt landaizana = landasan, Amboss: 
sodina — sulin, Pt'eife, Flôte; zahitra = rakit, Floss; hamory = kënnidi. 
Steuerruder; lay — tajar, Segel. Ferner toaka — tu wak, geistiges 
Getrânke. 

Gemeinsam sind ferner die Zahlen bis 1000: folo = puluh, zelm: 
zato = ratus, huudert; arivo = ribu, tausend. 

Auf genieinsame religiôse, animistische Ideen weist der Umstand 
hin, dass die Nachteule in beiden Sprachen «Geistervogel» heisst: Mlg. 
voron-dolo, Mal. buruù-hantu. 

20. Mlg. und Mal. besitzen nur eine geringe Zahl von Metapheru, 
das erstere etwas mehr als das letztere. So bedeutet im Mlg. sandry 
»Arm» und «Kraft»; voninahitra (== vouy -b n \- ahilra) «Blume des 
Grases» bedeutet «Ruhm». Ini Mal. bedeutet randa tvica alte Jungfer. 
und më-randa-tuwu «wegen Alters nicht mehr brauchbar sein» ')• Finige 
Metapheru sind dem Mlg. und Mal. genieinschaftlich. So wird in beiden 
Sprachen der Begrift «so fest gebunden, dass man es nicht mehr lôsen 
kann- durch «tôt gebunden- wiedergegeben. Mlg. fe/ii-muly. Mal. di-iltnt 
mati. Auch unter den Pflanzen- und Tiernaiiien finden sich Metapheru. 
fernere siehe noch bei der Komposition, i? 22 und 76. 

21. Die Verwautltschattsnamen zeigen keine grosse Ùbereiiistimmung. 
Von Interesse ist, dass «kleiner Vater», ini Mlg. Pr. ada-kily, der jûngere 
Bruder des Vaters, im Mal., bupa këtjil, der jûngste Bruder des \'aters 
oder der Mutter heisst. 

22. Das Mlg. besitzt eine nicht unbedeutende Zabi von Coinposita 
oder Zusammeustelluiigen. die sich in gleicher Form und Beileiitunt; auch 
im Mal. finden: hodi-kuzo (mi* bodilrii -\-lmzo) - ku/itkujn. - Hirid*'»-. <'i-_;*nî lifth 
«Baumhaut» : voari/sy = huicuh bëtis, Wado, eigentlich Frinltt (Kinillen, 
Verdickungl des Peines: vato-afo — bain api. Feuersteiii: nunii/io -.-
buwah njijnr. Kokosnuss; rainafo ( = rai j n | afo) — bara api. irlûbende 

' i Certli van Wijk, Mal. Gr.. S. fil. 
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Kohlen; klafo i = teta |- afo)—lidah api. Flamme, eigentlich «Feuerzunge». 
ovy -- ubi bedeutet Kuolleugewâchs. Hievon werden im Mlg. und Mal. zwei 
Ubereinstimmeude Composita gebildet : ovihazo = ubi kaju und ovifotsy = 
ubi putih; ob aber damit die gleiche Species gemeint sei, vermag ich nicht 
zu entscheiden. Nicht ganz stimmen der Bedeutung nach tain-dalerina 
(= fui A- n-\- lalitra:•-f- -ina) «having black specks on the face» und 
tahi lalat, Sommersprosse. tai = tahi bedeutet Dreck; lalitra = lalat, 
Fliege. Siehe noch aferon-tany und tain-kintana, i. 24. 

23. Die Bedeutung der Worter zeigt nicht selten Verschiebungen. 
So bedeutet rompotra im Mlg. «Maniokblâtter», rumput im Mal. «Gras-. 
Oder der Umfang der Bedeutung ist nicht gleich. Aty bedeutet im Mlg. 
«the liver, the inside», hati im Mal. Inneres, Leber, Magen, Herz, Mark, 
Kern, Gemût. Daneben gibt es aber eine ziemliche Zahl von Wôrtern 
mit grôsserm Umfang der Bedeutung, die sich gânzlich oder beinahe 
gânzlich decken : foitra = pusat bedeutet Nabel und Mittelpunkt ; findra 
= pindah den Ort verânderu und ûbersetzen; tânana = tanan, Hand und 
Vorderfuss; mora = mu ruh, gûtig, freigebig, wohlfeil; vono = bunuh, 
tôten und auslôschen. 

24. Bei der Benennung von Pflanzen und Tieren finden sich mancherlei 
Ûbereinstimmungeu in beiden Sprachen Im Mlg. werden viele Pflanzen 
mânnlich oder weiblich genannt, um damit die Species zu bezeichnen, so 
ist varilahy «mànnlicher Reis» einebesondere Species oder Varietât Reis. Das 
Mal. hat auch Spuren hievon, so ist rotan bini weiblicher Rotan eine be-
sondere Art Rotan. Aferon-tany = hampëdu tanah Erdegalle ist ein in 
beiden Sprachen genau ûbereinstimmender Pflauzeuname, ob aber auch 
die gleiche Ptlanze damit gemeint sei, weiss ich nicht. Mlg. lelaombe eine 
Senecioart, eigentlich Ochsenzunge, erinnert an den Mal. Pflanzennamen 
lidah ujum Hûhnerzunge, Mlg. tainakoho (— tai -f- n -f- akoho) Hûhnerkot, 
Name eines Strauches, an Mal. buùa tahi ajam Hûhnerkotblume; Mlg. 
taindambo (•= tai -f- n A- lambd) Schweinekot = Setaria glauca an Mal. 
rumput tahi babi Schweinekotgras. Auffâllig ûbereinstimmend ist die Be
zeichnung tainkiiitana (tai A-n A- kintana) — tahi bintaii «Sternendreck». 
Im Mlg. werden damit kleine Insekten, im Mal. kleine Raupen bezeichnet. 

Die Fremdwôrter im Mlg. und im Mal. 

25. Die âltesten Fremdwôrter im Mlg. und Mal. sind die aus dem Sans
krit entlehnten. Sie haben im Mlg. die gleichen lautlichen Verânderungen 
durchgemacht, wie die echten M P Worter. Nun haben die M P Sprachen, 
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welche ûberhaupt solche Anleihen zu machen imstande waren, meist sehr 
viel herûbergenommen; das Mlg. besitzt nur einige wenige Sanskritwôrter: 
samy jeder; sisa Rest; trosa Geldschuld (§ 47); hetsy hunderttausend. 
Man wûrde fast versucht sein, an ein Spiel des Zufalls zu glauben, zumal 
da trosa und dosha sich der Bedeutung nach nicht genau decken, und da die 
Gleichung tsara richten = dcarâ «Sitte, Brauch» hôchst zweifelhaft ist; 
aber hetsy = kot'i kann doch kein Zufall sein, wenn schon die Bedeutung 
nicht stimmt. Das Mal. verwendet këli auch fur hunderttausend. 

26. Das Mal. hat weit mehr Worter aus dem Arabischen aufgenommen, 
als das Mlg. Doch lassen sich mehrere Fâlle aufzâhlen, dass beide Sprachen 
die gleichen Anleihen gemacht haben; so k-abary — chabar Bericht. Die 
Namen der Wochentage haben beide Sprachen aus dem Arabischen ent-
lehnt, z. B. talata = salasa Dienstag. Aus dem Persischen stanimt nahoda 
= nachoda Kapitân. Es muss aber noch ausgemacht werden, durch welche 
Strômung das Wort in die beideu Sprachen getragen wurde. Das Mal. be
sitzt ferner eine Zahl von Lehnwôrtern aus den Dravidischen und hinter-
iudischen Sprachen und dem Chinesischen ; eine noch grôssere Zahl haben 
die europâischen Sprachen, namentlich das Portugiesische und Hollândische 
geliefert. Im Mlg. ist die Zahl der Sua. Worter, wie schon benierkt, sehr 
bedeuteud; z. B. ngozy Leder, mpira Gummi; kifongo Knopf; kilamby ein 
Kleidungsstiick. Am zahlreichsten sind indes die F^ntlehnungen aus dem 
ïmglischen und Franzôsischen : kilasy Klasse; lakolosy Glocke, frz. la cloche; 
zaby oder unaby Kleid, ersteres vom PI. les habits, letzteres — un habit; 
lion a Ton, engl. tune. Einige zeigen hûbsche volksetymologische Um-
formungen, so wird Telegraph zu teni-lavilra fernes Wort1). 

3. Kapitel: Lautstand. 

Die Wurzel. 
27. Weitaus die meisten Wurzeln des Mal. sind zweisilbig. Das Mlg. 

hat neben tien zweisilbigen viele dreisilbige, indem an gewisse M P Aus-
gânge ein a angetroten ist. So ist das Wort «Wind» in allen M F Idiomen 
zweisilbig. Es lautet z B. Mal , Jav.. Balinesisch, Sundanesisch iiiiin, Kawi 

') Vocabulaire Français-Malirachp, Antananarivo lKsn, S. ."77, 

15 



und Taualiseh huùiii. Buuinesistii und Makassarisch aùiù. Mlg. Pr. anina. 
Eiusilbig sind im Mal. und im Mlg. mehrere Formwôrter, so Mlg. ny Artikel. 
sy und. fa denn, aber, na oder, no Partikel, ho fur, Mal. dan und, di in. 
pu» Partikel, min dort. Gemeinsam sind beiden Sprachen die Prâp. 
ha — ka zu, bis, ny Artikel = ni dieser, Mlg. Pr. la — lah Partikel, dann 
die allerdings uieht selbstftudigen Possessivsuttixe ko = ku und ny — nja. 
Beide Sprachen besitzen auch einige einsilbige Stoffwurzeln, das Mlg. mehr 
als das Mal., z. B. Mal. sap eiu Stûckchen Stoff. kan gewisse Bretter an 
einem Schift, mal Kapitâl; Mlg. / / / kôstlich, py Wink mit den Augen, ro 
Briihe, fo Herz, zo Ruf. Das Mlg. besitzt ferner eine nicht unbedeutende 
Zahl von einsilbigen Pflanzen- und Tiernameu, ba ein Strauch, ko eine 
Pflauze, ma eine Pflauze, za Baobab, hao Laus, hay ein Iusekt, fay eiu 
Fisch, do eine Schlange, ta Chamâleon. Die meisten dieser Ausdrùcke 
sind indes Mlg. Pr. Einige einsilbige Wurzeln des Mlg. sind aus zwei
silbigen hervorgegangen, so vy — bësi, Eisen, und wohl auch ra = darah 
Blut. 

Auch einige dreisilbige Wurzeln sind beiden Sprachen gemein, z. B. 
hodidina = knl-ifiit heruni, sulobona Schleier — sëlubnù Umhûllung. 

28. Sowohl das Mal. als das Mlg. besitzt eine bedeutende Zahl von 
homophonen Wurzeln, das Mlg. mehr als das Mal. So bedeutet die Wurzel 
hasina im Mlg. 1. supernatural virtue, 2. money presented in token of sub
mission, 3. rocked on a cloth, 4. twisted or spun, 5. to fall dowu at full 
length, 6. very round. Beiden Sprachen gemeinsam ist fihitra = pikat 
1. eine Art grosser Fliege, 2. fangen. 

29. Nicht selten ist in der einen Sprache nur noch die Ableitung im 
Gebrauch, wâhreud in der andern die Wurzel noeh in lebendiger Funktion 
ist. So bedeutet die Mal. Wurzel sëùat «Angel eines Insekts», und davon 
ist abgeleitet pënjëùat Wespe, das Mlg. besitzt nur noch die Ableitung 
fanenitra — pënjëùat. Umgekehrt besitzt beifady = pëmali ( = pë 4- Nasal 
-f- pâli) Tabu nur noch das Mlg. die Wurzel. 

