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I. Einfûhrung. 
1. Der Naine „TagaIe, tagalisch" ist eine Kiirzung des ein-

heimischen Wortes tagâ log . Dièses dient im Tagalischen zu-
gleich al s Substantiv und als Adjektiv, und es gibt auch noch 
verschiedene Ableitungen davon, so magtagalôg „tagalisch 
sprechen'1. Den Ausdruck Malagasy, womit wir die Sprache 
bezeichnen, haben wir unveràndert von den Eingeborenen heriiber-
genommen. Das einheimische malagasy , das ebenfalls zugleich 
als Substantiv und als Adjektiv funktioniert, wird indes nicht 
nur zur Bezeichnung der Sprache, sondern auch des VoLkes, 
Landes, u. s. w. verwendet. Es ist, wie die Akzentuierung ') zeigt, 
ein Kompositum, bestehend aus mâla und gâsy. Der zweite 
Komponent konimt auch fur sich vor, in der gleichen Bedeutung 
wie das ganze Kompositum, z. B. in tény gâsy „die mada-
gassische Sprache". Von malagasy gibt es keine weitern Ab
leitungen, wolil aber kann gâsy ein Passiv bilden, gas îna rins 
Malagasy iibersetzt". Betreffs der Erscheinung, dass wir Mala
gasy mit 1, aber Madagaskar und madagassisch mit d sprechen, 
sehe man § 48 nach. 

Die urspriingliche Bedeutung der drei Worter tagâ log , 
mâla, gâsy ist nicht sicher bekannt. Es ist nicht einmal aus-
gemacht, dass wir als ersten Teil von malagasy wirklich mâla 
betrachten diirfen, denn er kdnnte auch mâlaka oder m â l a t r a 
sein, und das Kompositum miisste gleichwohl mâlagâsy lauten3). 

2. Das Tagalische und Malagasy sind verwandte Hprachen. 
Dies wird z. B. bewiesen durch die Benennungen der Zahlen 

') Richardsous Worterbueh, S. -109. 
*) lefa ersuche den Léser, er uioge sieh, wenn ihin eine vorg-efïïbrte Kr-

scheinung auffàilig vorkommt, vorlâufig beruhigen: aile dièse Auftâlligkeiten 
^oilen im Verlaufe zur Sprache kommen. 



,,sechs, sieben, acht", welche im Tag.') an im, p i to , va lo , im 
Mlg. en ina , f i to , valo2) lauten. 

3. Das Tag. und Mlg. sind ausserdem noch mit einer sehr 
grossen Zahl anderer Sprachen rerwandt, was inan wiedenim an 
Zahlwbrtern zeigen kann. Obiges ,,seehs", tag. an im, Mlg. en ina . 
lautet im Malayischen ënam, im Balinesischen hé ne m, im Bo-
laang-Mongondou auf Celebes onom, im Tiruray auf den Phi-
lippinen enera, in der Fidschiaprache ono, etc. Aile dièse 
Sprachen bilden zusammen einen Sprachstamm, welohen man 
den malayo-polynesischen nennt. 

4. Man denkt sich nun dièse Verwandtschaft gemeiniglich 
so, dass man annimmt, die verschiedenen MP Idiome stammen 
von einer einheitiichen Ursprache ab, welche man die MP Ur-
sprache nennt. Von dieser MP Ursprache haben wir allerdings 
keine direkten Zeugnisse; wir kbnnen uns aber auf dem Wege 
der wissenschaftlichen Hypothèse ein Bild zu machen versuchen, 
wie dièse oder jene sprachliche Erscheinung in derselben ge-
klungen haben mag. Das Zahlwort „fiïnf" lautet fast in allen 
MP Idiomen l ima , und Lautgestaltungen, die von diesem l ima 
abweichen, wie gerade Mlg. d imy, kbnnen, oder besser gesagt, 
mûssen darauf zurûckgefiihrt werden, daher liât es aile Wahr-
scheinliehkeit, dass ,,fiinf'' in der Ursprache auch *lima3) hiess. 
Eines wissen wir hiebei allerdings nicht (noch nicht), welche der 
beiden Silben urspriinglich den Akzent getragen habe. (Das Tag. 
betont die zweite, das Ibanag die erste, etc.) 

5. Das Tag. ist vielfach altertiïmlicher, es steht der MP 
Ursprache vielfach nâher als das Mlg., daher geht im Titel dieser 
Âbhandlung, und auch sonst gewôhnlich, das Tag. voraus. Es 
gibt ein im MP Sprachgebiet weitverbreitetes Wort fur „Môrser 
zum Reisstampfen", das z. B. tag. losoû, javanisch l ësuû , Magin-
danao lesuii , etc. lautet. Aile MP Idiome haben zwischen den 

'•) Abkùrzungen: Tag. = tagalisch; Mlg. = Malagasy: MP = malayo-
polynesisoh : Idg. = indogermauisoh. 

-) Die. sehr einfaohen. Kegeln iilier Orthographie. Ausspracbe und Ak
zent uierung siehe s 36 tt. 

51 Der Stern deutet auf eine bloss erschlossene, oder auch auf eine bloss 
gedachte Fora . Der Winkel. <C, bedeutet „herkonmiend von" : ist die Spitze 
liai'h der entgegenge*et2ten Richtung gekehrt. > , so bedeutet er ngeworden zu". 
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beiden Vokalen ein s, nur das Mlg. niacht eine Ausnahme, es 
hat laona. Offenbar repràsentieren aile andern Idiome den Ur-
typus, das Mlg. dagegen eine Abweichung davon. Die Fâlle, 
wo das Mlg. altertumlicher erscheint als das Tag., sind déni 
gegeniiber weit seltener. Das Wort fur „Wegu hat in allen 
MP Idiomen ein inlautendes 1: Mlg. l a l ana , malayisch djalan, 
makassarisch la la i i , ferner die dem Tag. so nahestehenden Idiome 
Bagobo, Ibanag: da lan; nur das Tag. hat eine Fonn ohne 1: 
daan; folglich stellt hier das Tag. die jûngere Stufe dar. NatiirHch 
gibt es Fâlle zur Geniige, wo sowohl das Mlg. als das Tag. vont 
Urtypus abweichen: Wir miissen dem MP Uridiom einen Vokal 
é zuschreiben, das Tag. aber kennt ihn so wenig wie das Mlg. 
Ursprachliches *lepès „vorbei" erscheint im Tag. als l ipas , im 
Mlg. als lefa. Dass das Tag. und Mlg. zusammen auch allerlei 
wichtige Altertûmlichkeiten bewahrt haben, zeigt sich an mehreren 
Orten, so § 69 (Deklination der Pronomina). 

6. Das Tag. und das Mlg. sind keineswegs in sich ge-
schlossene Idiome, sondern sie spalten sich in Dialekte. Redet 
man vom Mlg. schlechthin, so meint man das von den Hovas in 
Imerina, also auch in Antananarivo gesprochene Idiom; und nur 
dièses kennen wir gut. Die iibrigen Dialekte werden von ver-
schiedenen Gelehrten als das „Mlg. der Provinzen" ') zusammen-
gefasst, und ich folge diesem Gebrauch. Das Mlg. Pr. ist oft 
altertumlicher als das Mlg.; es steht dann der MP Grundsprache, 
und damit gewôhnlich auch dem Tag. naher. Es gibt ein MP 
Wort fur „Blutegel", das in sehr vielen Idiomen wiederkehrt, 
und z. B. ait- und neujavanisch l i n t a h , malayisch l in tah und 
ha l in t ah , madureaisch lenta*) lautet: aile Idiome haben ein 
1 vor dem i oder e, und so auch das Mlg. Pr. und das Tag.: 
l i n t a , einzig das Mlg. hat dinta. 

Spricht man vom Tag. schlechthin, so ist das die Sprache 
der Gegend, wo Manila liegt; von den Dialekten des Tag. wiisen 
wir noch weniger. 

') Abgekiïrzf, Mlg. Pr. lis wird iibrigens t'iir îiipin»- Zwecke nii-lit inimrr 
nijtig <ein. das Mlg. und Mlg. Pr. auseinanderzuhalten : wo e<* aber irgendww 
geboten ist, soll es ge*chehpn. 

-) Wird im Wiirterbuch (von H. N. Kiliaan) l en t a - geschrieben, da* 
Strieblein tut aber hier niehts zur Haelie. 
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7. Ich habe mir die Àufgabe gestellt, das Tag. und das 
Mlg. mit einander zu vergleichen. Man mag nun fragen, warum 
ich gerade dièse beiden Idiome gewàhlt habe. Darauf ist ein-
mal zu antworten : Die MP Sprachvergleichung steht noch in 
ihren Anfàngen, wohl hat sie sclion einige wertvolle ') Werke 
gezeitigt: In erster Linie muss ich nennen: De Fidjitaal *) ver-
geleken met hare verwanten in Indonésie en Polynésie, von 
H. Kern3) ; und : Bijdrage tôt de vergelijkende klankleer4) der 
westersche afdeeling van de Maleisch-Polynesische taalfamilie, 
von J. L. A. Brandes : und hier darf ich noch anreihen die zwar 
kleine, aber nach Méthode und Ergebnissen preisenswerte Ab-
handlung von G. K. Niemann iiber die Tjamsprache5). Aber trotz-
alledem ist es keine Verkleinerung, wenn ich sage, es seien 
kaum die ersten Spatenstiche zur Urbarmachung eines ungeheuren 
Wisaensgebietes getan. Daher wird kein Beitrag, wie er sich 
auch umgrenze, zurûckzuweisen sein, falls er nur die allgemeinen 
Gebote der Wissenschaftlichkeit erfullt. — Ferner liegen die 
Territorien der beiden Sprachen so weit auseinander, sie sind 
durch Kontinente und Meere getrennt, verwandte und unver-
wandte Idiome schieben sich dazwischen: da mag es gerade ein 
besonderes Interesse haben, zu erforschen, wie viel des gemein-
samen Sprachgutes ihnen zu eigen ist. — Ganz selbstverstandlich 

') Da meine Abhandlung eine Orientierung ist, fùhle ich uiieh verpflichtet. 
den Litteraturangabeu eine kurze Wiirdigung beizufûgen. Eiue Monographie, 
enthaltend eine vollstândige Aufzahlung aller bisber erschienenen Schriften 
zur MP Spraehvergleiehnng, saint einer einlàssiiehen Wurdigung von dem in 
S 10 geschilderten Standpunkte ans, folgt. 