30. Es gibt eine nicht geringe Zahl von Mlg. Wurzeln, die in ihrer 
zweiten, seltener in der ersten Hâlfte derart von den zustândigen Mal. 
Wurzeln abweichen, dass eine lautgesetzliche Vereinigung der betreffenden 
Silben nicht môglich ist. So lautet «Sand» Mlg. fasika, Mal. pasir, die 
Ausgânge -ika und -ir lassen sich nicht vereinigen. Andere Beispiele: 
atitra — hantar geleiteu, fotana = putur herumwinden, fototra = puntat 
Stumpf, haotra — garuq kratzen, tsimondry = timun Kûrbiss. Zu Mal. hitam 
«schwarz» stimmt genau Mlg. Pr. itina. Mlg. lautet das Wort mainly 
I - - ma \- inty). Besonders hâufig fehlt in der einen Sprache ein schliessender 
Nasal, wo ihn die andere hat. Beispiele: anonu — anu «ein gewisser», 
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Mlg. Pr. ratana = rata eben, ota — ulan Schuld, hono «it is said» = kunun 
«gewiss, bestimmt». Mlg. Pr. finga = piùgan Schûssel. 

Dièse Erscheinung zeigt sich ùbrigens auch innerhalb des Mlg. und 
des Mal. selber. So stehen im Mlg. neben einander ofy, ofo, ofaka sehâlen, 
fasika und f usina Sand; im Mal. butil und butir Kôrnehen. 

31. In vielen Fâllen wird nun die Sache so liegen, dass solchen zwei
silbigen Gebilden eine gemeinsame einsilbige Wurzel zu Grunde liegt '). 
Man spricht daher in der M P Sprachforschung ganz passent! von 
primâren und sekundâren Wurzeln. Hat man z. B. im Mal. ëlih neben 
tulih, welche beide «umsehauen», aber mit einiger Modifikation bedeuten, 
so ist es wahrsoheinlich, dass diesen zwei Wôrtern eine genieinschaftliche 
Wurzel lih zu Grunde liegt. So stellt Kern ansprechend Mlg. fompona 
und Mal. himpun versammeln zusammen. Nach Kern zerlegt sich die 
prohibitive Négation des Mal. djaùan in dja-\-ùan. Nach § 75 darf man 
wohl auch das gleichbedeutende Mlg. aza in a f- za zerlegen, und so wûrde 
den beiden Wôrtern die gleiche primare Wurzel za — dja zu Grunde 
liegen. Die Zusammenstellungen to erfùllen, bewahrheiten — lëntn wahr, 
sicher und Mlg. Pr. hy «the teeth, the gums» =-gigi Zahn scheinen mir 
sicher zu sein, dann weist hier das Mlg. die primâren Wurzeln zu sekun
dâren des Mal. auf. 

32. In gewissen Fâllen ist aber auch eine andere Auffassung denk
bar. Die zweite Hâlfte der Wurzel fasika — pasir Sand lâsst sich laut-
gesetzlich nicht vereinigen. Man kônnte daraus den Schluss ziehen, dass 
Mlg. und Mal. nur die primâre Wurzel, etwa * pas gemeinsam hâtten. 
Allein es lâsst sich auch denken, dass das Mlg. die' zweisilbige Wurzel-
gestaltung -pasir mit dem Mal. gemeinsam gehabt und in seiner Sonder-
entwicklung den ursprûnglichen Ausgang mit einem andern rertanscht 
habe. Dièse Auffassung gewinnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass die 
dem Mal. pasir lautgesetzlich entsprechende Form fasy sich im Mlg. Pr. 
wirklich findet. 

33. Und noch eine Frage will ich aufwerfen. Es wurde bomerkt, dass 
neben Mal. ami ein Mlg. an on a steht. So finden sich neben einander Mlg. 
inona und Mlg. Pr. ino was'/. Makassarisch piraù neben Kawi pira «wie 
viele V einige»3). Es sind das pronominale Ausdrùcke. Nun betrarhtet man den 
schliessenden Nasal im Mal. Relativpn>n<>men,y7/« als erstarrtes fiexivixhes 
Elément. Sollte auch bei i inona. unonu, piraù das gleiche der Fall sein .' 

M Pijnappel, Over de Wortelwoorden in «le Malcischc taal ; Vreede. Over de Wortel
woorden in de .Tavaansche taal: in don Verhandlmufpn des I.eiileripr Konifresses l>*vt. 

*; i Kern, Bharata-Jmldha. S. 11. 



Die Reduplikation. 

34. Die M P Sprachen kenneu verschiedene Arten von Reduplikation, 
von denen aber nur eiue (I) un Mlg. und Mal. wirklich lebt, von den andern 
treffen wir nur Spuren. 

I. Die ganze Wurzel wird redupliciert, also zwei mal nacheinander 
gesetzt: Mlg. fotsy weiss, fotsi-fotsy weisslich, Mal. mula Aniang, mula-
mula anfânglich. 

II. Die erste Silbe wird redupliciert: Mlg. (ahy mânnlich, Mlg. Pr. 
lalahy Mann, Mlg. ririnina Wiuter, zu Mal. diùin kalt; Mal. bëbiriq neben 
biriq-biriq Nacbtschwalbe. 

III. Die zweite Silbe wird redupliciert: Mlg. bititika neben bitika 
sehr klein, daboboka neben daboka to throw down, to dash; Mal. halilintar 
neben halintar Blitz. 

IV. Die Wurzel wird ganz wiederholt, mit Ausnahme des auslautenden 
Konsonanten, z. B. im Formosanischen, dara-daraù von daraù Weg. 
Solche Fâlle hat das Mlg. nur sehehibar, da die schliessenden Kon
sonanten (d. h. die Silbe -ka und -tra) zufolge der Sandhigesetze schwinden, 
z. B. bitsibitsika fur bitsika-bitsika. 

Wenn im Mal. beim Antritt des Pràfixes më -(- Nasal der Anlaut 
der Wurzel sich ândert, so nimmt bei der Reduplikation auch die zweite 
Wurzel den verânderten Anlaut an: pukul Schlag, mëmukui schlagen, 
mëmukul-mukiil anhaltend schlagen; im Mlg. bleibt der ursprûngliche An
laut der zweiten Wurzel, z. B. manafosafo «to tap, to pat» von der 
Wurzel safo, nur manaonao von der Wurzel tao machen folgt dem Vor-
gehen des Mal. 

35. In beiden Sprachen, besonders im Mlg. kommen Wurzeln nur 
in reduplicierter Gestalt vor, ohne dass dadurch die Bedeutung irgend eine 
specielle Fârbung bekâme, z. B. Mlg. ravi-ravy aufhângen, Mal. pundi-
pitndi Bôrse. In beiden Sprachen figurieren ziemlich viele Tiernamen nur 
in reduplicierter Form : Mlg. kodi-kody Tausendfuss, Mlg. Pr. oli-oly ein 
Vogel; Mal. anai-anai weisse Ameise, labi-labi eine Schildkrôte, lijuù-lifuù 
ein Fisch. Im Mlg. kommt eine sehr grosse Zahl von Wurzeln, die einen 
unangenehmen Gemûtszustand, eine fehlerhafte Neigung bezeichnen, nur 
redupliciert vor: soki-soky Schûchternheit, rongi-rongy Eigensinn, etc. etc. 

36. Die Reduplikation wird in beiden Sprachen zur Difterenzierung 
bei homophonen Wurzeln verwendet, z. B. Mlg. bobo Albino, bobobobo 
gurgehi, danga eine Grasart, dangadanga hoch; Mal. alap langsam, alap-
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alap Sperber, Mlg. farafara = Mal. parupara Rôsterwerk, aber Mlg. fara 
Ende, Mal. para sâmtlich. 

37. In den meisten Fâllen fûhrt die Reduplikation indes eine Modi-
fizierung der Bedeutung herbei, z. B. eine Verstârkung derselben, oder 
auch eine Abschwâchung, z. B. Mlg. fotsy weiss, fotsi-fotsy weisslich, mara 
fleckig, mara-mara total fleckig, Mal. memukul schlagen, mëmukul-mukul 
anhaltend schlagen, mata Auge, mata-mata Spion. Siehe noch beim Subst. 

Der Accent. 

38. Die Hauptregel fur den Accent des Mal. und des Mlg. lautet: In 
beiden Sprachen hat die Wurzel den Ton auf der Pânultima : aho = aku 
ich, fana = panas warm, traira = dada Brust sind in beiden Sprachen 
gleich betont. Wenn im Mlg. bei den schwachen Silben ein a an 
den Auslaut antritt, so ândert das den Accent nicht: lanitra --= laùit 
Himmel, hantona = gantun hângen, tsidika ^= ti/iq betonen in beiden 
Sprachen die erste Silbe. Das Mlg. hat die Sonderregel, dass Worter, 
die in der letzten Silbe ein e, ao oder ai haben, die Ultima betonen, orne 
(Wurzel), mauome (Aktiv) «geben» haben den Ton auf dem e. Das Mal. 
hat die Sonderregel, dass, wenn die Pânultima ein ë als Vokal hat und 
zugleich offen ist, der Accent auf die Letzte t'âllt; so ist in bënar «wahn» 
die Letzte betont. Das Mlg. hat kein ë, in verwandten Wôrtern hat es 
dafûr meist ein e, und dièses hat dann der Hauptregel nach den Ton. 
Es stimmen also in Bezug auf den Accent nicht feno = pénuh «voll». Ist 
aber die Silbe often, wie in tëmpat Platz, sëmbah Huldigung, so steht hier 
die mal. Forschung vor einer Schwierigkeit. Die einen sagen, die erste 
Silbe. die andern die zweite trage den Accent. Man vergleiche De Hol-
lander-Van Eck. Mal. Gr., 1893, S. 27, 3. Zeile uud Gertb vanWijk. Mal. 
Gr., 1890, S. 46, Mitte. Obgleich ich das Mal. durchaus nicht etwa bloss 
aus Bûchera heraus kenne, wage ich doch hierûber nichts zu sagen. Ab-
gesehen von dieser Schwierigkeit, ist ûber den Accent der Wurzel im 
Mal. nichts Weiteres zu bemerkeu. Ini Mlg. gibt es dagegen nicht wenig 
Ausuahmen von (1er Hauptregel. Worter mit verschiedener Bedeuumu. 
aber homophon in den Lauten, werden nicht selten durch den Accent 
geschieden. ary auf der Ersten betont bedeutet «existieren», auf der 
Zweiten betont «dort» : auf gleiche Weise unterscheiden sich: //•// Wuiisch 
und iry dort, dodo treten und dodo verscliweiideriscli. 

39. Wird nun eine Wurzel durch ein Formeleitietit in ihrer Stlbeu-
zahl erweitert. so ergibt sich folgendes: Tritt im Mlg. au eine einsilbige 



Wurzel ein in der Sprache lebeudiges Prâfix, so behâlt die Wurzel den 
Ton. So betonen die vermittelst des Prâfixes ma 4- Nasal von den Wur
zeln fa verneiuen, lo verfaulen abgeleiteten Verben manda und rnando die 
Ultinia. Ist dagegen das Prâfix erstarrt, so gilt die Hauptregel. Das von 
der Wurzel vao stinken abgeleitete Wort imbo (— in -1- vao) betont 
die Pânultima. Auf âhnliche Weise betont homana essen ('= k -J- om 
-f- ana) von der Wurzel hana die Erste. Das Mal. hat nichts Ent-
sprechendes. Treten im Mlg. Suffixe an, so muss der Accent weiter rûcken, 
nach der Hauptregel i). lu mamono (Wurzel vono) interficere hat die 
Silbe mo den Ton, in vonoina interfici die Silbe no. Der Imperativ 
milaza «erzâhle!» betont die Ultima, da er ans mi -J- laza -f- a kontrahiert 
ist. Das Passiv rarana ( = rara -4- Suffix ana) betont die mittlere Silbe. 
Nur die Possessivsuffixe andern am Accent nichts, vola-ko «mein Geld» 
betont die Erste. Was das Mal. anbelangt, so steht hier die Forschung 
wieder vor einer Schwierigkeit, und es ist bezeichnend, dass eine Autoritât 
wie GerthvanWijk ûber diesen Punkt nicht seine eigene Meinung abgibt, 
sondern einen andern Forscher citiert (S. 47). Die Sache liegt nâm-
lich so : Die Mal. Orthographie schreibt in der Wurzel den Vokal der ersten 
Silbe, wenn dièse den Ton hat und zugleich offen ist. Die Worter dapat 
und puput werden also geschrieben: dal-4- alif ArPa-V- taxmàpa -4-«cewt 
-4- pa -f- ta. Die Worter tingal, lëpas werdeu dagegen bloss geschrieben 
tngl, Ips. Tritt nun ein vokalisch beginnendes Suffix an, so dass dadurch 
die ursprûnglich Letzte, jetzt Zweitletzte offen wird, wie z. B. puputan 
von puput, so wird der Vokal in der ersten nicht mehr angedeutet, son
dern in der mittleru. Man schreibt also pupt aber pputan. Nun geben die 
Forscher ûbereinstimmend an, dass bei Verlângerung des Wortes durch 
Suffixe der ursprûngliche Ton bleibe. Also hat puputan den Ton aul 
der Antipânultima, und Mlg. hamorana (Ton auf ra) und Mal. kamu-
rahan (Ton auf mu) «Freigebigkeit», von der Wurzel murah, stimmen 
somit nicht, trotzdem sonst die Bildung vôllig identisch ist. Daneben 
besteht aber die Tatsache, dass bei der Verlângerung des Wortes Malaien 
auf die Silbe, in welcher der Vokal geschrieben wird, einen Nebenton legen, 
so dass z. B. kamurahan mit dem Hauptaccent auf mu und einem Neben-
accent auf ra gesprochen wird. Dieser Nebenaccent stimmt mit dem 
Accent des Mlg. Uber diesen Nebenaccent sagt H. v. d. Wall: «Da bei 
dem gebildeten Malaien oft eine Sucht vorhanden ist, die Aussprache des 
Volkes nach dem geschriebenen Wort zu moditizieren, so drûckt er auch 
in einem gewissen Masse auf die Silbe, die den langen Vokal hat, so dass 

l) Marre, Gramm. Mlg., S. 11. 
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sozusagen zwei Accente entstehen.» Sollte aber die Sache nicht eher so 
sein, dass dièse Malaien eine altertûmlichere Accentuierung, die mit der 
Orthographie und mit den Accentverhâltnissen des Mlg. stimmt, bewahren? 