2) BFidschisprache". 
3) Kerns Fidsehisprache, 1886 erschienen, und auch in Deutschland, so 

von mir in Teehmers Zeitschrift angezeigt, ist das Gediegenste, was bisher 
iiber die MP Idiome der Sudsee veroffentlicht worden ist. Daher wundere ich 
mich, dass P . W. Schmidt in der Einleitnng seiner sehr lesenswerten Schrift 
„Ueber das Verhàltnis der melanesisehen Sprachen zu den polynesischen und 
tintereinander". publiziert in den Sitzungsberichteu der Wiener Akademie der 
Wissenschafteu 1899, in einer Einleitung, wo der Autor sich doch mit seinen 
Vorgàngern auseinandersetzt. Kerns sichrii't uicht nennt, sondern erst in einer 
Anmerkung, S. 13. 

4) „Lautlehre". 
•>) In den „Bijdragen tôt de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch-Indié", 5. Volgreeks VI. 



ist aber der Umstand, dass heute von den Philippinen und ron 
Madagaskar in den Tagesblâttern oft die Rede ist, kein Grund 
fiir meine Wahl. 

8. Eine Arbeit, wie die vorliegende, muss sich auf einer 
flreifachen Basis aufbauen. Die erste Gmudlage ist eine ge-
niigende Kenntnis der beiden Sprachen, die zur Behandlung 
kommen. A. Marre hat in einer Schrift, die § 13 zu besprechen 
sein wird, die Gleichung aufgestellt: jjEimer' = Mlg. d ima — 
malayisch t imba = tag. t imba" , und ich habe ihm das nach-
gesprochen, zu einer Zeit, da ich ins Tag. noch wenig ein-
geschossen war. Allerdings hâtte mich schon damais der Um
stand stutzig machen sollen, dass ein Mlg. m im Tag. nie durch 
mb vertreten ist. Seither habe ich nun bei einlàsslicherm Studium 
des Tag. ein Wort l imas kennen gelernt, und dies ist mit Mlg. 
dima vôllig kongruent, sowohl was die Laute, als auch was die 
Bedeutung anbelangt, denn fiir l imas sagt das Wôrterbuch: in-
strumento con que se achica el agua en la embarcation, und fiir 
dima: a small wooden vessel used in baling water out of a 
canoë '). Daher hat mich eine bessere Kenntnis des Tag. dazu 
gefiibrt, Mlg. dima von tag. t imba abzutrennen und zu tag. 
l imas zu stellen. 

Wir besitzen fiir das Htndium des Tag. und des Mlg. viele 
Hiilfsmittel. Von diesen habe ich sechs als Grundlage fiir die 
vorliegende Arbeit ausgewàhlt, und ich werde (nebst dem Bûche 
von Rahidy, siehe unten) nur dièse zitieren. Dièse Werke sind: 

J. de Noceda y P. de Sanlucar, Vocabulario de la lengua 
Tagala, reimpreso2) en Manila, 1860. 

S. de Totanes, Arte de la lengua Tagala, Binondo 18G5 (re-
impresiôn). 

T. Minguela, Ensayo3) de Gramatica Hispano-tagala, Ma
nila 1878. 

J. Richardson, A new Malagasy-english dictionary, Antana-
narivo 1885. 

R. P. Malzac, Dictionnaire Français-malgache, Paris 18! >9. 

*) Span. a c h i e a r und engl. to ba ie haben ganz die gleiche Bedeutung: 

ausNchopfen. 
*) „neu aufgelegt". 
3) Essai, Versuch", 



W. E. Cousins, A concise introduction to tbe study of thc 
Malagasy language, Antananarivo 1894. 

Die Grammatik von Totanes ist ein altères, die von Min-
guela ein modernes Werk. Beides sind lobenswerte Leistungen, 
Totanes stellt das Substantiv, Minguela das Verbum besser dar. 
Kern und Brandes berufen sich gewohnlich auf Totanes, ich ziehe 
Minguela vor. Zwei Punkte sind weder in diesen beiden Lehr-
bûchern, noch in irgend einem andern genûgend behandelt, die 
Lehre vom Akzent und die Lehre von den Ligationen : ein Mangel, 
der seine Schatten auch auf meine Arbeit werfen wird, siehe u. a. 
§ 39. Wahrend ich dièses schreibe, ist noch eine allerneueste 
tag. Grammatik erschienen : A. Marre, Grammaire Tagâlog, ver-
ôffentlicht in der letzten Lieferung der Bijdragen tôt1) de taal-, 
land-, en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1901. Dièse 
Grammatik kleinern Umfangs verdient in pàdagogischer Hinsicht, 
wegen ihrer Verstàndlichkeit und Uebersichtlichkeit, viel Lob, 
sie ûbertrifft in diesem Punkt das ungefâhr gleich grosse Lehr-
buch von Gaspar de S. Agustin, Manila 1879. Fiir sprach-
vergleicbende Zwecke bedeutet sie keinen Fortschritt, weder in 
Bezug auf die mitgeteilten Tatsachen, noch in Bezug auf deren 
Beleuchtung. Die Tatsachen sind in den Lehrbûchern, die ich 
als Grundlage gewâhlt, in reicherer Fiille und mit grësserer Ver-
tiefung vorgefûhrt, und was die Beleuchtung anbelangt, so sei 
u. a. darauf hingewiesen, dass Marre bei der fiir die Sprach-
vergleichung so belangreichen Lehre von den Ligationen Kerns 
bahnbrechende Monographie ûber dieselben, die scbon vor einem 
Vierteljahrhundert erschienen ist, nicht beachtet hat; er erklârt den 
Nasal in Fâllen wie v ika -n -ha r i „Wort des Kônigs" immer noch 
fur ein Mittel „pour éviter l'hiatus qui résulterait de la rencontre 
de la voyelle finale d'un mot avec la voyelle initiale du mot 
suivant". Nun steht aber in diesem von Marre selbst gewâhlten 
Beispiel der Nasal gar nicht iwischen zwei Vokalen, denn das 
h ist nicht stuinm, Marre behauptet ja von ihm, „il a même une 
prononciation qui le rapprocherait du j français", und wie wenig 
horror hiatus das Tag. hat, beweisen Fâlle wie nakaaa l aa l a 
ako (neun Silben) „ich erinnere mich'', Minguela, S. 2302). 

') „zu". -) Die richtigen Anschauungen iiber diesen Nasal siehe § 72. 
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A us diesen Griïnden koinnie ich nicht in den Fal l , Marres 
Grammatik zu verwenden. 

Die Grammatik von Cousins ist ausgezeiehnet, allerdings 
recht knapp. aber fiir meine Zwecke vôllig geniigend. 

Die wiinschenswerte Sicherheit fiir die Behandlung einer 
fromden Sprache kann kaum erreicht werden, wenu man nur mit 
Grammatik und Wôrterbuch hantiert, resp. hantieren kann, man 
sollte, falls man nicht in der Lage ist, die Sprache in ihror 
Heimat, im lebendigen Verkehr mit den Eingeborenen kennett 
zu lernen, zusammenhângende T e x t e , welche die wirkliche 
Sprache unverfàlscht wiedergeben, studieren. Nun sind wir aber 
gerade fiir das Tag. und das Mlg. hier nicht reichlich ausgeiiistet, 
aber gânzlich fehlen uns dièse Hiilfsmittel doch nicht. Fiir das 
Tag. nenne ich die tâmiliâren Gesprache in Minguela Ensayo, 
S. 59 ff.. fiir das Mlg. die von dent gebildeten Eingeboreneti B. 
Rahidy in seinem ,, Cours pratique de Langue Malgache, Paris 
1895" publizierten Texte: Gesprache, Fabeln, das Testament des 
O m b i a s y (— der Weise). Dièses Testament des O m b i a s y ist 
auch in wenig verânderter Rezension von Durand und Taffanel 
in „Essais sur la prononciation de la langue Hova, Paris 1900", 
verôffentlicht, unter Beifiigung einer doppelten, einer interlinearen 
und einer freien TJebersetzung. — Wo ich nun in meiner Ab-
handlung, besonders in den beiden letzten Kapiteln. ganze Sâtze 
vorfuhre, sind sie fast ausschliesslich aus diesen Texten ge-
sammelt, sie sind also nicht etwa auf wohlfeile Weise aus den 
einschliigigen Kapiteln der Grammatiken abgeschrieben. 

Bei einigen MP Idiomen haben wir auch Hiilfsmittel, um 
altère Stufen (lerselben zn erkenneii. Die Litteratur der Bugier 
hat z. B. Texte, in denen Wôrtcr und Spraehformen vorkommen, 
die das heute gesproehene Bugiscli nicht mehr kennt, z. B. wa l i -
n o n o fiir m a t a - ê s s o ..Sonne"; solclie Ersohi'inurigeri nennt 
man altbugisch. Im Batakischen vveichen Schrift und Aussprachc 
nicht selten von einander ab und datin hat die Schrift in iiiaucheti 
Fâllen eine altère Ausspraclte bewahrt. ;7Ring" lautet im Ba
takischen t i t t i n ; nun haben die meisteii MP Idiome, welche 
dièses Wort kennen, als dritten Laut einen Nasal, malayisch 
t j i n t j i n , Bikol s i i i s i i i , etc., es ist daher glaublich, dass batakiscb 
t i t t i n fruher t i n t i n gelautet habe, und HO wird das Wort auch 
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faktiach gcschrieben. Sehr reiche Hiilfsmittel besit/.en wir t'ai
das Studium der âltern Stnfen des Javaniscben i^Kawi). Eben 
erscheint das „Kawi-Balineesch-Nederlandseh Woordenboek", von 
H. N. van der Tuuk, die reichste Fundgrube fiir das Studium des 
Javanischen, ein Meisterwerk an Gelehrtenfleiss, doch leider fiir 
den Gebraueh sehr unhandlich. - - Ueber die âltern Gestaltungen 
des Tag. und des Mlg. besitzen wir nur dûrftige Mitteilungen, 
von denen manche dazu noch sehr der Kontrolle bediirfen. So 
fiihrt Noceda S 159 die „alten"M Benennungen der Zahlen von 
l —10 auf, z. B. ka la ,,sechs" ; manap i t ,.sieben-; saga „acht". 
Sieht man aber nâher zu, so merkt man, dass sich dièse ..alten" 
Zahlen vom MP Grundtypus viel weiter entfernen, als die heut-
zutage gebràuchlichen. Ein solches Phànomen ist aber ganz un-
begreiflich; daher sind dièse alten Zahlen gar keine solchen, 
sondern es liegt ein Missverstândnis Nocedas vor, wir haben es 
hier mit einem ganz andern Idiom, oder, was mir noch wahr-
scheinlicher vorkommt, mit einer Geheimsprache zu tun. 