40. Im Mlg. und Mal. lassen sieh gewisse Erscheinungen beobachten, 
die auf Accentwirkungen zurûckzufûhren sind. Im Mlg. schwachen einige 
Worter ein ai in der Wurzel zu e, wenn der Accent davon weggeht. So 
bildet die WTurzel aiky einwilligen (Aktiv manaiky) das Passiv ekena, und 
kaikitra beissen (Aktiv manaikitra) das Passiv kekerina. Und im Mal. 
findet sich neben der Aussprache kulilin (— Mlg. hodidina) «herum» auch 
mit geschwâchter erster Silbe këlilin. Im Mlg. kann ao nur in betonter 
Silbe stehen. Daher ist Mal. baùau Reiher durch vano vertreten, Mal. 
ënkau du in Mlg. Pr. durch angao, indem hier, aus irgend einem Grunde, 
der Accent auf der Schlusssilbe ruht. Lehrreich ist auch das oben ange-
fûhrte Verhâltuis von imbo zu vao. 

Die Laute des Mal. und des Mlg. und ihre 
gegenseitige Vertretung. 

41. Die Laute des Mal. sind : 
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ë, im Jav. Pepet genannt und auch in Schriften, die ûber andere 
M P Idiome abhandelu, oft unter diesem Namen erwâhnt, ist ein kurzes 
offenes o. Die Laute tj, dj, nj sind mouillierte Dentale, nicht Sibilanten '). 
Steht k am Ende eines Wortes, so ist es Stimmbânderexplosiva. lu der 
Mal. Schrift wird in diesem Falle oft ein qaf geschrieben, welches die 
Niederlândor meist mit q transskribieren, z. Ii. aiiaq Kind. Klinkert 
schreibt empfehlenswert /; mit einem Punkt ilarunter. 

42. Die Laute des Mlg. sind: 
a t ify) o 
k g h l n > 
t d n 

') In G. v. d. Gabelentz, Spraehwissensehaft, S. tt! ist das Bat. falach transskribiert. 
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o wird wie u gesprochen. y schreibt man fur i als Auslaut. Der 
gutturale Nasal kommt nur vor Gutturalen vor, und ist in der Schrift 
nicht vom n geschieden: Mlg. finga = Mal. piùgan Schûssel. s ist tônen-
des s, j ist Schreibung fur dz. Man halte also Mal. und Mlg. j wohl aus-
einander. Beim Mal. habe ich die arabischen Laute, die im Mal. in den 
Lehnwôrtern figurieren, nicht erwâhnt, da es fur meine Zwecke nicht 
nôtig ist. Ich habe aus etymologischen Grûnden das h im Mlg. in einer 
andern Zeile placiert, als im Mal. 

43. Beide Sprachen haben die gleichen Diphthonge, Mal. ai und au = 
Mlg. ai oder ay und ao. 

Es mangelt noch an detaillierten phonetischen Untersucbungen ûber 
die beiden Sprachen. Allein dieser Mangel ist fur meine Arbeit kein 
Hindernis. 

44. Man kann die Vokale des Mal. in vier Gruppen einteilen : I. i, e, ai, 
II. u, o, au, III. a, IV. e. Die Berechtigung, dièse Gruppen zu statuieren, 
leite ich aus allerlei Erscheinungen ah, von denen teils gleich im folgenden, 
teils spâter die Rede sein wird. Im Mlg. fehlt IV, und unter II fâllen 
die beiden ersten Laute zusammen ; hiebei ist zu beachten, dass auch die 
Aussprache des Mal. zwischen u und o schwankt, man sagt upah oder 
opah Lohn1). Im Mlg. steht oft e, wo das Mal. i hat, und umgekehrt: 
firaka = peraq (§ 19) ; helatra = kilat blitzen ; menaka = minjaq 01. 
Im Mal. findet auch hier hie und da ein Schwanken statt, es findet sich bijar 
neben bejar lassen. Im Mlg. findet ein Wechsel zwischen i und e statt, 
wenn die Passivendung an eine Wurzel antritt, welche ein i in der zweiten 
Silbe hat. So lautet das Passiv von vaky brechen vakina aber vonjy 
retten hat vonjena, sesika to stuff hat sesefana. Von besonderem Inter
esse ist, dass dem Mlg. taolana Knochen Mal. tulan, und Mlg. kaikitra Mal. 
gigit beissen entspricht. 

Mal. ë erseheint im Mlg. in der ersten Silbe der Wurzel als e: 
enina=ënam sechs, MP ënëm, lefa=lëpas los, feno = pënuh voll, hery = 
këras stark, tehina = tëkan Stab, telina = tëlan schlucken, reny = 
deùar hôren, tenona = tënun weben. Hie und da findet sich im Mlg. 
ein a als Entsprechung : fanina = pënin schwindelig, fano = pënju 
Meerschildkrôte. In der zweiten Silbe der Wurzel erscheint ursprûngliches 

l) Klinkert, Mal. Zakwoordenboek, S. 244. 
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MP ë als i, Mal. als a : MP ënëm ergibt Mlg. enina, Mal. ënam. Der 
verschiedene etymologische Wert des i, welches zur obenerwâhnten ersten 
Gruppe gehort und des aus M P ë entstandenen i zeigt sich hûbsch § 49. 
Ich will hier gleich anfûgen, dass das Mlg. i noch einen dritten etymolo-
gischen Wert hat. Es steht in mehreren Fâllen in der zweiten Silbe der 
Wurzel fur M P a, so in dimy = Mal., Jav., Kawi, Fidji etc. etc. lima firaf. 
lu verschiedenen Prâfixen steht im Mlg. a, wo die verwandten Prâfixe des 
Mal. ë haben1): mamana (Wurzel fana) = mëmanasi (Wurzel panas) 
erwârmen; fanenitra = pënjëùat Wespe, eigentlich Stecher (Wurzel Mlg. 
*enitra oder *senitra, Mal. sénat); Mlg. vaventy gross, von venly Substanz, 
zu vergleichen mit Mal. bërantai in Ketten, von rantai Kette. 

45. Auch sonst findet allerlei Vokalwechsel statt, aber derselbe ist so 
fragmentarisch, dass kaum etwas Generalisierendes darûber gesagt werden 
kann. So stehen im Mal. nebeneinander guliù rollen, fortrollen, und 
guluù aufrollen, im Mlg. tsintsana neben gleichbedeutendem tsatitsana 
schreien. Am hâufigsten ist der Wechsel zwischen a und u. So stehen 
Mlg. nebeneinander harina und horina rollen, baraka und boroka Khre, 
rabaka und roboka «to plunge in». Mlg. manta — Mal. mantah bedeutet 
unreif, Mlg. Pr. monta ûberreif. Mal. tombait bedeutet zuuehmen, tumbuh 
wachsen, basah nass, bastth waschen. Mlg. Pr. tonaka «to ripen bananas 
by smoking them in a rice-pit» erscheint im Mal. als lanaq Reis kochen 
iu einem Topf voll Wasser, Mlg. soko-soko als sakn geheim, nicht ôffentlich. 

46. In mehreren Fâllen erscheint im Mlg. als Anlaut ein Vokal (a oder 
/), wo das Mal. keinen solchen hat. Beispiele: akio — hijuu Hai, a/aotra 
= laut Meer, amalona = maluù Aal, tasi oder itasi = tasiq See. Es 
muss untersucht werden, ob dièse Vokale rein lautliche Vorschlàge oder 
Prâfixe sind. 

47. Die Konsonanten. I. Die Gutturalen: 
Mal. k ist im Mlg. gewohnlich vertreten durch h: aho = akii ich, 

ho ho = kuku Nagel, Klaue, jihitra — pikat grosse Fliege; seltener als k: 
toka = luka verwundet, kerolra «to shrivel up, to beeome smaller» 
kërut Runzel. 

Mal. // erscheint im Mlg. gewohnlich als h: h ad y — ga/i graben, 
hunloua = yantuù hângen, badina = guliù drelien, mllen: seltener 
als g: gaga — gagaq Kriihe. 

II. Die Dentalen: 
Mal. / erscheint gewohnlich als / , seltener als ts, vereinzelt als d 

(siehe § 50). 

' i Man ûbersehe nicht, dass ii-h mich hier sphr vorsichti|ç uiiwlriirke 
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Mal. d erscheint gewohnlich als r : afero — hampëdti Galle, ary = 
ada existieren, rora = ludah Speichel, orika — udiq stromaufwârts 
fahren; mehrere Maie als /;• : traira — dada Brust, trozona Balaena 
australis oder Physeta macrocephalus — dujuù Seekuh, trano Haus = 
danau Hutte; selten als /: lalina = dalam, lefa = lidah Zuuge; noch 
seltener als d: dia-volana Mondlicht = dijan Kerze. 

III. Die Labialen: 
Mal. p erscheint gewohnlich als / : fify = pipi Wauge, foina Rad 

— pusiù drehen, fofotra — puput blasen; selten als p: poka = pukut 
schlagen, kapa hauen = kapaq Axt (vorausgesetzt, dass die Gleichungen 
richtig sind). 

Mal. b erscheint gewohnlich als v: vadika — baliq umkehreu, vorotina 
(von voroira) «having a rupture» = burut Bruch, Hernia, arivo = ribu 
tausend, vahy Name fur verschiedene Schlingpflanzen =: bakiq wilder 
Sirih ; selten als b : bitsika = bisiq flûstern, bodo kindlich, kindisch = 
biidaq Kind. 

IV. Die Nasalen: 
Mal. m erscheint im Mlg. als m : mora = murah freigebig. 
Mal. n erscheint im Mlg. als n: fana = panas heiss. 
Mal. û erscheint im Mlg. als ù vor Gutturalen (geschrieben n): 

Unga = piùgan Schûssel; sonst als n: anina = aùin Wind, lanitra = 
laùit Himmel. 

V. Die Liquiden: 
Mal. I erscheint als /: lanitra •=- laùit Himmel; als d: dimy = lima 

fûnf; selten als r: rora — ludah Speichel; siehe § 49. 
Mal. r erscheint als r: arivo = ribu tausend, zoro = pëndjuru 

Ecke, far afura = par apura (§ 36); oder als z: zato = ratus hundert, 
ozatra = urat Ader, Sehue, vesatra — bërat schwer ; oder schwindet : 
tao machen — taruh setzen, haotra = garuq kratzen, vao — bëham neu. 

Mal. j erscheint im Mlg. gewohnlich als z: izy = ija er, lazo — 
laju welken, hazo = kaju Holz; selten schwindet es: riana Katarakt = 
rijam Stromschnelle, tsioka = tijup blasen ; als /* in niho = njijur Kokos-
palme. 

Mal. 10 bleibt (das Mlg. schreibt v): avana Regenbogen = awan 
Wolke; oder es schwindet: toaka = tuicaq geistiges Getranke, voui zz^ 
buwaja, Krokodil. 

VI. Sibilans s: 
Mal. s erscheint im Mlg. gewohnlich als s: isy existieren, drinneu 

sein = isi Inhalt, safotra (davon saforana «to be couvered with water») 
= saput bedeckt, z. B. mit Wolken, usa = asah schârfen; ziemlich oft 

24 



schwindet es: ony = sunai Fluss, elana = sëlan Zwischenraum, vy = 
bësj Eisen. Hie und da erscheint es als tônender Sibilant: lezolezo «faint, 
weary = lësu mûde; Mlg. Pr. landaizana = landasan Aniboss; ver
einzelt als h: horaka — suraq schreien; als is: bitsibitsika = bisiq 
flûstern; als r: rombina «having gaps, hare-lipped = sumbiù schartig, mulut 
sumbin Hasenscbarte. 

VII. DerHauchlauth: Mal. h schwindet im Mlg.: zaitra — djahitnahen, 
fona — pohon flehen, orana = hudjan Regen. 

VIII. Die Laute tj, dj und nj: 
Mal. tj erscheint im Mlg. als ts: tsatsaka = tjëtjaq Eidechse : als /: 

Moka «the beak of a bird» = tjutuq picken; als s: sofina Ohr — tjupiù 
Ohrlàppchen; als ;': henjana = këntjaù straff, stark. — Klein lautet Mal. 
këtjil oder këljiq, Mlg. kely. Mlg. Pr. bedeutet kitihj den kleinen Fiuger. 
Kann man dièse Worter vereinigen? 

Mal. dj erscheint im Mlg. als j ; tsinjo ~ tindjan von ferne sehen, 
tanjona = tandjuù Vorgebirge; als ts: maitso (ma -4- /feo) = hidjan grûn; 
als s: usa = adjaq anspornen, einladen: als z: tazo — tudju Kurs, 
zary = djadi werden, zaitra — djahit nâhen, zoro = pëndjuru (pën 
-j- djuru) Ecke; als dr: tondro = tundjuq zeigen; als /•: orana = 
hudjan Regen; als /: fatana = djalan Weg; als h: vihy -- bidji 
Samenkern. 

Mal. nj erscheint im Mlg. als n : mani ~-= anjir stinkend, fanenitra = 
pënjëùat Wespe, -niho = njijur Kokospaline, fano = pënju Meerschild-
krôte. 

IX. Nasal -f- Explosiva : 
In mehreren Fâllen fehlt im Mlg. (1er Nasal, wo ihn das Mal. hat: 

afero _z- hampëdu Galle, (fuira = ëmpat vier, fototra ~~ punitif Stuinpf. 
akatra = aùkat heben, loko = tuùku Dreifuss. takidra = taùkap fassen. 
Man beachte, dass hier das k nicht zu h wird. Sonst gestaitet sich die 
Vertretung von Nasal [ Explosiva fblgeudermassen : 

Mal. ùkerscheint imMlg. alsw/;: bingo bow-legged _^ fnnkoq kruinm, 
Ml. Pr. angao •— ëùkau du. 

Mal. ng erscheint als ng: Jinga __ pii'upin Schiissel. dingidingy -.= 
tiùgi hoch. 

Mal. nt erscheint als nt: din ta- -~ lintah Blutsauger, hantona 
ganlnn hângeir. als uts: rantsana — mutin. Ast: als ndr: andry 
nanti warten, falls die Gleichung richtig ist. 

Mal. nd erscheint gewohnlich als ndr: Jindrn -.— pivdah hintiberuelten. 
tondra ~z fanda «a mole»: tsindry — (indi/i driic.ken: seltener als nd: 
landaizana -— landasan Amboss. 



Mal. mp erscheint gewohnlich als mp: rompotra = rumput Gras. 
ompa schniâhen = mmpah verfluchen, sclmôren; am,py — sampai genug: 
seltener als mb; dombo = tumpul stumpf, rombaka «to snatch violently — 
rompaq Raub. 

Mal. «16 erscheint gewohnlich als mb: rombina = snmbiù hare-
lipped. rambo «a tail. a fringe» = rambu-rambu Franse; als ni in dima 
Wasser ausschôpfen = timba Schôpfeimer. 

48. In § 47 habe ich eine statistische Ûbersicht der Vertretungen der 
Mal. Laute im Mlg. gegeben. Es fragt sich nun, welche Ratio diesen Er
scheinungen zu Grunde liège. Wo im Mlg. einem Mal. Laute auch nur Ein 
Laut entspricht, ist weiter nichts zu bemerken. So einfach liegen die 
Verhâltnisse indes nur bei wenig Lauten, so bei den Nasalen, inklusive nj 
und beim h. Am kompliziertesten und dunkelsten sind sie bei ti und dj. 

Ich bin nun nur bei wenig Lauten, nâmlich bei /, t, k, ë imstande, 
etwas zur Aufhellung dieser dunklen Frage beizutragen. 

49. Mal. I erscheint im Mlg. als d oder als /. 
Hier liegt folgendes Gesetz zu Grunde : Mal. I erscheint im Mlg. als d, 

wenn auf dasselbe in beiden Sprachen ein i folgt, sonst erscheint es als l. 
I. dimy = lima fûnf, idina hinuntergehen, ausfliessen = hi/ir strom-

abwârtsgehen, fody umkehren = pulih wieder herstellen,/a</|/ = pëmali (pë 
-f- Nasal -f- pâli) Tabu, fidy = pilih wâhlen, hady = gali graben, hodidina 
= kulilin herum, dinta = lintah Blutsauger, sodina — sulin Pfeife, tadiny 
Ohrôff'nung = tëliêa Ohr, tsidika = Uliq § 50, vidy Preis, kaui'en =: bëli 
kaufen, vadika = baliq umkehren. 

II. sa/y = salai rôsten, lalitra = la/ai Fliege, folo = puluh zehn, 
lanitra ~ laùit Himmel, lomotra Alge = lumut Moos, Schimmel, alaotra 
= laut Meer, e/ana = së/aù Zwischenraum, telina =r fëlan verschluckeu, 
tenu «moist, wet» = lenas feuebt, Ma = lidah Zunge. 

Lehrreich sind Pare, wie folgt : folo = puluh zehn, fody = pulih 
umkehren, holatra = kulat Schwamm, hoditra = kulit Haut, idina = hilir 
(das in Frage kommende i gehort zur «-Gruppe) und telina = tëlan (das 
-i ist aus ë entstanden). 

In einigen Fâllen steht r, wo man nach II / erwarten wûrde: rora 
= ludah Speichel. 

Zwei Ausnahmen gegen I sind lindona — linduù bedecken, beschatten, 
und atody — tëlur Ei. Allein lindona ist Mlg. Pr. und bildet daher vor
lâufig keine Instanz, und das Wort fur Ei erscheint in den verschiedenen 
M P Sprachen auch sonst in sehr unregelmâssiger Gestalt1). 

' I Kern, Fidjisiirache, zâhlt S. 1911 dièse Formen auf. 
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50. Mal. t erscheint im Mlg. als ts, wenn es vor einem / und zugleich 
in der Tonsilbe steht; in den andern Fâllen bleibt es oder erscheint ver
einzelt als d; im Auslaut erscheint es als tra. Beispiele: 

1. Mal. t vor i in der Tonsilbe erscheint im Mlg. als ts: tsy = ti nicht, 
tsihy = tikarM&tte, tsindry = tindih drûcken, pressen, tsioka= tijuphlusen, 
tsinjo = tindjau nach etwas Fernem sehen, tsimondry — timun Gurke. 

IL Mal. t bleibt t vor jedem andern Vokal in der Tonsilbe: tozo = 
kidju Richtung, Kurs, toaka — tuwaq Spirituose, taona = tahuu Jahr, 
tenona = tënun weben. 

III. Mal. t bleibt t vor dem Vokale in der nicht betonten Silbe, auch 
wenn dieser i ist: maty=mati sterben, aty the liver the inside = hati 
Herz, Inneres, tety «to walk tbrough» = Uti schnialer Weg ûber etwas1), 
hitikitika = gëlitiq (g -|- ël -f- itiq) kitzeln, valo = batii Stein, dinta = 
lintah Blutsauger; fototra = puntat Stumpf, folana = putur iu der 
Runde drehen, zato = ratus hundert. 

IV. Mal. t erscheint vereinzelt als d: didy = tilah befehlen; dingi = 
tingi hoch, dombo = tumpul stumpf. 

V. Mal. t erscheint als tra als Auslaut (§ 54). 
Gegen I kenne ich zwei Verstôsse, die sich aber wohl auf einen redu-

zieren. Mal. tipis dûnn erscheint im Mlg. als tify. Ferner stellen Marre 
und Richardson Mlg. tili-tily «awatchman, a patrol, a spy» zu Mal. tiliq 
aufmerksam ansehen. Allein es gibt auch ein Mlg. Wort tsidika «to peep 
at», und ich bringe dièses mit Mal. tiliq in Verbindung. Gerade die Ûber-
einstimmung in Bezug auf das / hindert, tili-tili gleich tiliq zu setzen, § 49. 
Keine Verstôsse sind tête = tifiq tropfen und das eben erwfthnte tety —Uti2). 
da das Mlg. einen andern Vokal hat. 

Gegen II kônnte als Verstoss angefûhrt werden tsabo - tabur. 
Ei-steres bedeutet «a ricefield, a rield or plantation», letzteres «sâhen». 
Allein die Gleichung ist nicht sicher und tsabo ist ûberdies Mlg. Pr. 

Gegen III kenne ich vier Verstôsse, einerseits fotsy ~ pulih weiss 
und voa-vitsy = buwah-bëtis Wade, und andererseits latsaka hinunter-
fallen = fëlaq niederlegen und rantsana — rautiù Zweig. Das erste Paar 
ist eine schwerwiegende Instanz, da die Zahl der Fit Ile, welche die Regel 
bilden sollen, nicht gross ist. 

IV ist vôllig unklar. 
51. In § 47 I wurde gezeigt, dass Mal. k im Mlg. als // erscheint. Sur 

iu ganz wenig Fâllen erscheint ebenfalls ein k, /.. B. loka — lukn. Kben-o 

'j Mal. Holi. WOrterbuch von Pijnappel s. v. titi. 
2) Vorhin bat es sich um das { der zweiten Silbe geliandelt. 



zeigen k das Possessiv ko—-ku «mein» und die satzverbiudeude Konjunktiou 
ha = maku (~ ma -f- ka). Es findet sich iudes iu mehreren M P Sprachen 
neben ku auch ein ùku, und das Kawi besitzt obige Konjunktiou in der Form 
ùkdr). Es kann sich also hier im Mlg. das k nach § 47 IX (Nasal | Ex
plosiva) erhalten haben. LTnd bei den ûbrigen Fâllen ist môglicherweise 
dialektischer Einfluss im Spiele (•£ 2). 

52. Wenn Mal. Pepet im Mlg. auch durch a neben hâufigerem e ver
treten ist, so ist zu beachten, dass iimerhalb des Mal. selber ë und a in 
ziemlich viel Wôrtern wechseln: rëkun und rakan Stapelplatz, sariù 
und serin drehen, dëkap und dakap umarmen. 

53. Wir haben oben gesehen. dass Mal. r im Mlg. bald bleibt, bald 
schwindet, bald als z erscheint. Nun kennen wir zufolge der Forschungen, 
welche das I. van der Tuuk'sche Gesetz beschlagen, die Schicksale des r 
in den verschiedensten M P Idiomen sehr gut, nach welchen Normen aber 
die erwâhnten Erscheinungen im Mlg. eintreten, darûber weiss ich trotzdem 
nichts zu sagen. 

Die Auslautgesetze. 

54. Die Konsonanten im Auslaut. So schwer.verstândlich die Vertre-
tungen der Mal. Konsonanten im Mlg. als An- und Inlaute sind, so durch-
sichtig sind die Auslauterscheinungen. Das Gesetz lautet: ,,Nasale und 
Tenues bleiben, aile andern Konsonanten schwinden." 