9. Das zweite Erfordernis fur eine Arbeit wie die vor-
liegende, ist, dass der Forscher auch in den iibrigeu MP Sprachen 
bewandert sei, je mehr, desto besser. Sehr hâufig kann die eine 
oder andere Erscheinung, die dem Tag. oder dem Mlg. oder beiden 
gemeinsam angehôrt, erst durch die Herbeiziehung verwandter 
Erscheinungen anderer MP Idiome ins rechte Licht geriickt 
werden. Es scheint z. B. auf den ersten Blick kaum moglich, 
zwischen tag. h in ip und Mlg. nofy „trâumen" einen Zusammen-
hang zu statuieren, stellt man aber Bagobo tag inop [ = tag 
+ inop], dajakisch nu pi zwischen die beiden, so gewinnt die 
Sache an Wahrscheinlichkeit. — In den rConsideraciones sobre 
el origen del nombre de los numéros2) en tagâlog", von P. de 
Tavera, Manila 1889, einem Schriftchen, das viel Gutes enthàlt, 
erklârt der Autor die Silbe ta - im tag. t a t l o „drei" fiir eine 
„particula enunciativa". Hâtte Tavera sein Studium auch auf 
das Balinesische und Javanische ausgedehnt, so wâre er sicherlich 
zu einer andern Detttung gelangt, er hâtte gefunden. dass ta
in t a t l o nichts anderes als Reduplikation ist3). 

') „Antiguainente contaban asi". 
-) „Benennung der Zahlworter". 
*) C. Poensen, (irammatica der Javaansche taal, § 168. 
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Dem Tag. stehen, wie iibrigens zu erwarten ist, die andern 
Idiome der Philippinen, das Bisayische, Bikol, Ibanag, Ilokana, 
Magindanao, Tiruray, Bagobo etc. sehr nahe. Nun stossen wir 
nicht selten auf die Erscheinung, dass die Entsprechungen fiir 
sprachliche Phânomene des Mlg. nicht im Tag., dafiir aber in 
andern der genannten philippiniseben Idiome vorhanden sind; zu 
Mlg. v o a l a v o , Mlg. Pr. v a l a v o „B.atte" stellt das Tag. kein 
Aequivalent, wohl aber das Bisayische: b a l a b a o „Maus, Ratte". 
Ferner werden mir dièse Idiome in recht vielen Fâllen die ain 
Anfang dièses Paragraphen geschilderten Mittelglieder fiir die Be-
weisfiihrung liefern kônnen ; daher werde ich in den Fall kommeti, 
unter allen MP Idiomen die philippinischen am hâufigsten herbei-
zuziehen. 

Da aber einer ..Oiïentierung" ein ûbermâssiger Umfang nicht 
dienlich ist, so werde ich solche Vergleichungen mit andern MP 
Idiomen nur anstellen, wo sie mir fur meine Deduktionen not-
wendig sind, keineswegs aber soll dies geschehen, bloss um etwa 
vorhandene Kenntnisse in diesen oder jenen Sprachen auszukranien. 

10. Die d r i t t e Sttitze fur eine Arbeit, wie die vorliegende, 
ist die Méthode, welche die auf dem Gebiete des Idg . tâtigen 
Forscher mit so grossem Scharfsinn ausgebildet haben. Sind die 
idg. und die MP Sprachen einander auch nichts verwandt und 
mûssen wir F . Bopps Abhandlung „Ceber die Verwandtsehalt der 
malayisch-polynesischen Sprachen mit den indisch-europâischen" 
als verfehlt betrachten, was mich aber keineswegs verhindeit, 
die Geistesschârfe dièses grossen Mannes auch in diesem Wcrke 
zu bewundern: so treffen wir doch in beiden Spraehstâinmen die 
gleichen oder fast die gleichen treibenden Mâchte wirksam ; ein 
fast ubereinstimmender Lebensprozess webt und lebt in zwei ver-
schiedenen, nicht blutsverwandten Leibern. Wir beobachten in 
den MP Idiomen Akzentwirkungen und Analogiebildungen. Um-
laute ' ) , Verscbiebungen der Tenuis zur Spirans, etc., lauter Dinge, 
die uns ganz idg. anheimeln; ich finde auch, dass die Volkspoesie 
des einen oder andern MP Staminés, z. B. die der Makassaren, 
die Regungen der Seele auf ganz âhnliche Weise, mit âhnlichen 
Bildern, in ebenso feinen Schattierungen, aussprechen kann, wie 

') Kern, Fidjitaal, 8. 145. 
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etwa das dentsche Volkslied des 15. Jahrhunderts. — Es seien, 
zur Beleuchtung des Gesagten, einige Beispiele von Angleichungen 
auf dem Gebiet der Zahlwôrter genannt Das Balinesische hat 
fiir ,,f'unt" die Bezeichnung l ima 1 ) , welche den ui-sprunglich MP 
Typns darstellt, § 4, und dazu eine Nebenform t ima. Woher 
nun das t von diesem t ima? Das Wort fiir ..drei" fângt mit 
einem t an, t ë l u , und das fiir ,,vier" hort mit einem t auf, 
hem pa t ; und von diesen beiden Nachbarzahlen aus ist das t 
auf t i m a iibertragen worden. — lin Mlg. lautet „zehn" folo, 
..neunzig" sivi-folo, „fiinfzig" dagegen d imam-polo , und 
„sechzig" en im-polo ; beide Anlaute, f und p, sind vôllig laut-
gesetzlich. Nun sollte das Wort fiir „siebzig" nach den Laut-
gesetzen *fito-folo lauten, es heisst aber fito-polo. Hier haben 
wir einen ganz âhnliehen Fall, wie vorhin beim Balinesischen : 
Der Anlaut p ist von den Nachbarzahlen heriibergenommen worden. 

Wir diirfen also die idg. Méthode getrost auf die MP 
Forschung iibertragen, und die bekannten Werke von Wundt, 
Paul, Delbrûck, etc. miissen auch hier als Leitsterne dienen. An 
einem Satz der idg Méthode werde ich besonders streng fest-
halten, nâmlich, dass im Sprachleben eine gesetzmâssige Ratio 
herrsche und aufzuzeigen sei. Ich habe F. Mauthners „Beitrâge 
zu einer Kritik der Sprache" gewiss auch gelesen, aber gerade 
das Studium der MP Sprachen fûhrt mich dazu, jenen Satz nicht 
aufzugeben. Es sei bei diesem Aidasse nur ein Gedanke vor-
gefiihrt : Aile n des Tag. sind im Mlg. durch ein n vertreten, so 
tag. lai i i t „Himmel" = Mlg. l a n i t r a ; und dièse Fâlle sind sehr 
zahlreich. Lâge nun den sprachlichen Erscheinungen nur die 
Laune des Zufalls zu Grande, so wâre es rein unbegreiflich, wie 
sich bei einer so grossen Zabi dieser Fâlle eine solche Regel-
mâssigkeit einstellen kônnte; warum sollte dann nicht das eine 
oder andere Mal fiir tag. n im Mlg. etwa ein m eintreten? 

Es wird allerdings meine erste Pflicht sein, und hâuiig auch 
die eiuzige Mogliehkeit, die Phânomene rein statistisch aufzuzâhlen. 
Die treibenden Krâfte, die unter der Huile wirken, werden sich 
ot't meinem Erkennen entziehen, schon wegen der Ungenûge der 
Halls inittel. 

') Die Au"j>ra<:he de- auslautenden a M-hillert nach o hin. 
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11. Es giebt iibrigens, wie bei jeder, so auch bei der MP 
Forschung einerseits Fâlle, wo wir bis zur volligen Gewissheit 
gelangen, und andererseits solche, wo wir nur eine mehr oder 
weniger grosse Wahrsche in l ichkei t erreichen kônnen. Wenn 
,,driiber hinausgehen" im Tag. l a l o und im Mlg. auch l a l o lautet, 
so sind dièse Worter nach Form und Bedeutung durchaus kon-
gruent, und es wird daher an ihrer Zusammengehôrigkeit nie-
mand auch nur den leisesten Zweifel hegen kbnnen ; und wenn 
„stumpf" im Tag. p o r o l , im Mlg. m o n d r o lautet, so sehen dièse 
Worter zwar sehr verschieden aus, aber die Vertretung der tag. 
Laute im Mlg. ist eine durchaus gesetzmâssige, daher wird auch 
hier kein Zweifel aufkommen kônnen ; und wenn einem tag. 
b a b a ein Mlg. va va lautlich vollig entspricht, wenn aber b a b a 
„Kinn" und v a v a „Mtmd" bedeutet, so wird auch der strengste 
Indogermanist an dieser Verscbiebung der Bedeutung keinen An-
stand nehmen, siehe noch § 34, I M . Und wenn endlich Mlg. 
foha „aufwachen" im Tag. durch p u k a u „aufweeken" wieder-
gegeben wird, so entspricht der Auslaut allerdings nicht der 
Norm, man wiirde * p u k a erwarten, aber es lâsst sich fiir dièse 
Abweichung eine Ratio beibringen, die mir geniigend erscheint, 
§ 55, und in einem dem Tag. naliestehenden Idiom, dem Bikol 
zeigt sich wirklich der erwartete Auslaut : Bikol p o k a ..waeheti". 
Also ist auch gegen die Gleichung p u k a u = foha wohl nichts 
einzuwenden. 