Aile Nasale des Mal. erscheinen im Mlg. als n und haben ein a als 
Nachschlag: alona- Welle = alun sanft heranrollen (von den Wellen ge-
sagt) ; hantona = gantuù hângen; lalina = dalam tief. k (q) erscheint 
als ka: masaka= masaq gekocht. t erscheint als tra: lanitra = laùit. 
p erscheint entweder als te oder als tra: tototra = tutup bedecken; takatra 
= taùkap fassen; tsioka = tijup blasen; atrika «to face, to- meet, to stand 

\OD — hadup, vor, in Gegenwart, stehen vor; sisika = sisip hineinstecken. 
Die ûbrigen Konsonanten, die im Mal. auslauten kônnen, s, r, l, h, 

schwinden im Mlg.: usa = asah schârfen, folo = puluh zehn, lefa = 
lëpas los, zato = ratus hundert, dombo = tumpid stumpf, niho = njijur 
Kokospalme, many = anjir stinken, Mlg. Pr. dia — lijar wild. 

55. Die Vokale im Auslaut: 
Ursprûnglich M P ë in auslautender Silbe erscheint im Mlg. als i, 

im Mal. als a. Die Fâlle sind sehr zahlreich. So ist ursprûngliches MP 

Kern, Bharata-Jnddha, S. 8. 
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*ënëm sechsJ) im Mlg. durch enina, im Mal. durch ënam vertreten ; Hëlën 
schlucken als telina und tëlan. Sonst erscheinen die Vokale des Mal. im 
Mlg. unverândert : aho == aku ich, dingi-dingi = tiùgi hoch, farafara 
= parapara (§ 36). 

56. Die Diphthonge im Auslaut: 
Ursprûngliches MPm' a ) erscheint im Mlg. als o, im Mal. als *". So 

muss die Grundform fur «Feuer» als *apui angesetzt werden und mehrere 
M P Idiome wie das Kawi haben dièse bewahrt, das Mlg. bat afo, das Mal. 
api. Ebenso erscheint ursprûngliches M P *mandui ini Mlg. als mandro, 
im Mal. als mandi baclen. Mal. ai erscheint im Mlg. als i: ony = sunai 
Fluss, saly = salai rôsten, râuchern, ampy = sampai genûgend. Mal. au 
erscheint als o: maitso (_= ma + itso) =hidjau grûn, vano = baùau Ileiher, 
rano Wasser = danau stehendes Gewâsser, irano Haus — danau Hutte. 
Mal. aja erscheint als ai : lay = tajar Segel, voai = butcaja Krokodil, hay 
kônnen, vermôgen = kaja reich. 

57. Wenn an den Auslaut ein Suffix antritt und so der Auslaut In
laut wird, so beobachtet man folgende Erscheinungen : 

Wenn der Auslaut Inlaut wird, so gelten die £§ 47—49 entwickelten Ge
setze. So lautet das Passiv von rombaka to snatch violently = Mal. 
rompaq Raub rombahina, mit h als regelrechtem Vertreter von Mal. k (q). 
Das Passiv von hihy-= kikis abkratzen lautet hihisana mit erhaltenem s. 
Von enina = ënam sechs ist abgeleitet enemina in sechs Teile geteilt. 
Der Imperativ von reloua — Daj. belum leben lautet velomu. Von tsioka 
— tijup, tototra = tutup (§ 54) lauten die Passiva tsiofma und totofana mit 
regelrechtem / fur Mal. p. lu sehr vielen Fâllen hat indes der Sprach-
geist den ursprûnglichen etymologischeu Zusammenhang vergessen und 
hantiert nun mit der durch die Auslautgesetze bewirkten neuen Wurzelform. 
So lautet der Imperativ des von der Wurzel fana — panas abgeleiteten 
Verbums nicht mamanasa sondern mumana (Accent auf der Letzten) — 
mamana -f- a. Lehrreich sind Doppelformon wie der Imperativ Passiv 
a/efaso oder a/efao von lefa— tëpas, das Passiv Mlg. atrehina, Mlg. Pr. 
atrefina von atrika — hadup. Spurlos scheinen die Auslaute r, / und 
/( verschwunden zu sein. 

Bei Wurzeln auf -tra erscheint beim Antritt des Suffixes nur 
selten das zu erwartende t, z. B. sorâtana geschrieben von soru/ra, meist 
tritt ein /• auf: samborina gefasst von snmtiotru tâsseii. 

11 Kern, Fhljisprache, S. S. 
si Van der Tuuk, Bladwijzer, S. 200. 
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Au keiner Stelle des Mlg. Sprachbaues hat die Analogie so mâehtig 
gewirkt. wie beim Antritt der Suffixe. Schon frûher wurde lavina als 
Analogiebilduug zu lovina erwâhnt; hirika — gereq liôlen bat im Passiv 
hirihana oder hirifaua: besonders hat sich s (oder :) eiu weites Terrain 
erobert. 

Sandhi. 

58. Das Mal. hat kaum etwas, das sich Saudbi nenuen lâsst. In ver-
einzelten Fâllen findet bei der Komposition Zusammenziehung gleicher 
Vokale statt, z. B. harini heute aus hari Tag -4- ini dieser, bagitu »so», 
aus bagai Art -f- itu dieser J). Daneben stehen aber Fâlle, wie kaadaan 
(viersilbig) Existenz von ada existieren. Von bmcat ist ein Verbum 
mëmpërbuwatkan verfertigen abgeleitet und hier haben wir die Aufein-
anderfolge von t und A-, die in einer Wurzel nie vorkommt. Das Mlg. ist 
dagegen sehr empfindlich. So werden gleichartige Vokale kontrahiert, Bei
spiele: Wurzel lany A- Suffix ina ergibt laniva (Accent auf dem i) «er-
schôpft», von mora ist hamorana (Aceent auf dem zweitletzten a, also 
= ha -4- mora -\- ana) abgeleitet. 

Recht kompliziert sind die Mlg. Sandhierscbeinungen bei den Kon
sonanten. Es muss immer eine solche Verbindung resultieren, die inner-
halb einer Wurzel gestattet ist. Keine Wurzel kennt die Konsonantenver
bindung ni, daher wird aus an -•)- talana «in via» andalana. Sandhi 
tritt ein: 

I. Wenn ein konsonantisch endigendes Prâfix an die Wurzel tritt: 
man 4- la wird manda verneinen. 

II. Wenn die Prâp. an vor ein Wort tritt: an -f- saha wird anlsaha 
im Feld. 

III. In der Komposition, wenn der Verbindungslaut n zur Anwendung 
kommt: voa -f- n - j - fo wird voampo «Herzfrucht», ein Pflanzenname. 

IV. In der Komposition, wenn der erste Teil ein Wort ist, das auf 
die sogenannteu schwachen Endungen: -tra, -ka oder -na endigt. In 
diesem Falle betraehtet nâmlich die Sprache dièse Worter so, als ob 
sie auf t, k, n endigten. Aus sarotra schwer 4- vidy Preis wird sarohidy 
teuer; aus zanaka Kind -)- hazo Baum wird zanakazo junger Baum. 

V. Wenn an eiu Wort, das auf -ka, -tra, -na endigt, ein Possessiv-
suffix antritt. Aus satroka Hut -4- ny « sein » wird satroky oder satrony. 

') Klinkert, Mal. Wôrterbuch, S. 20. 
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Stammabstufung. 

59. Man spricht im M P auch von Stammabstufung, z. B wenn im 
Mal. tuwan und tun «Herr» sich nebeneinander finden. Wenn sich dièse 
Anschauung als haltbar erweisen sollte, werden wohl auch Fâlle wie ra
vina = daun Blatt dazu gehôren. 

4. Kapi tel: Sprachform. 

AUgemeines. 

60. Die M P Sprachen sind stamniisolierend. Beim Substantiv bilden 
Mlg. und Mal. Stàmnie, ganz wie die idg. Stâmme, so z. B. ein Nomen Agentis. 
Beim Verbum bildet das Mlg. Genus-, Tempus- und Modus-Stftmme.das Mal. 
nur die zuerst genannten. Das Mlg. hat auch Ableitungselemente fur Adj., 
das Mal. nicht. Flexion findet sich im Mlg. beim Personalpronomen, indem 
bei diesem der Casus rectus vom Casus obliquus geschieden ist, gerade wie 
im Englischen. Auch das Mal. hat Spuren der Kasusbezeichuung beim 
Personalpronomen. Beide Sprachen haben Spuren von Vokativbezeichnung 
beim Substantiv und vom Numerus beim Pronoitieu und Ortsadverb. Beim 
Ortsadverb unterscheidet das Mlg. auch das Tempus Ein ferneres Formativ 
ist im Mlg. und im Mal. die Verdoppelung; ferner die Stelluug. Unter 
den Hilfswôrtern spielen die Prâpositionen nicht gerade eine auffâilige 
Rolle, eine weit auffâlligere spielt das Possessiv. Im Mlg. hat ilie Setzung 
resp. Weglassung des Artikels formative Bedeutung. Beide Sprachen ver-
wenden auch konkrete Worter als Formative, so (lient im Mlg. das Wort 
dia Schritt auch als kopulative Konjunktiou, im Mal. tënipal Plat./, als Ue-
lativpronomen, Mkas Spur als Kausalkonjunktion. 

Verbum. 

61. Die beiden Sprachen haben keine Kopula. dus Mb. sagt z. 1». 
mamy ny far y = sûss das Zuckerrohr. das Mal.: rumnli-njo faijïl = sein 



Haus klein. In beiden Sprachen werden oft die Verben (1er Bewegung 
weggelassen: Mlg. ny nenina tsy alohafa aoriana die Reue (kommt) nicht 
vorher sondern nachher; Mal. ija sudah ka-kampon er war (suduh — Zeicheu 
der Vergangenheit) nach dem Kampong (gegangen). 

62. Im Mlg. und Mal. kônnen blosse Wurzeln als Verben iungieren: 
Mlg. tonga va ny olona sind die Leute angekommen? (tonga = angekommen, 
va = Fragewort); Mal. anaq-nja djadi radja sein Sohn wird Kônig. 

63. In beiden Sprachen kann sich das Possessiv mit einer Verbalwurzel 
verbinden, zur Bezeichnung der handelnden Person: Mlg. hita-ko tsaranykin-
tanaich sehe gut die Sterne (hita Wurzel fiir sehen); Ma\.udjar-nja er spricht. 

64. Fur das Aktiv hat das Mlg. die Formative: ma-, ma -f- Nasal-, 
man a-, manka-, mi-, miha-, maha-, mian-, -amp-, und -if-; das Mal : me-, 
më Ar Nasal-, bër-, për-, -kan, -i. Von den Bildungselementen des Aktivs 
bilden Mlg. ma-, ma -f- Nasal-, manu-, manka-, mi-, und Mal. më-, më (-Nasal-
zusammen eine Gruppe. Dièse sind einerseits etymologisch verwandt, und 
andererseits haben aile ungefâhr die gleiche F'unktion, sie bilden das Aktiv 
ohne specielle Fârbung. Uber die Wahi des Suffixes entscheidet teils der 
Gebrauch, teils gibt es bestimmte Regeln. Stoff zu Vergleichungen zwischen 
Mal. und Mlg. liefert besonders die Art und Weise, wie ma -J- Nasal = më 
-f-Nasal an die Wurzel tritt: Wenn das Prâfix Mlg. ma -4- Nas., Mal. më 
Ar Nas. an die Wurzel tritt, so schwindet der Anlaut, l'alls er ein nicht-
tônender Laut ist; andere Laute erleiden keine Verânderungen, oder es 
wirken die gewôhnlichen Sandhigesetze, oder es wird statt ma -f- Nas. 
das Prâfix Mlg. ma, Mal. më verwendet, also: 

I. Die Wurzel hat einen nichttônenden Laut als Anlaut. Im Mlg. 
schwinden k, t (auch ts, tr), p, f, s, und es tritt ein n resp. m an ihre 
Stelle. Im Mal. schwinden k, t, p, s, und es tritt der Nasal der betreffenden 
Reihe an ihre Stelle; tj bleibt im Mal., nur in sehr wenigen Fâllen schwindet 
es. Beispiele Mlg.: manaikitra von kaikitra beissen; manambatra von tam-
batra binden; mamofotra von fofotra blasen; manaly von saly râuchern. 
Beispiele Mal. mëùaran von karaé zusammenstellen; mënambal von tom
bât binden; mëmuput von puput blasen; mënjalai von salai râuchern; mën-
tjëhari von tjëhari suchen; mënjapai neben mëntjapai greifen '). 

II. Die Wurzel hat einen Media als Anlaut, Im Mlg. bleiben d, g, j , 
b (und v, das hier zu nennen ist, da es Mal. b entspricht) meist, oder 
werden dann nach I behandelt. Beispiele : mandio von dio reinigen; mangehy 
von gehy binden; manjanona von janona to stop; mambitsibitsika von 
bitsika flùstern; mamabo von babo gefangen nehmen. v wird meist nach 

') Gerth van Wijk, Mal. Gr., S. 39. 
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I behandelt: mamivilra von vivitra to pick up by the thumb andfinger; 
selten bleibt das v als b: mamboalra von voatra to arrange, to prépare; 
mambohilra neben mamohitra to blow up von vohitra Erhôhung. — Im 
Mal. bleiben b, d, dj, g, z. B. mëmbisiq von bisiq flûstern. Nur in ganz 
vereinzelten Fâllen wird nach 1 verl'ahren: mënënar neben mëùdëùar von 
dëùar hôren. 

III. Die Wurzel hat einen Nasal als Anlaut. Wurzeln mit n als An
laut haben im Mlg. das Prâfix ma-, Wurzeln mit m das Prâfix maria-. Das 
Mal. hat më-. Beispiele Mlg.: manamamy versûssen von mamy; maneno 
to sound, to sing von neno. Beispiele Mal.: mënjanji singen von njanji; 
mënërun knurren von nërun. 

IV. Die Wurzel hat eine Liquida als Anlaut, Mlg. / und /', Mal. /, r, w,j. 
Das Mlg. verwendet das Prâfix ma -f- Nas., welches sich nach den ge
wôhnlichen Sandhigesetzen mit der Wurzel verbindet. Das Mal. verwendet 
das Prâfix më-. Beispiele Mlg.: manda leugnen von la; mandrahaka Zweige 
treiben von rahaka. Beispiele Mal.: mërëndan braten von rëndarï, mëlihat 
sehen von tihat. Einzig das Subst, pën-Iihat Seher bat den Nasal, stimmt 
also zur Art des Mlg. 

V. Die Wurzel hat einen Vokal als Anlaut. Das Mlg. hat man-, das Mal. 
mën-,7.. B. manasa — mëiiasali schftrfen, schleifen, von der Wurzel asa - asah. 

VI. Die Wurzel lautet mit h an. Mlg. h entspricht nie Mal. /*, sondern 
entweder Mal. k oder Mal. g. Entspricht es einem Mal. k, so wird es nach 
I behandelt, d. h. das h schwindet, z. B. manoditra schinden von hoditra 
= kulit; manamory steuern von hamory — këmudi; manodidina umgeben 
von hodidina — kulilin. Ist dagegen h der Vertreter eines Mal. g, so 
wird nach II verfahren, d. h. h erscheint als g, z. B. mangady graben von 
hady —- guli; mangorona rollen von horona — gulun; mungiriku hôhlen 
von hirika = gereq. Da aber die Fâlle, dass Mlg. h einem Mal. k ent
spricht, viel hâufiger sind, so sind mehrere Mlg. Wurzeln mit anlautendem 
h — Mal. g der Analogie jener gefolgt. So bildet hod'ma — guliù rollen 
nicht mangodina, sondern manodina. Ebenso mananlona von hantona 
= ganlnn aufhângen. Lehrreich ist die Wurzel hilikitika -- gi/itiq 
(= g fë/Jiliq), welche sowohl mangilikitika nh manilikitika bildet. Erst ères 
ist die lautgesetzliche Vertretung, letzteres die Analogiebildung. — lut Mal. 
werden die Wurzeln mit h als Anlaut nach V behandelt, das // kann ge
schrieben werden oder nicht, hadap ergibt also menhiulup oder mtùudap 
«vor jemanden erscheinen». 

Bei den andern Formativen bieten die beiden Idiome kaum Stofl zu 
Vergleichungen. Dagegen besitzen beide Sprachen noch Reste von andern 
Bildungsweisen des Aktivs, die in der M P Grundsprache lebendig waren. 



So haben das Mlg. und dos Mal. Spuren einer Verbalbildung, bei welcber 
an die Stelle der anlautenden Tenuis der entsprechende Nasal tritt, ohne 
dass das Prâfix më- = mu- dazu treten muss, eine Bildungsweise, die dem 
Jav. eigen ist, z. B. Mal. min ta bitten von der Wurzel pin ta. Mlg. meja 
«well-formed» von feja «a good figure». 

In beiden Sprachen finden sich noch Reste vom Infix -um-, z. B. 
Mlg. homana essen, von der Wurzel hana, hornehy lachen, von hehy. 
tomany weinen , schreien von tany = faùis: Mal. gumilaù glânzen von 
gitan, gumëtar zittern von gëtar. Mit dem Mal. bër- ist verwandt Mlg. 
va - iu vaventy gross von venty Volumen. 

Neben Mlg. onotra pflûcken steht Mal. punut, neben indrana leihen, 
pindjam. Hat hier das Mal. auch ein Prâfix. oder haben die beiden Paare 
nichts miteinander gemein? 

Die § 64 Anfang aufgezâhlten Suffixe, abgesehen von der më Gruppe, 
haben bestimmte, genau abgegrenzte Funktionen. So ist Mlg. -amp- kausativ : 
miteny sprechen; mampiteny sprechen lassen; miha- ist progressiv: tsara 
gut; mihatsara immer besser wTerden, etc.; Mal. -kan ist kausativ oder 
deutet auf das entferntere Objekt hin (§ 70), bër- ist intransitiv oder driickt 
einen Zustand aus, etc. 

Hâufig stehen im Mlg. Verben auf wia-f-Nasal und auf mi-, im Mal. 
mit 7Më~f-Nasal und mit bër- als transitive und intransitive nebeneinander. 
Manantona = mëùgantuù pendëre, mihanlona=bërgantuù pendère, ebenso 
von hodina=guliù rollen : munodina = mëngulin und mihodina = bërgulin. 

65. Fur das Passiv bat das Mlg. die Formative a-, tafa-, voa-, -ana 
oder -ina, -in -, dazu in Resten ta-, das Mal. di-, ter-, këna, ka- -an. 

Wenn im Mlg. -ana und -ina antreten, so hat das allerlei Verânde
rungen des Wurzelauslautes zur Folge, die in §§ 44 und 57 geschildert sind. 
Dem Mlg. Passiv mit a- entspricht das Mal. mit di-, alambatrn = dilambat 
gebunden werden. a und di sind Prâpositionen, letztere im Tjam und Mal., 
erstere im Kawi1), lebend. Mal. dirantai «gekettet» bedeutet ursprûnglich 
«in Ketten», atambatra «in der Bindung», oder etwas Àhnliches; andere 
M P Sprachen verwenden ganz gleich ein Prâfix i-, das mit der Mlg. Prâ
position /, z. B. i-voho «im Rûcken», identisch ist. 

Dem Mlg. Prâfix tafa, z. B. tafavory versammelt, von der Wurzel vory 
versammeln, entspricht die Mal. Kombination tëpër- z. B. tëpëroleh erhalten, 
bekomiuen, von der Wurzel oleh. 

Das dem Mal. -ana, -ina entsprechende Mal. -an wird nie allein, 
sondern immer in Verbindung mit ka- an die Wurzel gefûgt. Wir finden 

*) Niemann, Tjam, S. 34. Kern, Kawistudien, S. G8. 
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dièses ka- -an auch beim Substantiv, und vielfach versieht ein und dieselbe 
Bildung beide Funktionen: kapudjian (Wurzel pudji) bedeutet «gepriesen 
werden» und «Preiswûrdigkeit». 

këna (ein selbstândiges Wort, in der Bedeutung affici, affectus, a, um) 
client im Mal. zur Bildung des Passivs, besonders bei Wôrtern, die etwas Un-
angenehmes ausdrûcken, z. B. këna tipu betrogen werden, von tipu 
Betrug, betrûgen. Das Daj. verwendet im gleichen Fall das gleichbedeutende 
baah l) und mit diesem ist das Mlg. voa- identisch, nur ist voa- festver-
wachsenes Prâfix geworden und seine Anwendung leidet keine Einschrânkung 
wie im Mal. und Daj. Beispiele: voavono getôtet, voavoha geôftnet, voa-
soratra geschrieben. Zum Mal. Prâfix ter-2), z. B. tërsurat geschrieben 
stellt sich Mlg. ta-, das noch in einzelnen Fâllen sich findet: talanjona 
erstaunt, von der Wurzel lanjona, taboroaka durchbohrt, von boroaka 
Loch. Das Mlg. Infix -in-, z. B. zinara geteilt von der Wurzel zara hat 
im Mal. nichts Entsprechendes. Wohl hat das Mlg. ein einzelnes Wort 
mit diesem Infix : binatan Tier, aber dies ist ein Substantiv. Immerhiu 
will ich im Vorûbergehen erwâhnen, dass -in- im Mlg. auch ausserhalb 
der Sphâre des Verbums vorkommt, z. B. nginamba «vielleicht» neben 
gleichbedeutendem ngamba. 

66. Das Genus Relativum des Mlg. ist eine Mischung der aktiven und 
der passiven Form. Von der Wurzel sasa waschen lautet das Aktiv 
manasa, das Passiv sasuna, das Relativ anasana, von luza erzâhlen das 
Aktiv milaza, das Passiv lazaina, das Relativ ilazana. Der Gebrauch des 
Relativs ist eine der schwierigsten Partieen der Mlg. Syntax. Fane An
wendung ist § 70 erwâhnt. 

67. Das Mlg. bildet die Tempora organisch, das Mal. mit Hilfswôrtern. 
Im Mal. braucht man fur die vergangene Zeit suduh «fertig» und të'ah 
(siehe im folgenden), fiir die kûnftige hëndaq oder mau «wollen», oder die 
Prâposition <utkan», welche «zu» bedeutet. Das Mlg. hat fur die ver
gangene Zeit ein Formativ, das mit n, und fiir die kunf'tige eiu Formativ, 
das mit /* anlautet und in folgender Gestalt auftritt: 

I. Beginnt die Verbalform konsonautisch. so tritt im Prâteritum die 
Silbe no, im Futur die Silbe ho an den Anlaut des Wortes: lazaina. 
«erzâhlt werden- lautet im Prâteritum nolazaina, im Futur holazaina. 
Frûher druckte man das Tempuszeichen und die Verbalform gotreiint. no 
lazaina, ho lazaina. 

') Hardcland, Daj. Gr., S. 131. 
*1 Die Enlspret'liung ist nicht rollstiindij:. Das Ml;:, luit keine Pnitixc mit r. D.is» 

in ta- und andern Prâfixen ein r nach § 53 geschwuuden sei, ist mir sehr zw«ifelhart. 



IL Beginnt die Verbalform vokalisch, so tritt im Prâteritum ein n, 
im Futur ein h an den Vokal. Das Passiv Prâsens von tao machen, 
lautet atao, das Prâteritum natao, das Futur hatao. 

III. Ist die Verbalform mit einem Prâfix gebildet, das mit m beginnt, 
so tritt an Stelle dièses m im Prâteritum ein n, im Futur ein h. Von 
der Wurzel jery denken, kommt das Prâsens Aktiv mijery, das Prâte
ritum nijery, das Futur hijery. 