In ail den erwâhnten Fâllett werden wir also der Gleichung 
das Prâdikat „sicher" nicht versagen. Nicht mehr so giinstig 
liegen nun die Sachen in folgendem Fall. Verschiedene, und 
zwar ernsthafte Forscher, haben tag. n i y o g „Kokosnussu und 
gleichbedeutendes Mlg. v o a n i h o (— voa „Frucht" -\ n iho) idcn-
tifiziert. Dièse Gleichstellung ist gewiss bestecliend, sielit man aber 
nâher zu, so erhebt sich doch ein Bedonken : in keinein einzigcn 
Fall ist sonst tag. y im Mlg. durcit h vertreten; und obige Ge-
lehrte, wie Paul, warnen mit Recht davor, vereinzelte Lautuber-
gânge anzunehmen. Aber wir haben keine andere Ankniipfung 
fur Mlg. v o a n i h o , und vielleicht wird die fortschreitende 
Forschung doch noch eine Ratio tinden, wartim im Mlg. ein h 
steht, daher mochte ich dieser Gleichung vorlâufig das Prâdikat 
„nicht unmôglich" verleihen. -— Noch weniger gûnstig verhâlt es 
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sich mit einer Lauterscheiming, die P . W . Schmidt in der § 7 
genannten Schrift S. 20—21 statuiert. Es heisst da : „Indes wie 
nun die Form k o u sowohl wie ko mit k a m u zusammenzubringen? 
Die Verbindung ist sogleich hergestellt, wenn ein Ausfall des m 
in k a m u angenommen werden kann. Dieser Ausfall wird nun 
in der Tat an vielen Stellen der malayo-melano-polynesischen 
SprachfamiHe bezeugt. Er bereitet sich schon vor im Tagala, wo 
neben k a m o noch k a y o sich findet, er wird dann ausdriicklich 
bezeugt von dem melanesischen Florida, etc." — Das Tag. be-
sitzt zwei Worter fur den Nominativ Plural des Pronomens der 
zweiten Person, k a m o und k a y o - ihr", und Schmidt denkt sich 
das Verhâltnis der beiden Worter offenbar so, dass k a y o aus 
k a m o hervorgegangen sei, durch Ausfall des m. Aber gegen 
die Annahme eines solchen Ausfalls erhebt sich mehr als nur 
ein Bedenken. Ich kann dafiir gutstehen, dass das der einzige 
Fall wâre, wo im Tag. ein m ausgefallen wâre, also hâtten wir 
auch hier das Missliche der Statuierung einer vereinzelten Laut
erscheiming. Ferner, zugegeben das in sei ausgefallen, so ent-
steht ans k a m o nicht k a y o , sondern k a o ; woher dann das y ? 
ist es etwa auch da, pour éviter l 'hiatus? Und endlich sind 
wir gar nicht genotigt, k a y o aus k a m o abzuleiten, es bietet 
sich uns eine viel natûrlichere Anknupfung von selber dar. Der 
Singular der zweiten Person hat im Genitiv iyo „deiner", und 
mit diesem i y o kann man jenes k a y o ganz ungezwungen in 
Verbindung bringen : i yo ist i -b yo und k a y o ist k a -f- y o ; 
k a als Pluralformativ sehe man § 64, 1 ( k a o g a t ) ; und i als 
Genitivformativ sehe man u. a. H. N. van der Tuuk, Tobasche 
Spraakkunst, S. 316. — Das Résultat dieser Erwâgungen ist, 
dass der Herleitung k a y o < k a m o nicht einmal das Prâdikat 
,.môglich" verliehen werden kann. 

Es ist vor allem ein Punkt, der es uns oft sehr schwer 
inacht, bis zur Gewissheit vorzudringen: Der Lautstand des 
Mlg. ist offenbar stark zerruttet. So duldet dasselbe nur sehr 
wemg Konsonantenverbindungen und keinen konsonantischen Aus
laut, tag. l a p a s , l a p a r , l a p a i miissten im Mlg. gleichermassen 
durch * l a f a , eventuell * r a f a wiedergegeben werden. — Das Mlg. 
bat einen Pâanzennamen t a i n a k o h o [ = t a y 1 ) — n + a k o h o - ) ; 

') In t a i n a k o h o steht i, in tay y nach g 3t> if. -) ,Gefliïgel". 
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das n ist Genitivzeichen], der mit „Geflugelkota ubersetzt wird. 
Das Mlg. t a y ,,Kot" ist identisch mit tag. t a y ,,Exkremente". 
Nun hat aber das Tag. auch em Wort t a h i d „Hahnenkamm", 
dessen Vertretung im Mlg. ebenfalls * t a y lauten mfisste. Aller
dings verzeichnet das Worterbuch kein solches zweites * tay , 
aber ist es nicht denkbar, dass dièses " t a y = tag. t a h i d in 
obigem t a i n a k o h o steckte, dass also die Uebersetzung rGefliigel-
kot" falsch wâre und durch „Geflûgelsporn" zu ersetzen wâre, dass 
also hier ein Pflanzenname vorlâge wie das deutsche „Hahnen-
fuss, Hahnenkamm, Hahnensporn" ? 

Wegen dièses Missstandes des Mlg. begreifen wir es auch, 
dass verschiedene Forscher, bei sorgtaltigster Abwâgung der 
Grande, doch zu ungleichen Resultaten kommen kônnen. Kern 
zieht, Fidjitaal, S. 191, tag. b a g s a y „Fischharpune" zu Mlg. 
f i voy [ = fi + voy] „Ruder", und ich zweiffe nicht daran, dass 
er die Grande fur und gegen dièse Aufstellung gewissenhaft ab-
gewogen ; aber auch ich habe die Grande gewissenhaft abgewogen 
und bin dazu gekommen, b a g s a y von f ivoy abzutrennen und 
zu Mlg. Pr. f i v e y [ = fi -1 vey] . das die gleiche Bedeutung hat, 
zu stellen. Und was ich iiber dièses f ivoy zu sagen habe, findet 
noch bei andern Aufstellungen von Kern, Brandes u. a. statt. 
Brandes, Bijdrage S. 90, ist tag. l a l i m = Mlg. l a l i n a ,,tief-
mit bugisch e n r a l ë i i , makassarisch ani-ala i i „tief" indentinziert; 
ich bin durch meine Erwâgungen dazu gekommen, tag. l a l i m , 
Mlg. l a l i n a direkt an bugisch l a l c i i , makassarisch l a l a ù ,.im 
Innern" anzuknupfen. — Die fortschreitende Forschung wird zu 
entscheiden haben, wer recht hat, Kern und Brandes, oder ich. 

Ich werde im Verlaufe der Darstellung streng auseinander-
halten, was sicher und was bloss wahrscheinlich ist; und zwar 
werde ich hiebei eher zu viel Vorsicht walten lassen als zu wenig. 
Man kônnte allerdings die Frage aufwerfen, warum ich in einer 
„Orientierung" das bloss Wahrscheinliche nicht ganz weggelassen, 
aber ich antworte: Die fortschreitende Forschung wird vielleicht 
aile oder doch viele von diesen Wahrscheinlichkeiten als sicher 
erweisen; und dann beruht der Wert einer Arbeit nicht nur auf 
ihren Resultaten, sondern auch auf den Anreguiigen, die sie 
verschafft. 
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12. Es scheint in neuerer Zeit Mode werden zu wollen, 
nicht nur in populâren, sondern auch in ernsten Werken. allerlei 
Werturteile iiber die seelische Beanlagung, die Kulturfâhigkeit 
etc. der MP Rasse auszusprechen, und zwar vermehren sich dièse 
Urteile in einem raschern Tempo, als unsere positiven Kennt-
nisse vorwârts gehen. So schreiben die Herren Durand und 
Taffanel in ihiem von mir sehr geschâtzten Bûche, anlâsslich 
des Tonfalls, der dem Mlg. eigen ist, S. 19: Les peuples blancs, 
les peuples jaunes ') et les peuples noirs . . . . sont trois espèces 
aussi différentes entre elles que le sont entre eux les trois anthro
poïdes: chimpanzé, orang-outang, gorille, dont les Blancs, les 
Jaunes et les Noirs ont respectivement tous les charactères phy
siques essentielles . . . Si l'on excepte les rapports sexuels, dont 
les Jaunes et ies Noirs sont très-avides quand il s'agit d'un in
dividu de race blanche, le Blanc ne peut avoir qu'un rapport 
avec ses deux êtres: il ne peut qu'être leur maître, car il leur est 
supérieur en science, en énergie et en équité. — Ich glaube, ich 
konnte gegen dièse Schliisse vom spracbwissenschattlichen Stand-
punkt aus Einwendungen erheben, und ich glaube ferner, dass 
auch die Naturwissenschaft und die Ethnographie den Prâmissen 
dieser Schliisse nicht unbedingt beistimmen werden. Und es 
fâllt mir auf, dass Mânner, welche die tiefsten Blicke in die 
Seele der MP Rasse getan, wie G. K. Niemann und B. F. Matthes, 
im Aussprechen von Werturteilen so zuriickhaltend sind. Ich werde 
diesen letztern Mânnern nacltgehen, und solche Wiirdigungen nur 
âussern, wo ich mich gedrungen fiihle, gegen oberflâchliche und 
ungerechtfertigte Auslassungen aufzutreten, z. B. § 58. 

13. Es steht mir fiir meine Untersuchung, genau gesagt: 
fiir das II. Kapitel derselben, eine Vorarbeit zu Gebote: A. Marre, 
„ Aperçu philologique sur les affinités de la langue malgache avec 
le javanais, le malais et les autres principaux idiomes de l'Archipel 
Indien; tiré du vol. II des Travaux de le 6e session du Congrès 
international des Orientalistes àLeide; Leide 1884." Dièse Ab-
handlung vergleicht in lexikographischer Form eine bestimmte 
Zahl von Mlg. Wurzeln mit ihren Entsprechungen in vielen andern 
MP Sprachen; voraus gehen Bemerkungen allgemeiner Art. Es 

') Dazu gehôren die Madagassen. 
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ist dies zweifelsohne eine sehr tiichtige Arbeit, die von einem 
feinen Sptirsinn des Verfassera zeugt, und kein Forscher auf MP 
Gebiet darf an derselben vorbeigehen. Dièses Lob muss ich 
aber in zweifacher Hinsicht einschrânken. Die Arbeit enthâlt, 
wie es iibrigens bei einer so weitschichtigen Anlage nicht anders 
môglich war, grosse Liicken, besonders sind gerade die tag.-Mlg. 
Parallelen sehr unvollstândig. Und dann nimmt der Verfasser 
nicht jenen strengen Standpunkt ein, den ich in § 10 dargelegt, 
ich komme daher in manchen Punkten zu andern Aufstellungen 
als Marre. Ich verwerfe z. B. die Zusammenstellung S. 45 : Mlg. 
t r a t r a „Brust" = tag. dibdib „Brust", ich verbinde mit tag. 
d ibdib Mlg. Pr. t r i t r y „Milch saugen" '), und ich bin der Zu-
versicht, dass die fortschreitende Forschung mir Recht geben wird. 

Die in § 7 genannten, sowie einige andere Schriften, die 
noch zur Meldung gelangen werden, berûhren sich wenigstens in 
gewissen Punkten mit meiner Abhandlung. 

14. Ich hoffe, dass nicht nur die Forscher auf MP Gebiet, 
sondern auch die Vertreter der idg., der allgemeinen. etc. Sprach-
wissenschaft, sowie die Ethnographen meine Abhandlung mit 

. Gewinn lesen kônnen. Indem ich mir also eine Leserschaft 
wiinsche, die iiber den Kreis der Fachgenossen binausgeht, so 
habe ich auch die Darstellung daniach einzurichten. Ich setze 
nur die gewohnliche sprachliche Bildung voraus, und schrânke 
mich im Gebrauche von Abkûrzungen, diakritischen Zeichen, 
Fachausdrucken tunlichst ein. (Die spanischen Graminatiker 
bedienen sich meist der lat. Terminologie, oft in recht iibel an-
gebrachter Weise, wenn sie z. B. von einem tag. Abl. oder Gerun-
dium sprechen; die niederlândischen und englischen Forscher 
haben manche neue, oft recht treffende Termini geschaffen, so 
unterscheidet die Mlg. Grammatik beim Verb drei Gênera: Aktiv, 
Relativ, Passiv.) Und endlich werde ich mich bestreben, meine 
Darlegungen mbglichst einfach, klar und geniigend ausfuhrlich 
auszusprechen. 

15. Die ganze Abhandlung zerfallt in VI Kapitel: Dan 
erste hat eine allgemeine Orientierung gebracht; das zweite wird 
die tag.-Mlg. Beziehungen auf dem Gebiete des Wortvorrates auf-

') Siehe auch noch t i m b a = d ima , s 8. 
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zahlen und erôrtern; das dritte die auf dem Gebiete des Laut-
standes; das vierte die bei der Wurzelbildung; das fiinfte die 
bei den Ableitungs- und Flexionsforinen; das sechste die beim 
Satzbau. 

II. Der Wortvorrat. 
16. Yorbemerkungen: In diesem Kapitel zâhle ich in lexiko-

graphischer Weise die dem Tag. und Mlg. gemeinsam angehoren-
den Worter auf, so wie sie als Schlagworte m den betreffenden 
Wôrterbiichern stehen. Ich bediene mich hiebei der Formel der 
Gleichung; vor dem Gleichheitszeichen steht, nach § 5, das tag., 
nach demselben das Mlg. Wort; ich kann daher bei solchen 
Gleichungen die Worter „tag." und „Mlg." weglassen, ohne dass 
ein Missverstândnis entsteht. Haben das tag. und Mlg. Wort 
genau die gleiche Bedeutung, so branche ich dièse nur einmal 
zu setzen. Es muss also eine solche Gleichung folgendermassen 
aussehen : apuy = afo „Feuer". 

Als Schlagworte, nach welchen die Worter in den MP 
Wôrterbiichern aufgefiihrt werden, dienen die Wurzeln, nâmlich 
die Wurzeln in dem Sinn, wie es § 52 dartut. Hâufig kann 
man aber aus diesen Wurzeln noch einen ursprûnglichen Kern 
kleinern Umfangs herausschâlen ; und aus der Gegenûberstellung 
solcher Wurzelkerne ergibt sich das Verwandtschaftsverhâltnis 
oft viel deutlicher als aus der Vergleichung der Wurzeln. Fiir 
rHerrscher" steht im Mlg. Wôrterbuch das Schlagwort (die 
Wurzel) a n d r i a n a , das sich in emen Kern andr i - und ein 
weiteres Elément -ana zerlegt; vergleiche ich nun diesen Kern 
andr i - mit tag. ha r i „Herrscheru, so ergibt sich die Identitât 
ohne weiteres '). In solchen Fâllen werde ich der Gleichung 
nach der Wurzel noch den Wurzelkern beifiigen ; es muss also 
dann die Gleichung so aussehen: har i = andr i ana ( = a n d r i -
-\- ana) ,.Herrscher". Es kann aber auch vorkommen, dass aus 
einer abgeleiteten, also einer umfangreichern Form die Verwandt-
schaft besser zu Tage tritt, als aus der Wurzel; das gilt aber nur 
fiir das Mlg., nach § 50, M . Von der Mlg. Wurzel enina „sechs" 
ist abgeleitet enemina ( = e n e m + in a) „in sechs Teile geteilt", 

') Mlg. ndr fiir tag. r, wie § 11 in p o r o l = mondro „stumpf. 
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und dièses enem + ina steht urspriinglichem MP *ënëm und tag. 
anim nâher, wegen der Beibehaltung des m. In solchen Fâllen 
werde ich bei der Gleichung nach der Wurzel die sprechendere Ab-
leitung beifiigen; es muss dann eine solche Gleichung so aus
sehen: anim — enina ,,sechs", enemina ( = enem + ina) „in 
sechs Teile geteilt". 

In den Gleichungen dièses Kapitels, § 17—§ 30, setze ich 
auch die Akzente, nach § 39. 

Unter A stehen die Gleichungen, die durchaus sicher sind; 
unter B diejenigen, denen eine mehr oder weniger grosse Wahr-
scheinlichkeit zukommt, bei denen sich aber doch, sei es wegen 
der lautlicben Form, sei es wegen der Bedeutung, geringere oder 
grëssere Bedenken erheben ; unter C die Fâlle, wo mit gleicher, 
grosserer oder kleinerer Wahrscheinlichkeit ein tag. Wort sich 
an zwei verschiedene Mlg. Worter, oder ein Mlg. Wort an zwei 
verschiedene tag. Worter anknûpfen lâsst. 

Die Worter sind nicht in alphabetischer Reihenfolge, sondern 
nach sachlichen Zusammenhângen aufgezâhlt, da ich glaube, dass 
letzterer Modus besonders dem Ethnographen angenehin sei. 

Es ist fiir eine Orientierung nicht nôtig, dass sie nach ab-
soluter Vollstândigkeit strebe, ich habe daher unter den tag.-Mlg. 
Gleichungen eine Auswahl getroffen, ich fiihre natûrlich besonders 
solche vor, die in sprachlicher oder ethnographischer Hinsicht 
intéressant sind. Die gebotenen Gleichungen môgen etwa ein 
Viertel von denen ausmachen, die ich ùberhaupt kenne. Viele 
andere sichere, hier nicht angefuhrte Gleichungen werden iibrigcns 
noch in den folgenden Kapiteln erscheinen. 

17. In diesem Paragraphen zâhle ich die tag. = Mlg. l'eber-
einstimmungen auf, welche Hinimel, Krde, Laiid, Wassw 
bedeuten. 
A. lai i i t = l a n i t r a „IJimmel". 

a rao ,,Sonne, Tag, Wetter" — andro rTag, Tageszeit ; 
masoandro (— maso §51 + andro) „Auge des Tagcs, 
d. h. Sonne", 

t imog „Sûdwind" = a ts imo „Siid". 
habaga t „West" = a v a r a t r a „Nord". 
bovan = volana „Moud, Monat". 
t aon = taona -Jahr". 
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k i l â t = h e l a t r a „Blitz". 
haù in = an ina ,.Wind". 
olân = orana „Regen". 
apûy = afo „Feuer". 
baga = vay ,.glùhende Kohle". 
lindôii = l indona „Schatten". 
l ao t „hohes Meer" = a lao t ra ,,Meer". 
vava „Barre" = hoala „Sumpf'ebene". 
alon = a lona „ Welle". 
t a s ik „Meerwasser zur Salzbereitung" = tasy „der See"; 

t a s i a k a „untief". 
danao „Lache" = rano „Wasseru. 
pas ig rUfer" — fas ika , Mlg. Pr. faay ,,Sand". 
paùpâi i „Ufer" = fampana „Abgrund". 
l a t a k = r a t a n a „eben", vom Gelânde gesagt. 
pa ran „Wiese" = fandra „Ebene". 
bobôn = Mlg. Pr. vovo nBrunnen". 

B. s i l a n a n = a t s inanana „0st". 
b i to in = k i n t a n a „Stern". 
l ivanag „Licht", l i vayvây „Morgendâmmerung" — dia-

volana [ = dia + volana „Mond"] ,.Mondschein". 
d i l im „dunkel" = a l ina „Nacht". 
omaga = mara ina „Morgen". 
alolùd ,,Kanal" = aloalo „Graben, Abgrund". 
buk i r „Saatfeld, Erbe" = vohi t ra „Berg, Einfriedigung". 

18. Mineralien. 
basi = vy „Eiaen". 
p i lak „Silberu = f i raka „Blei, Zinn". 
ba to — vato „Stein". 
fasika ,,Sand", aiehe § 17. 
asin = has ina , fanas ina rSalz". 
pu t ik ,,Kotlache" = fotaka ,,nasaer Lehm, Kot". 
abok = vovoka „Staub". 

19. Pllanzen. 
A. b igâs = vary „Reia". 

obi „Batate" = ovy rYams, Kartoffeln". 
tabobog ,.eine Art Gurke™ = tavo „Kurbis". 
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bakoti „Pflanzen mit lilienartigen Blumen" = vahona ,,Aloe". 
tamô „eine gelbe Wurzel zum Schminken"') = tamotamo 

„Curcuma longa, dient zum Gelbfârben". 
bovo == volo „Bambus". 
lomot = lomotra „Alge". 
Mlg. volo „Moos, Flechte" siehe § 20. 

B. kahuy = bazo ,,Baum". 
niyôg = voaniho „Kokosnuss". 
anabo = angafo ,,Hanf". 
pandân-) „Blâtter, aus denen man Matten macht," = fan-

d rana „Pandanus". 
ontî „eine Pflanze" = ontsy „Banane". 

20. Pflanzenteile. 
A. ba taù „Stock, Stiick Holz" = va tana „Stamm, Leib". 

t igâs — teza „das innere, feste Holz". 
Tag. poso „Pflanzenherz", siehe § 22. 
ta lok = ta roka „Schôasling". 
dahon = ravina „Blatt". 
pa lapa „Art Blatt" = falafa „mittlere Blattrippe". 
boùa ,,Frucht" = vony „Blûte". 
bu lak lâk „Bliite" = voraka „sich aufschliessen". 
Mlg. voto „lângliche Frucht", siehe § 22. 
bot i l „Korn" = votsy „Auswuchs". 
bolo „Pflanzenhaar" = volo „Moos, Flechte, Haar". 
kaloii „Schale" = harona „Korb". 
abô „Asche" = mavo ( = m + avo) „grau". 
bokbôk = vovoka „Wurmmehl". 
Mlg. ofo „die Rinde verlieren, schâlen", siehe § 23. 

B. salây = salohy „Aehre, Traube". 
kol i t „Baum, dessen Rinde Verwendung lindet" = hodi t ra 

„Rinde". 
C. ol in „Kohle" oder agio nRuas" = a r ina „Kohle, Rusa" 

oder molaly „Rusa". 

*) Es ist ungeschkkt, dass meine Quellen nicht in allen Fâllen die exakte 
naturwissensehaftliche Benennung der Pflanzen und Tiere angeben. 

2) Fnr das dem Tag. nahestehende Ibanag ist paddan in der Bedeotung 
nPandanus" angegeben, daher wird aaeh tag. pandân „Pandanu8* bedeuten. 
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21. Tiere. 
A. pusa„Katze" -=fosa ,.katzenartigesTier(Cryptoproctaferox)". 

banoy „Adler" — vano „Reiher". 
ponay „Bergtaube" = fony „Art Taube (Alectroenas mada-

gascariensis)". 
o labisa ( = ola -1- bisa ,.Gift*) ,.Giftschlange", olay ,.Wurm" 

— o l a t r a „Schlange", ol i t ra ,Wnrm*. 
namok = moka „Moskito". 
ka lo lovâ „Seele" = lolo „Schmetterling, Geist", § 31. 
duyoii „Seekuh" = t rozona „Walfisch". 
buaya = voay ,,Krokodil". 
pagi „Roche" = fay „Fisch mit rauher Haut", 
olaii „Art Krebs" = orana ,,der madagassische Krebs". 
k ima ,,grosse Muschel" = hima „Art Muschel". 
l i n t â = d in ta ,.Blutegel". 
l i m a t i k = d imaty „Art Blutegel". 