Die Tempusbildung des Mlg. ist scheinbar von der des Mal. sehr 
verschieden, in Wirklichkeit besteht aber eine auffâllige Ùbereinstimmung 
zwischen beiden Sprachen. Mlg. no ist eigentlich eine Partikel des Nach-
druckes wie Mal. /ah, beide werden in dieser Funktion sehr oft verwendet. 
Mal. tëlah ist aber nur eine Weiterbildung von lah1). Mit Nachdruck wird 
aber gerade auf das Vollendete, Fertige hingewiesen, und so begreift es 
sich leicht, wie no und tëlah dazu gekommen sind, das Prâteritum zu 
bezeichnen. Mlg. ho ist eine Prâposition, die der Bedeutung nach genau 
dem Mal. akan entspricht. Wir mûssen uns den Gang der Entwicklung so 
denken, dass no und ho sich als Proclitica an die Verbalform anlehnten und 
ihre Selbstândigkeit verloren. Ein weiterer Schritt bestand darin, dass bei 
vokalisch anlautenden Verben Verschmelzung eintrat. Aus no- omena (von 
orne geben) entstand nomena, aus ho-omena entstand homena. Und endlich 
fand Ubertragung auf die mit m beginnenden Verbalformen statt. 

68. Das M lg. bildet auch einen M odus, den Imperativ, auf organische Weise, 
vermittelst der Endungen -a, -o, -y, z. B. miantsoa rufe, von miantso rufen. 

Substantiv. 

69. Die Bildungselemente, welche aus Wurzeln Substantive ableiten, 
zeigen ini Mlg. und Mal. grosse Ubereinstimmung Es sind folgende: 

I. Prâfix ha- = ka-. 
II. Prâfix fa- = pë- oder fa 4- Nas.-= pë -f Nas.- entsprechend den 

Verbalbildungen mit ma- = më- oder ma A^ Nas.- = më -\- Nas.- (§ 64). 
III. Suffix -ana = -an. 
IV. Kombinierung von I und III, und II und III. Im Mlg. kommt 

dazu noch ein Prâfix fi-, allein oder mit -ana kombiniert, entsprechend 
den Verben mit Prâfix mi-, im Mal. ein Prâfix për-, allein oder mit -an 
kombiniert, entsprechend den Verben auf bër-. Endlich hat das Mlg. noch 
ein Prflfix mpi- oder mpa-. 

') Pijnappel, Mal. Gr., S. 77. 
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Das Mlg. und das Mal. haben noch Bildungsmittel fur Substantive, 
die nur in wenigen Fâllen vorkommen, so das Mal. ein Infix -ël-, z. B. 
sëlaput Hâutchen, das etwas deckt, von su put decken, tëlundjuq Zeig-
finger von tundjuq zeigen, das Mlg. ein Prâfix an-, z. B. anjara Teil von 
zara teilen, antsipy die Steinchen in einem Spiel von tsipy werfen, oder 
das Prâfix Id-, z. B. kifafa Besen, von fafa wischen. Dièses ki- scheint 
aus dem Sua. entlehnt. Das Mlg. hat Worter wie kifongo «button», kilamby 
ein Kleidungsstûck aûs dem Sua. herûbergenommen und von diesen aus 
das Prâfix auf einheimische Wurzeln iibertragen. 

Das Prâfix ha- = ka- bildet im Mlg. Abstracta, die Fâlle sind nicht 
sonderlich zahlreich , z. B. hatsara Giite von tsara gut, halalina Tiefe 
von lalina tief. Im Mal. sind die Fâlle noch beschrânkter, z. B. kn-
hëndaq Verlangen von hëndaq wollen, kakasih Geliebter (mit auffalliger 
konkreter Bedeutung) von kasih lieben, katahu von la/m kenncn, das 
aber nur in einer Weiterbildung vorkommt, 

Die Prâfixe mit/^= p, Mlg. fa-, fa -f- Nasal-, fi-, Mal. pë-, pë I Nasal-, 
për- kommen in beiden Sprachen sehr oft vor und versehcn verschiedene 
Iùinktionen. so bilden sie z. B. Nomina agentis: Mlg. fandainga Lflgner 
von der Wurzel lainga, Verbum Aktiv mandainga, Mal. pënjamnn ltâuber 
von sainun, Aktiv mënjamun rauben, fanenitra — pënjëùat Wespe: 
ferner Bezeichnungen von Instrumenten: fangady = pëùgali Spaten von 
hady = ga/i. Ferner bezeichnen dièse Formen das, was wir durch den 
substaiitivierten Infinitiv ausdriicken: Mlg. fandcha das Schreiten , der 
Schritt von leha, Verbum mandeha. Mal. pënuluù das Helfen. die Ililfc 
von tuluù, Verbum mënn/uù helfen. 

Das Suffix-an ist im Mal. hâufig, im Mlg. selten. Es bildet Con-
creta und Abstracta, z. B. Mlg. vonoana Mord von rono tôteri. Mal. ba-
tasan Antwort von ba/as antworten; tetezana = titian Steg von ttlg — 
tili gehen ûber ; horonanu = gu/unan Rolle. Die Kombinteruug ha j 
ana = ka -\- an ist in beiden Sprachen gleich hâufig. sic tritt an 
Verben wie an Adjektive und bildet Abstracta: Mlg. harilumana Kxi-
stenz von reloua, gleichbedeutend mit Mal. kaadmw, hubinzauu -
kabesaran Grosse, hafunanu kapnnusun llifze, linniorana — kamura-
han (itite. 

Die Kojnbination fa-, fa \~ Nasal-,,//'- mit ana - /«•-. pi j N*;t-al-, 
pir- mit -an eriïibt Abstracta. entsprechend tien dciitst-lien lîilduiiiieii ;tul 
-ung. -heit. -schaft. auch Ortlirbkeiten und tins Ab.-tntkten lH'rvnrg«*yarm«'n*' 
(,'oncreta : Mlg. fi varia ua Versamiiilungsort von rury, Verbum mirory 
versammeln. fandiorana Reinigung von din. Wrbuiii mundin reini-jt-rt. 
Mal. pirknlanii Wort. Erzâhiung von knla, Verbum tx'rknln -.prechen. 



erzâhlen, pëlabuhan Ankerplatz von labtt-h aukern: Mlg. fandrorana = 
Mal. pë/udahan Spucknapf, von rora = ludah spucken. 

Das Mlg. Prâfix mpa-, mpa A,- Nasal-, mpi- bildet Nomina agentis : 
mpiasa Arbeiter, von asa, Verbum rniasa arbeiten. Darf mau einen 
Zusammenhang mit M P mpu «Meister» statuieren ? 

70. Einige Verwaudtschal'tswôrter bilden im Mal. einen Vokativ, so 
lautet anaq Kind im Vokativ anaù und bapa Vater bapaù. Das Mlg. 
bildet bei der gleichen Kategorie Vokative, so rankizy o Kind, von ankizy, 
ranabavy o Schwester von anabavy Schwester. Die beiden Bildungen 
sind zw7ar ganz verschieden, denn beim Mlg. Vokativ ist einfach die Voka-
tivpartikel ry mit dem Substantiv verwachsen, dass dièses aber gerade 
und nur bei dieser Kategorie, wo auch das Mal. einen Vokativ bildet, statt
gefunden hat, finde ich doch bemerkenswert. 

Der Genitiv wird durch die Stellung hinter dem Beziehungswort an-
gezeigt. Dabei muss im Mlg. und kann im Mal. das Possessivsuffix dazwischen 
treten. «Die Fusse des Ochsen» heisst Mlg. ny tongolry ny omby (iongotry 
= tongotra -j- Possessiv, § 58 V, ny = Artikel) : Mal. kaki lëmbu oder 
kaki-nja lëmbu. 

Der Autor beim Passiv wird auf gleiche Weise augezeigt wie der 
Genitiv: Mlg. hazeran' ny ranonorana ny manda die Wand ( = manda) 
wird umgeworfen werden vom Regen. (hazera Fut. Pass. von zera, hazeran' 
steht fur hazera-ny; dièses ny ist das Possessiv = Mal. nja, das ny vor 
ranonorana ist der Artikel = Mal. ini oder ni.) Mal. dilihat radja oder 
dilihat-nja radja vom Kônige gesehen. 

Der Dativ wird durch Prâpositionen angezeigt, Indes besitzt sowrohl 
das Mlg. als das Mal. eine Verbalform, nach welcher die Prâposition weg-
bleibt, indem die Verbalform auf den Dativ hnrweist. Im Mlg. ist es das 
Genus Relativum, im Mal. die Verbalform auf -kan. Ihrer etymologi-
schen Bedeutung nach haben dièse Verbalformen nichts gemein. Beispiele: 
Mlg. amonoy akoho ny vahiny tôte Geflûgel fur den Gast (amonoy Im
perativ Relativ von vono, akoho Gefiûgel, ny Artikel, vahiny Gast). Mal. : 
burun itu përgi mëntjëharikan radja buwah - buwahan der Vogel ging 
suchen (fur) den Kônig Frûchte. Auch das Possessiv kann dativische Ver
hâltnisse ausdrûcken: Mlg. mami-nao sûss lùr dich, Mal. laiq-mu pas-
send fur dich. 

Der Accusativ wird durch die Stellung hinter dem Verb angezeigt, 
Jedoch kann in beiden Sprachen eine Prâposition, im Mlg. any, im Mal. 
akan dazu treten. Mal. mëùuraùkan martabat-nja oder mëùiirankan 
akan martabat-nja seinen Rang erniedrigen. Mlg. aza matahotra ham-
pakatra any Maria vadi-nao fûrchte dich nicht heimzufûhren Maria 
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(als) dein Weib. Der Accusativ der Hinsicht, griechisch gesprochen, wird 
im Mlg. und Mal. durch Stellung des Substantivs hinter dem Adjektiv 
angezeigt. Dabei muss im Mlg. der Artikel wegbleiben, im Mal. das 
Possessiv an das Subst. treten. Mlg. ary Josefa dia bikana sady tsara 
tarehy und Josef war wohlgestaltet und schon ( = tsara) hinsichtlich des 
Aussehens (tarehy). Mal. baiq taku-nja ptitëri itu dièse Prinzessin war 
schon (baiq) hinsichtlich der Gestalt ( = laku). 

Ort- und Zeitangaben werden durch Prâpositionen ausgedrûckt. Bei 
Zeitangaben kann die Prâposition oft wegbleiben: Mlg. mifoha maraina ny 
olona mazoto es stehen (am) Morgen auf die fleissigen Leute. Mal. maka 
këtika itu djuga tiba-tiba dataù djabarail und (zur) gleichen ( = ilu djuga) 
Zeit kam plotzlich (tiba-tiba) Gabriel. 

Aile môglichen adverbiellen Bestimmungen kônnen in beiden Sprachen 
durch Anhângung des Possessivs ausgedrûckt werden, z. B. Mlg. fara-ny. 
Mal. achir-nja am Ende, zuletzt von fara, achir Ende; oder vermittelst 
der Prâposition Mlg. an, Mal. dëùan: Mlg. ampitaka betrûgerisch = an 
Ar fitaka Betrug. Mal. dëùan sëgëra rasch; oder durch beides zugleich: 
Mlg. andrariny ( = an -(- rary \- ny), Mal. dëùan bëtnl-nja «justly». 

Im Mal. dient auch die Reduplikation dazu, adverbiale Wendungen 
zu bilden: muta Anfang, mula-mula anfangs, mëntjitri stehlen, tjuri-tjuri 
verstohlener Weise. Ebenso bildet sie den Plural, iuvolviert aber zugleich 
Verschiedenheit. rumah Haus, sëgala rumali die Ilâuser, rumah-rmnah 
Hftuser, allerlei Ilâuser.1) 

Die ûbrigen Wortarten. 

71. Das Mlg. besitzt ein Formativ, uni Adjcktive zu bilden, nâmlich 
mango-, es werden aber nur wenig Adjektiven damit gebildet. z. I!. mango-
tanatana weit offen von tanatana, maugopetaka «sticking on» von petaka. 
Sowohl im Mlg. als im Mal. werden Ableitungen mit Verbalsuirixcn als 
Adjektive verwendet, im Mal. besonders Ableitungen mit bër-, ?.. Y,, bër-
guna nûtzlich, im Mlg. besonders mit ma-, z. B. mafana warm. Das Mlg. 
scheidet bei Ableitungen von der gleichen Wurzel das Verb vom Adjektiv 
sehr oft dadurch. dass fur das erstere ma -\- Nasal- oder ini-, fiir das 
letztere ma- als Formativ verwendet wird, so wird von lemy abgeleitet: 

' t In diesem Ab.=chnilt habe ich einige wenige Bemerknngcn ZUT .Syntax gfgpben. 
sonst habe ich dieselbe in dieser Abhandlung weni« bcriicksirlitipt, ich habe aber den 
Plan, die Syntax dos Mis:, in einer speciellen Monographie vergleithend zu beh.indelri. 



malemy mollis, mandemy niollire, von orana: manorana reguen, morana 
regnerisch, von vesatra: mivasetra «to carry aheavyload», niavesalra «heavy, 
weighty». Adjektive kônnen in beiden Sprachen dadurch substantiviert 
werden, dass das Possessiv antritt: Mlg. lava lang, lava-ny Lange, Mal. 
luicas weit, lutvas padaù itu dièses Feld ist weit, luivas-nja padaù itu die 
Weite dièses Feldes. 