B. b ibi ra i i in „Art Schlange" = b ib i lava „Seh.lange". 
sasak ,.Zischen der Eidechse" = t s a t s a k a „Eidechse". 

22. Der menschliche und der tierische Kôrper. 
A. Mlg. va tana „Leib", siehe § 20. 

mata = maso „ Auge". 
t a i n a ,.Ohr" = t ad iny „Ohrôffnung". 
baba „Kinn" = vava „Mund". 
iiipin = nify „Zahn". 
bagân = vazana „Backenzahn". 
d i la = le la „Zunge". 
t i n i g „Stimme" — teny „Sprache, Wort". 
ilôii = orona „Nase". 
poso ,,Pflanzenherz" = fo „Herz". 
SO80 = nono „Brust, Zitze, saugen". 
sapopo (sa + popo) „auf dem Schoosse sitzen" = fofo-

ana ( = fofo + ana) „Schooss". 
posor = fo i t ra „Nabel". 
solok ..Ecke, Winkel, auch am Gesicht" = soroka „Schulter". 
k i l ik .,unter dem Arm tragen" = h e l i k a „Armhohle". 
t a i ian „niit der Hand greifen" = t a n a n a ,,Hand". 
h in to toro ( = hin + to + toro) == fanondro ( = fa + 

Nasal -j- tondro) rZeigfinger". 
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si ko = kiho „Ellbogen". 
paa = t'e ,.Bein". 
bolbôl „Kôrperhaar" = volo „Haar, Moos". 
balbol nati mata fnaii — Artikel im Geintiv, inatâ ,,Auge") 

= volontaso ( = volo + maso „Auge") „Wiinper". 
ogât ,.Ader, Wurzel" = ozat ra „Ader, Sehne, Muskel". 
dugo = ra „Blut". 
a t ây — a ty „Leber". 
apdô = afero „Galle". 
lorâ „spucken" = rora ,,Speichel". 
poiiko = fongo „Beule". 
b u t i g „Warze" = votsy „kleiner Auswuchs". 
biki „Balggeschwulst" = vihy „Fruchtkern, Hode". 
bagâ = vay „Geschwiir". 
t andâ = tandra „Muttermal". 
nana = nana „Eiter". 
tay = tay „Exkremente". 
tandôk „Schrôpfinstrument aus Horn" = t and roka „Horn", 

manandroka „schrôpfen". 
palon ,,Hahnenkamnv- = farona „weisser Fleck auf der 

Stirne". 
ikog „Stiel" = oho, ohy „Schwanz". 
bon tôt ,,Schwanz" = voto „lângliche Frucht, das G lied", 
kokô = hoho ,.Kralle, Nagel". 
i t lôg = a tody „Ei". 

B. b ikâs = bika „Gestalt". 
p i l ip i san = fify „Wange". 
lohôr „knieen" = loha l ika „Knieeu. 
t a l apakan = fa lad ia „Sohle". 
p i l â t „Narbe" = fery ,,Wunde". 
t abâ „Fett" = tavy „Korpulenz". 
bunt i s „schwanger" = vonto „Aufschwellung". 

C. povit = vody oder fory „Anus". 

23. Zustânde und Verrichtnngen des Kôrpers. 
A. tubo „entstehen, wachsen" = tovo „wachsend7 unverheiratet". 

matây = maty „sterben"; patây tbten = faty rLeichnam". 
buùi ( = b + uiii) „Zâhne wechseln" = ony „mau8em". 
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k i t a = h i t a „sehen". 
d ih ig = reny „hôren". 
ka in „essen", kanin „Speise" = homana ( = h a n a l In-

fix om) „essen", h a n i n a „Speise". 
inôm „trinken" = inona ,,den Tangenatrunk, als Gottes-

urteil, tun" ; Mlg. Pr. „trinken". 
to log = tory , Mlg. Pr. toro ,,schlafen". 
p u k a u = foha ,,erwachen". 
hiki = hehy „lachen". 
pa i i ik i ( = pa 4- Nasal 4- iki) — vih iv ihy (— v 4- ihy) 

„zittern". 
k a t i , k a t i m = ha ty , h a t i n a „Jucken". 
logi = rozy „Schwâehe". 
ibay = iv ivy ( = ivy -f ivy) „Uebligkeit". 
lova = loa „erbrechen". 
panas ( = p + anas) — ana „erschopft". 
opao „kahl" = ofo „schâlenu. 
otôt = e to t r a „Wind lassen". 
k a n a n = h a v a n a n a „rechts". 
k a l i v â = havia „links". 

B. h i n i p = nofy „trâumen". 
h i k a -— soh ika „Asthma". 

24. Zustânde und Fnnktionen des Geistes. 
A. d i l i „Zweifel, Wille, Einbildung" T= didy „Wille", t ad idy 

( = ta + didy) „erinnern". 
k i l a l a ( = k i 4- lala) = l a l a „wissen, kennen". 
s i kap = sehaka „geschickt". 
b a n a l = v a n a v a n a ( = vana 4- vana) „dumm". 
n a k i = nahy „wunschen". 
h i l i = i ry „Begierde". 
bolos „seinem Willen nachgehen" = volovolo „Abaicht". 
p i l i = f idy „wâhlen". 
ayâo = azo „gestatten". 
toây „regieren" = toy „alt, ernst, weise". 
baya „vernachlâssigen" = vaza rgeringschâtzen". 
sosot „grollen" = sosot ra „gereizt". 
t a k o t = t a h o t r a „fiirchten". 
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25. Die matérielle Kultnr: Behausung; Nahrung; Kleidung; 
Landbau; Handwerk, Werkzeuge, Gerâtschaften; Schiffahi-t und 
Fischfang: Waffen, Krieg, Jagd-, Kommnnikationsmittel; Hygiène. 
A. diùdiii = r ind r ina ,,Mauer, Wand". 

bobonân „Dach" -= vovonana „Daehfirst". 
g i l i lan ( = g i l i l — an) ..Schlussel" = hidy „Riegel". 

ipoa „kochen" = mofo ( = m + ofo) „Bt'ot, Kuchen". 
ton ko — toko „Dreifuss". 
losôn = laona , Mlg. Pr. leona ,,MôrHer". 
halo = Mlg. Pr. alo „Stôssel". 
pii igàn = finga „Schiis8el". 
balaiiâ = v i lany „Topf, Pf'anne". 
soro — sotro „LôfFel". 

t ap i „Kleidungsstiick" = tafy „Kleidung". 
lambô = rambo „Franse". 
sapin „Unterfutter" = safy „Decke". 
sapot „Leichentuch" = Mlg. Pr. safotra „mit Bettuchern 

decken". 
da i t „zusammenfiigen" = z a i t r a „nâhen". 
sul i r (== s + ulir) = foly ( = f 4- oly) „spinnen". 
hanay = any „anzetteln". 
polopot ( = popot — Infix ol) = fotana „winden, haspeln". 

saka „das Feld bestellen" ~--. saha „Feld, Obstgarten". 
t a k t a k „Hacke, Haue" = t a t a k a „aufhauenu. 
hokay = ohy „graben". 
ka l i = hady „graben". 
habas „entblâttern", t abâs „jâten" ----- ava „jâten". 

s i s ip rKeil" _ s is ika „gewaltsam eintreiben, z. B. einen 
Pflock". 

k i k i l „Feileu — hihy „wegkratzen". 
pisâo — miso „Messeru. 
pandâk „ein Pfahl, uni beim Sâen Furchen zu tnacb.cn" 

fandraka nMeissel". 
pa lapa la — farafara „Gerust". 
papan „Holz viereckig bearbeiten" ~^ fafana _Brett". 
t i k i n — teh ina „Stab". 

http://tnacb.cn
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l a p â t „zusaminenfugen, einschachteln" —• lafatra „Fuge, 
Leiteraprosse". 

duyân „Hângematte" —= rozaroza „hângen". 
dalin „Ruten zusammenflechten" — r a r y nMatten, Hiite 

flechten". 
hasa — aaa „schleifen, wetzen". 
paha t „Ration" — fatra „ein Mass fur Fentes und Flussiges". 
p a n u k a t (— pa 4- Nasal + ukat) „Messinstrument" — 

oha t ra „Mass". 
dipâ =^ refy „Klafter". 

l ayag = lay „Segel". 
b a g s a y „Fischgabel" = Mlg. Pr. fivey „Ruderu. 
ogi t = fivoy „Ruder". 
kav i l „Angel", k a v i t „einhaken" — hav i t r a „Angel, 

Haken". 
bobo = vovo „Reuse". 
l imas — dima „Wasser ausschôpfen". 

al i „streitig machen" = ady „Kampf, Krieg". 
agao = aro „schûtzen, befreien". 
t u m b ô k = tomboka „mit der Lanze stechen". 
saloii „in die Scheide stecken" = sarona „unihiillen". 
kaya „Jagdgerât" = haza „Jagd". 

daan = l a lana „Weg". 
t a y t a y = te ty „iiber eine Briicke gehen". 

hogas = oza „waschen". 
l igo „baden" = dio „sauber". 
bobôn ~ Mlg. Pr. vovo „Brunnen, Cisterne". 
t andôk „Schrbpfin8trument aus Horn" = t and roka „Horn", 

manandroka nschrôpfen". 

B. asalan -— sa lazana „Bratspiess, Bratrost". 
t oka tokâ „Sporn des Schiffes" = Mlg. Pr. toha „Sparren". 
k i t i l „mit den Fingern brechen, z. B. Blumen" ~ he ty 

„Schere". 
basa ,.anfeuchten, reinigen" = sa sa „waschen". 
papa „Dacha — ir impafa „Latteu. 
t abo — tavoa ra „Wasserkrug, Wasserflasche". 



- 27 — 

26. Ethische Kultur, besonders Rechtsverhâltnisse. 
A. t i t i k „schreiben" — t e t i k a „tâtowieren". 

su l a t —• so ra t r a ..schreiben". 
larô — lao lao , l a lao ,,spielen". 
h i la —- h i r a „singen". 
da l i t ,,Vers" — ra ry „Art Gesang". 
indâk = h in j aka und ts in jaka ,,tanzen". 
paaiyok „Flôte" = sioka „pfeifen'" 
kas i „intimer Freund" — asy „verehren". 
kavan ,,Trupp, Herde" — havana ,,Genossenschaft, Freund". 
sambâ „anbeten" = s ambasamba „Segen wunschen". 
ka lo lovâ „Seele", siehe § 21. 
sahôt „Geliibde" = sao t ra „Segen, Dank". 
sumpa ,,schworen, verwiinachen" — ompa „verwunscheir\ 
pusâ = fosa „beschimpfen". 
s is i = nenina ,,bereuen". 

pohon = fona „demiitig bitten, um Verzeihung bitten". 
pasan „durch eineengeOefniungeindringen"=^fasana„Grab". 
lialan = ana rana „Name". 

MP tuwan , tun ,,Herr", tag. poon, po „Herr" — Mlg. tom-
po (ton + po) ,,Herr". 

ha r i — and r i ana ( = andr i 4- ana) „Herrschei'". 
toây „regieren", siehe § 24. 
a r i „Besitz" = hary „Reichtum". 
panao ( = p 4- anao) „Geachâft" — ano „machen". 
tubo „Gewinn" = tovona „Zugabe". 
bi 11 = vidy ,,kaufen, verkaufen"]). 
h i râm — indrana „leihen, borgen". 
pâ l i t „tauschen" -^ f ad i t r a „Siihnegabe". 
opa — hofa „Zins". 
to lo t rgestatten" — t o l o t r a „sehenken". 
gagâ = r a r a „verbieten". 
pasubal i (=— pa 4 su — b 4 ali) rexempt" — fady 

(— i + adyj rmit Tabn belcgt". 
sumpa „schwôren", siehe oben. 
noliii „Brach des Yersprechens" —- odina „Einporung". 

') Je nach dem angefngten Formativ bedeatet es „kauien* oder „verkaal'eDu. 
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otaii —- ota „Schuld". 
dusa „Schuld, Strafe" -— trosa „Schuld-. 
lisô „verkehrt" -— diso ,,verkehrt, irrtiimlich. schuldig". 
t a r i t a r i „die Ebre verletzen" = tandry „zur Last legen". 

B. a l ip in = ab i ly „Sklave". 
t aka l ,,messen" — taha „Geklstrafe". 
solohân ..Vermittler" ^ solo „Ersatzmann". 

27. Ehe und Familie. 
A. l a l a k i „Mann, mânnlich" = lahy „mânnlich". 

babay i ,,Weib" = vavy ..weiblich". 
nono ,,Grossvater" = nonoda „Vater". 
inâ — reny ( = ra 4- iny) „Mutter". 
indâ = n indry ( = n + indry) „Mutter". 
in i inâ „Patin" — ineny „Mutter, Amme". 
anâk =-= anaka „Kind". 
kambâ l ^= kambana ,,Zwillinge". 
ba lay i „Verwandtschaft" — vady BPartner, Gatte, Gattin, etc. 

B. bapa = baba „Yateru. 
nanây = nanja „Mutter". 
daga „Tante" — raha „Bruder, Schwesler" i). 
apô — afy „Enkel". 

28. Zahlwôrter. 
isâ —- isa „eins". 
dalavà ,,zwei", i ka l avâ ( = ika + lava) „der zweite" — 

roa ,,zwei". 
t a t lo (—•- ta 4- tlo) — telo „drei". 
apa t -•-= efatra ..vier*. 
l ima — d imy ,,fiinf". 
anim - enina „sechs". 
p i tô --- fito „sieben". 
valô -•-- valo „acht". 
s iyâm — sivy „neun". 
povô — folo „zehn". 
Tag. daan „hundert", gatôs „MiHion"; Mlg. zato ,,hundert", 

siehe § 34, III. 

!) r a h a l a h y nBruder", r a h a v a v y „Schwester" 
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l i b o =-- a r i v o „tausend". 

B. d a a n ,,hundert" — MP da „zehn". 

29. F o r m w ô r t e r . 
kom'i — h o n o „man sagt, es heisst". 
b a g o = v a o „bevor". 

b o k ô r ,,nur, speziell" ---- voho „ehei',Zeichen desKomparativs." 
b a = ; va „Fragewort". 

Andere Formwdrter, Artikel, Priipositionen, Ligationen, siehe 
Kapitel VI. 

30. Ausrufe. 
A. a r i = h a r y „Ausruf der Verwiinderung". 

g i â ,,Ausruf, wenn man Diebe merkt" -•- r i a ..Aiisriif, wenn 
ein Pferd u. a. entflieht". 

B. b a p â = b a b a „o wie schôn!" 

31 . Unter den § 17 ff. vorgefuhrten tag.-Mlg. Ueberein-
atimmungen werden manche dem Et lmographen in téressant 
sein. Ich erwâhne z. B. k a l o l o v a --• l o l o , welch letzteres zu-
gleich „Schmetterling'' und „Geist" bedeutet und also einen Hin-
weis auf den Animismus, die urspriingliche Religion der MP 
Vôlker, entbâlt. Ferner sei aufmerksam gemacht auf die be-
trâchtliche Zahl von Uebereinstimmungen, die sich auf Wasser, 
Meer, Fischfang, Schiffahrt beziehen; von den Tiernamen gehoren 
die Hâlfte Wassertieren an. Dass die Gleichungen bei der mate-
riellen Kultur die bei der ethischen uberwiegen, begreitt sich, 
doch finde ich die Uebereinstimmungen bei den Bezeichitungen 
geistigen Lebens relativ betrâchtlich. Aile Beachtung verdienen 
auch die Identitâten rechtlicher Art, und dass die Zahl ÎOUO in 
beiden Idiomen stimint, kommt mir recht wichtig vor. — Unter 
den Gleichungen, die sich auf die matérielle Kultur beziehen, ist 
vielleicht b a s i - - vy „Eisen" die interessanteste. Allerdings ist 
b a s i im Tag. ein etwas auf die Seite geschobenes Wort, wes-
wegen es die Forscher leicht iibersehen, es fehlt z. B. Kern Fidji-
taal, S. 190; Brandes, Bijdiage, S. 90; Marre, Aperçu, S. 54. Die 
gewohnliche Bezeichnung fiir r Eisen" im Tag. ist b a k a l , bas i 
findet sich aber doch, so in Weiterbildungen und Zusammen-
setzungen wie t a y o b a s i „Hammerschlag, Eisenfeilspâne", No-
ceda, S. 334. 
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Mehrere Schriften, so Marre, Aperçu, H. Kern in „Taal-
kundige Gegevens ') ter bepaling '-) van het stamland der maleisch-
polynesische volken", erwâhnen eine Gleichung: malayisch t imon, 
tag. k a t i m o n = Mlg. t s imondry „Gurke". Nun fâllt mir auf, 
dass ich dièses t s imondry „Gurke" weder bei Richardson, der 
doch so viele Pflanzennamen enthâlt, noch bei Malzac, noch 
im Vocabulaire der Mission Catholique, Antananarivo 1880, 
finde3). Richardson hat einen Pflanzennamen t s imondr imondry , 
aber dieser bedeutet „Euphorbia Sp." und zerlegt sich in tsi + 
mondr i + mondry und ist eine Bildung wie t s i n k e r a n k e r a n a 
,,ein Gras" ; siehe noch § 65. 

32. Um auch einen Blick auf die Abweichungen im Wort-
sçhatz des Tag. und Mlg. zu werfen, so sei etwa erwâhnt, dass 
Tag. und Mlg. zwar stimmen in der Bezeichnung fiir „Himmel" : 
l a ù i t = l a n i t r a , nicht aber fur „Erde": tag. lupa , Mlg. t any ; 
in der fur „sterben": ma tay = naati, nicht aber fiir „leben": 
tag. buhay , Mlg. velona; in der fiir „tausend": libo = arivo, 
nicht aber fiir „hundertc : tag. daan , Mlg. zato. Die Be-
nennungen fiir „weiss" : puti = fotsy, und „schwarz": i t im 
= i t i na stimmen, allerdings ist das gewôhnliche Wort fiir 
„schwarz" im Mlg. ma in ty (— ma + inty) und im Mlg. Pr. 
ina in t ina , welch letzteres nur durch das Plus eines Nasals sich 
vom tag. unterscheidet; i t ina , das mit tag. i t im ganz kongruent 
ist, findet sich nur in der Mlg. Pr. Passivform voa i t ina (voa 
-|- i t ina) „geschwârzt". Die Bezeichnung fiir „grau" stimmt 
in der Wurzel, nicht aber in dem adjektivbildenden Formativ: 
abohin ( = abo + h + in) = mavo ( = m 4- avo); Tag. 
abo, ponosakanisch (auf Celebes) avu, malayisch abu, etc. be
deutet nAsche", abohin = mavo also eigentlich „aschfarbig". 
Die Gleichstellung der Bezeichnung fiir „grûn" hat Bedenken. 
Vjele MP Idiome stimmen in einem Wort, das malayisch hidjau, 
javanisch hidjo lautet; und diesem wûrde ein Mlg. *ijo4) genau 
entsprechen. Nun weist aber das Mlg. ein mai tso ( = ma 

') „Spraehliehe Daten*. 2) „Bestinimung". 
i,1 Es fehlt sogar in Marres eigenem, nicht gerade umfangreichen, aber 

sehr empfehlenswerten Vocabulaire Français-Malgache, Paris 1895. 
*) j ist die Schreibung fur d -(- z, § 37. 
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4- i t so) auf, es hat also die stirnmlose Lautgruppe t s statt der 
zu erwartenden stimmhaften dz , womit man sich aUerdings nach 
§ 51 abfinden kann. Das Tag. nun hat, und das erschwert die 
Situation, zwei Worter, die hier in Frage kommen kônnen: 
h i l a o ,,griin" und h i r a o „Habn mit weissen, ins Griinliche 
spielenden Federn". Die fortschreitende Forschung wird hier Klar-
heit schaffen. — Ganz abweichend sind die Bezeichnungen fur 
„ ro t" : tag. p u l a , Mlg. m e n a ; fiir b lau: tag. b o g h a o , Mlg. 
m a n g a ; fiir „gelb": tag. d i l a o , Mlg. vony. 

33. Neben diesem bisher aufgezâhlten bodenstândigen Sprach-
gut haben das Tag. und das Mlg. auch ihr nicht unbedeutendes 
Kontingent an Lehnwbr te rn . Die Zahl der Sanskritlehnworter 
ist im Tag. betrâchtlich, sie sind von Kern gesammelt und be-
handelt in seinem Aufsatz „Sanskritsche Woorden in het1) Ta
gala- ) ; das Mlg. hat nur wenig solche; in beiden Idiomen gemein-
sam findet sich d u s a = t r o s a ,.Schuld, Strafe". Ferner gehoren 
beiden Idiomen einige arabische Lehnwôrter gemeinsam an, so 
s a l a m a t ,,griissen" — s a l a m a „Friede". Durch die Expansion 
der Occidentalen sind allerlei europâische Ktilturwôfter zugleich 
in beide Sprachen geschwemmt worden, so m i s a - l a m e s a 
( = l a + messe ) „Messe". Dazu hat das Tag. Lehnwôrter aus 
andern MP Idiomen, so ans dem Malayischen, z. B. t a i i h a l i 
„Mit tag" < malayisch t ë t i a h hari1 ' '). Ob auch das Mlg. solcbes 
MP Lehngut besitzt, wird die fortschreitende Forschung rinden. 
Das Mlg. hat endlich auch viele Lehnwôrter aus af'rikanischen 
Idiomen bezogen, so a m b o a „Hund" < Suaheli m b w a ; solche 
Lehnwôrter werden wir natûrlich im Tag. nicht stichen wollen. 