Es ist ein fur die Sprachwissenschaft intéressantes Faktum, dass das 
Mal., das keine Ableitungsmittel fur das Adjektiv besitzt, in einzelnen 
Fâllen altindisehe und arabische Ableitungselemente herûbergenommen 
hat, so wird von dem echt mal. Wort rambut Haar das Adjektiv rambuti 
haarig gebildet, von dem echt Mal. iërnpa schmiedeu das Adjektiv 
tëmpaican geschmiedet, als Analogiebildung zu den entlehnten Adjektiven 
baùsairan vornehm, dërmaivan mildtâtig etc. 

72. In § 19 ist als kulturhistorisch intéressant erwâhnt worden, dass 
die Zahlivorler fur 100 und 1000 in beiden Sprachen, wie ûberhaupt in 
den M P Idiomen ûbereinstimmeu. Die Bezeiehungen fur 3, 7, 8, 9, Mlg. 
telojito, valo, sivy, Mal. tiga, tudjuh, dëlapan, scmbilan weichen in beiden 
Sprachen ab, und hier hat das Mlg. das ursprûngliche Sprachgut erhalten, 
wie Tombulu, tëlu, pitu, ivalu, si joie1), Saugirisch tëllu, pitu, ivalru, sio-), 
Bat. tolu, pitu, uicalu, sija beweisen. 

Das Mal. verwendet Numerative, so heisst «drei Zwerghirsche»: 
pëlanduq tiga ekur = Zwerghirsche drei Schweife. Das Mlg. hat nichts 
Âhnliches. In der Bildung der Ordinalia, Distributiva etc. weichen beide 
Idiome gânzlich ab. Es sind noch einige beiden Sprachen gemeinsame 
Wenduugen, worin Zahlwôrter figurieren, zu erwâhuen: 

Fur zwei Dinge, die zusammen gehôren, hat man das Wort kambana 
— këmbar, z. B. zaza-kambana — anuq këmbar Zwillinge. Gehôren drei 
Dinge zusammen. so sagt man : kamban-telo = këmbar tiga. Halb heisst im 
Mlg. sasaka, im Mal. tenah. aber sasa-ny und sa-tëùah bedeuten «einige». 

73. Das Mlg. unterscheidet beim Personalpronomen den Casus rectus 
vom Casus obliquus. 

Casus rectus. Casus obliquus. 
Ich izaho oder aho ahy 
Du hianao unuo 
Er izy azy 
Wir (inklusiv) isika antsika 
Wir (exklusiv) izahay anay 

') Niemann, Bijdragen tôt de Kennis der Alfoersehe taal, S. 79. 
2l Adriani, Sangireescbe Spraakkunst, S. 221. 
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Casus rectus. Casus obliquus. 
Ihr hianareo anareo 
Sie izy azy 

Die Doppelform aho : izaho hat im Daj. eine Parallèle aku : jaku 
(z = j Daj) Die mal. Personalpronomina sind: aku ich, ëùkau du, ija 
er. Sie kônnen auch Plural sein, fur den Plural existieren daneben noch 
kami wir (exklusiv), kita wir (inklusiv), kamu ihr, marika-itu sie. Es 
stimmen in beiden Sprachen aho .= aku, izy = ija; §40 ist erwâhnt, dass 
Mlg. Pr. fur «du» angao — ëùkau sagt. 

Im Mal. gibt es zu aku, ëùkau, ija die Nebenformen duku, dikau, 
dija, die aber nicht. als Subjekt fungieren kônnenr). Wir haben also auch 
hier etwas wie Flexion. G. v. d. Gabelentz, S. 207 hâlt dièses d fur eine un-
organische Anfûgung, aber der Unterschied in der Funktion hindert mich. 
seine Meinung zu acceptieren. 

Infixe mit dem Laut r dienen im M P zur Bezeichnung des Plurals, 
und nach dieser Weise ist der Mlg. Plural hianareo vom Sg. hianao ge
bildet. Van der Tuuk sieht im Mal. PL marika-itu ebenfalls ein solches 
Pluralzeichen. Sonst ist im Mlg. -re- regelrechtes Pluralzeichen bei tien 
Demonstrativpronomina, z. B. Sg. iny. PL ireny. 

Im Mal. stellt sich zu aku und ëùkau eine proklitische Form: ka und kan, 
z. B. ku-lihat ich sehe, kau-dëùar du hôrst, das Mlg. bat nichts Âlinliches. 

Beide Idiome besitzen die Possessivpronomina in der Form von Suf-
fixen: Mlg. Sg. -ko, -nao, -ny, -ntsika {inklusiv), -nay (exklusiv), -nareo, 
-ny; Mal. -ku, -mu, -nja fur Singular und Plural. Es stimmen ko — ku 
und ny = nja. 

74. Das Mlg. hat zwei Artikel, einen bestimmten und einen persën-
lichen. Der bestimmte Artikel lautet ny. l'ber seine Verwendung ist iu 
§ 6 gesprochen. Dieser Artikel ist eigentlich das Demonstrathpronomcn 
iny in kûrzerer Form S 12. Das Mal. verwendet ini und ni als Demon-
strativ. Wâhrend aber das Mal. das Demonstrativ nachsetzt, setzt das Mlg. 
dasselbe gewohnlich vor und nach: iny omby iny dieser Ocbse. Man kann 
sich nun wohl denken. dass das voninstehende Demonstrativ weniger Tun 
batte und sich so allmâhlicli zum Artikel absehlifl. Das Mal. verwendet eben
falls ein Demonstrativ als Artikel. iiâtnlich Un, aborder Gidiniiich i-t weit 
beschrânkter, itu wird nur als genoreller Artikel verwi-ndet. z. P. : rn/ia-
sia itu sapërfi anaq-panah jaù kila-pauahkan') <h- (ieheimiii- i~t gleich 
einem Pfeil. den wir abscbiessen. oder: GeheimnisM' sind etc. 

') De Hollander-Van Eck, S. ltJT 
! i Klinkert, Bunjja Kam pai. S. 1. 



Beide Sprachen haben noch einen person lichen Artikel: /' _ ai. z. IL 
Mlg.: antxny i-boto Rufe Meister Boto! Mal.: di-inana si-amat Wo ist 
Amat (der Amat. Meister Amat)? Vom Pronomen anona -.- anu iptidam 
sind gebildet i anona — sianu Herr X. Horr Dings. 

75. Das Mal. und das Mlg. unterscheiden die tbeoretische. pntktische 
und absolute Négation. Die erste lautet Mlg. tsy und Isa. Mal. // und fa. 
die zweite Mlg. aza, Mal. djaùan. die dritte Mlg. tsia. Mal. lidaq. Dazu 
gesellt sich eiue Verbindung mit dem Verbum ary = uda existieren: tsiarg 
zzzztiada. Im Mlg. ist tsy das gewohnlich gebrauchte Wort, tsa ist Mlg. Pr.. 
tsiarg wird wie tsia verwendet. Im Mal. kommt ta nur in gewissen Phrasen 
vor, z. B. J'7/or ta-lëlap nicht fest schlai'en. /H«H tu-mau nolens volens. Mal. 
ti wird nicht mehr verwendet. sondern immer nur das Kompositum tiada. 
Mlg. aza und Mal. djaùan haben die gleiche primâre Wurzel § 31. Was 
ist das « in tsi-a und a-za'i 

Mlg. und Mal. haben gewisse mit (1er Négation gebildete Redensarten 
gemein. Mlg. tsy may tsy — Mal. ta-dapat tijada wortlich «nicht kônnen 
nicht» bedeutet «durchaus, es muss absolut sein». Von Mlg. inona, Mal. 
apa «was» wird eiu Verbum abgeleitet, Mlg. maninona. Mal. mëù-apa und 
damit die Phrase gebildet, Mlg. tsy maninona tsy maninona «nothing at 
ail». Mal. tiada mënupa «es kommt nichts darauf an». 

Komposition. 

76. Das Mlg. ist sehr, das Mal. nicht sonderlich reich an Composais. 
Im Mlg. werden die Composita auf zwei Weisen gebildet: 

I. Es verbinden sich ohne weiteres zwei Wurzeln: fehy Baud und 
loha Kopf ergibt fehiloha Kopfband. Geht das erste Wort auf -ka, -tra, -na 
aus, so wirken die Sandhigesetze: aus surotru schwer und vidy Preis wird 
sarobidy teuer. Die Possessivsuffixe treten an den zweiten Bestandteil : 
fehiloha-ko mein Kopfband. 

II. Es tritt eiu n zwischen beide Wurzeln. tn diesem » erblieke 
ich, abweichend von der Meiuung anderer, das Possessiv ny = nja vgl. 
§ 70. Aus fehy Band und satroka Hut wird fehintsatroka d. h. fehy -4- « 
4- satroka. 

Uber die Anwendung der einen oder andern Kompositionsweise ent-
scheidet der Usus. Man sagt nur fehiloha- Kopfband, und nur fehintsa
troka Hutband, aber sowohl fetiikapa als fehinhapa Schuhband. In ein
zelnen Fâllen entsteht ein Bedeutungsunterschied: trano-fitaratra ist «a 
giass bouse», tranompitarafra «a place l'or storing glass». Hier stimmt 
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das Mlg, zum Daj., z. B. huma-popau eiu Haus von Bretteru, huma-n-
papan ein Haus fur Bretter, zur Aufbewahrung von Brettern. 

Das Mal. hat nur die erste Art von Komposition. Da das Mal. keine 
Sandhigesetze hat, so erkennt man die Komposition nur an der Stellung 
der Possessivsuffixe: «Badwasser» heisst ajar mandi, «sein Badwasser» 
ajar mandi-nja. 

Wenn Worter nach der ersten Art zusammengestellt werden, so kann 
der Sprachgeist die Verbindung als eine engere oder eine losere auftassen. 
dann ergibt sich entweder ein Compositum oder eine syntaktische Ver
bindung, und das spiegelt sich wieder in der Placierung des Possessivs: 
Mlg. omby Rind, fotsy weiss, -ko mein, ombi-ko fotsy mein weisses Rind: 
lahi mânnlich. ombi-lahi-ko mein Ochse; valu Schachtel, kely klein, vata-
ko-kely meine kleine Schachtel, vata-keli-ko mein Scliâchtelchen ; Mal. taùan 
Hand, kiri link, taùan-nja kiri seine linke Hand, tanan-kiri-nja seine 
Linke. Das Mal. bildet vor allem Tatpurusha- und Dvandvacomposita, das 
Mlg. aile môgliehen. Mal. ajar-mata Wasser (des) Aug(es) — Trâne, ajar-
mata-nja seine Trânen: ibu bapa Mutter (und) Vater Eltern, ibu-bapa-ku 
meine Eltern. Andere Fâlle: bëri geben, lassen, tahu wissen, pëmbërita-
huan Mitteilung; sëmbah «Zeichen der Eliri'urcht, Anbetung», dent indischen 
Anjali zu vergleichen, jan (îottheit. sëmbahjaù beten, mènjënibahjankan 
fur jemandeu beten. Besouders zu erwâlmen siud die zahlreichen meta-
phorischen Composita, die wir indes auch aus nicht M P Sprachen keniien, 
z. B. aus dem Siamesischen. Mlg. und Mal. haben kein Wort fur Sonne, sie 
sagen dafûr «Auge des Tages»: maso-andro ~ niata-hari. Andere Beispiele: 
zana-tsipika = anaq panah (Kind Bogen) — Pfeil; zanu-tohatra —anuq-
tanga (Kind Treppe) -=: Stufe; reni-vohitra — ibu-nëgëri (Mutter Stadt.)-:-; 
Hauptstadt. 
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