34. W a s das gegen seitige Verhâltnis der Bedeutung der 
Worter im Tag. und Mlg. anbelangt, miigen etwa folgende Punkte 
fiir eine Orientierung von Interesse sein: 

I. Die Bedeutung des Wortes ist in beiden Idiomen sehr 
oft ganz gleich: a t a y =-- a t y bedeutet in beiden Sprachen ,,Leber", 

*) „hef = neutraler Artikel. 
2i Kerns Liste lâsst sich iibrigens noch erweitern. «o ist auch pala „Vor-

teil, Liihnung", Noceda. S. 227. urspriinglich Sanskrit: p h a l a „Prucht, Lohn": 
nnd t a p a „am Feuer trocknen", Noceda. S. 328, ist Sanskrit t a p a rBrand, <ilut". 

3) „Mitte" heisst, mit einheimischem Ausdruck. im Tag. b â t i , und 
„Tag" a r a o . 
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wâhrend dajakisch a t à i „Herz, besonders im psychologischen 
Sinn" meint. — Besonders zu beachten ist der Fall, dass eine 
Bedeutung von weiterm Umfang in beiden Idiomen gleicb ist. 
So meint ma tay = m a t i in beiden Sprachen erstens ,,sterben", 
zweitens „erlôschen". 

I I . Sehr oft finden sich leichte Verschiebungen der Bedeutung, 
die nichts Auffâlliges haben: Tag. danao bedeutet „Pt'utze'', Mlg. 
rano ,,Wasser". 

III . Daneben sind nicht selten auch recht weitgehende 
Bedeutungsverschiebungen zu beobachten: Mlg. zato bedeutet 
„hundert", tag. gatos „Million". 

IV. Merkwiirdig hâufig kommen im Tag. und Mlg., sowie 
auch in andern MP Idiomen Verschiebungen in der Benennung 
der Kôrperteile vor: 

Malayisch b ib i r „Lippe'' =- tag. b ib ig „Mund". 
Malayisch mulut „Mund" -~ Mlg. molotra „Lippe". 
Tag. baba „Kinn" = Mlg. vava „Mund". 
V. Wie in unsern Sprachen werden Worter oft in iiber-

tragenem Sinne gebraucht, aber das Gebiet der Uebertragung 
ist nicht iirnner in beiden Idiomen das gleiche. Tag. ogat = 
Mlg. ozat ra —• makassarisch ura1) bedeuten aile drei „Ader", im 
ttbertragenen Sinne meint ogat „Veranlassung", ozat ra „Ziel", 
u ra ,,Grundsatz". 

VI. Wenn die Bedeutungen im Tag. und im Mlg. stark aus-
einanderklatfen, so finden wir oft in irgend einem andern MP 
Idiom ein Wort, dessen Sinn vermittelt. Tag. vava (< vala) 
heisst „Barre im Meei", Mlg. hoala (— ho 4- vala) „sumpfige 
Ebene". Die Vermittlung macht hier trefflich das malayische 
kuva la „Miindung": An der Miindung eines Flusses ins Meer 
kiinnen wir uns ganz wohl meerwârts eine Barre, landwârts eine 
Stunpfebene denken. 

35. Sehlussbemerkung. 
Das in § 17 ff. jeweilen unter B und C angefiihrte, als nicht 

absolut sicher deklarierte Material werde ich von diesem Para-
graphen an auf der Seite lassen und nur mit dem als sicher er-
kannten weiter operieren. 

') Das a in u ra hat eine eigenartige Aussprache, die auf den Schwund 
des t hinweist. 
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III. Der Lautstand. 
36. Die Orthographie des Mlg. ist eine einfache, konsequente 

und verdient ailes Lob ; ich môchte bloss aussetzen, dass sie un-
nôtigerweise zwei Eigentiimlichkeiten von der englischen Ortho
graphie heriibergenommen hat, indem sie den u-Laut durch o 
wiedergiebt und am Wortende y fiir i schreibt. Da dièse Ortho
graphie allgemein akzeptiert ist, so bin ich nicht damit ein-
verstanden, dass Marre nicht nur in dem § 13 besprochenen Werk, 
sondera auch in einer neuern Schrift „Vocabulaire des principales 
racines malaises et javanaises de la langue malgache", Paris 189(5, 
eine eigene Orthographie anwendet, die nicht einmal konsequent 
is t ; so sind u. a. v i n t a n a und t a o l a n a in der Einleitung anders 
orthographiert als in der eigentlichen Abhandlung. 

Die Orthographie der philippinischen Sprachen richtet sich im 
grossen und ganzen nach der spanischen, wobei allerlei Misstânde 
und Inkonvenienzen unterlaufen, indem z. B. die gutturale Tenuis 
bald durch c, bald durch k, bald durch q, bald durch qu aus-
gedruckt wird. Ich habe Ordnung in dièses Chaos gebracht und 
gebe die gutturale Tenuis mit k, die Media mit g, den Nasal 
durch ti wieder Den v-Laut schreibe ich v, Noceda hat dafïir 
u, also ich: v a l o , Noceda: u a l o „acht". 

37. Nachdem nun die genannten Bereinigungen vorgenoinnieii 
sind, gestaltet sich das Alphabet des Tag. zu einem ganz ein-
fachen; a, i, o, u, k, g, il, t, d, n, p, b, m, y, r, 1, v, s, h. 

Daa Alphabet des Mlg. hat folgende Buchstaben : a, e, i (y), 
o, k, g, h, t, d, n, p, b, f, m, r, 1, y, a, z, j . Von diesen Buch
staben wird o gleich u gesprochen, z ist stimmhafte, a stiinin-
lose Sibilans, j ist Schreibung fiir d ; z ; y ist orthographische 
Variante von i, § 36. Ich habe dem h im Mlg. einen andern 
Platz angewiesen, als im Tag., weil es in den beiden Idiomen 
einen verachiedenen etyinologischen Wert hat. 

Manches Intéressante iiber die Aussprache des Mlg., daa ich 

aber hier nicht herbeizuziehen brauche, weil es fiir meine Zwecke 

zu speziell ist, enthâlt die § 12 genannte Schrift von Durand und 

Taflanel. 

3 
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38. I. Vergleichen wir nun das tag. und das Mlg. Lant-
System mit einander, so sehen wir, dass ersterem der Laut e, 
letzterem der Laut o fehlt. Man trifft zwar hie und da in tag. 
Lehrbûchern ein e, so steht Noceda, S. 21 babaye „Frau", aber 
anderswo ist dafiir wieder babayi zu lesen. Ebenso wird im 
Mlg. in ganz seltenen Fâllen geschriebenes o als o gesprochen, in 
Fâllen, die hier nichts zur Sache tun. 

Im Gegenaatz zum Mlg. unterscheidet allerdings das Tag. u 
und o, aber die zwei Vokale werden sehr hâufig verwechselt. 
Wenn ich also mit Noceda, S. 346, tolog „schlafen" schreibe, 
und der Léser anderswo dafiir tu lug findet, ao soll er sich nicht 
daran stossen. 

Auf âhnliche Weise verwechselt das Mlg., aber nur in 
wenigen, bestimmten Fâllen i und e: s i s ika oder ses ika „hinein-
atopfen". — Dem Mlg. gebricht ferner der Buchstabe n, nicht der 
Laut, denn dieser findet sich vor k und g, wird aber durch n 
ausgedrûckt, man schreibt also fongo „Beule", spricht aber 
fuiigu. Das Tag. weiss nichts von stimmhaften Sibilanten, Mlg. 
z und j . 

II. Die MP Ursprache hatte noch den sogenannten reduzierten 
Vokal, der in niederlândischen Werken, denen ich hier folge, 
gewôhnlich mit ë wiedergegeben wird, z. B. MP *ënëm „sechs", 
bugisch en ne ii, etc. Beide Idiome, das Tag. wie das Mlg. haben 
ihn nicht mehr, das erstere setzt dafiir a oder i, nach Normen, 
die noch zu untersuchen sind, das letztere hat dafiir in betonter 
Silbe e, in unbetonter i, also obiges *ënëm = tag. anim = Mlg. 
en ina ; hie und da erscheint im Mlg. a fur anderweitiges ë: 
fano = malayisch pënju „Meerschildkrbte". Und das Tag. hat 
nicht selten o fiir anderweitiges ë: pono = malayisch pënuh 
„voll". 

I I I . Viele MP Idiome haben mouillierte Dentale, welche die 
niederlândischen Gelehrten mit t j , d j , i\j wiedergeben. Das Tag. 
und das Mlg. kennen sie nicht. Fur nj haben die beiden Idiome 
n; fiir tj entweder t oder s, das Mlg. auch t s ; fiir dj hat das 
Tag. gemeiniglich d, das Mlg. diejenigen Laute, die fur dièses 
d nach § 45 eintreten. Beispiel: malayisch t ju t juk „Pflock, 
Nagel, zum hineinstecken" = tag. tosok „durchlôchern" = Mlg. 
t o toka „Schnabel". 
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39. Der Akzent ruht im Tag. auf der zweitletzten oder, 
etwas seltener, auf der letzten Silbe. Tag. bâga „gliihende Kohle" 
betont die zweitletzte, bagâ ;,Geachwur" die letzte; das Verbum 
„beleben" heiast bûhay, das Adjektiv „lebendig": buhây. Bei 
den Wurzeln ist die Akzentuierung in den Lehrbuchern genûgend 
angegeben, bei den Ableitungen (ibig „lieben", ka-ibig-an 
„das Geliebte", ka- ibig-ân „die Liebe") sind die Angaben un-
geniigend und unklar. Ich habe mich daher entachlossen, den 
Akzent bloss im Kapitel II, §§ 17—30, wo fast nur Wurzeln 
vorkommen, zu setzen, und zwar so, dass ich ihn nicht bezeichne, 
wenn er auf die zweitletzte Silbe fâllt, dagegen ihn durch den 
Akut markiere, wenn er auf der letzten ruht. 

Das Hâkelige der tag. Akzentuierung wird auch von andern 
Forschern gefiihlt. In jedem, grossen oder kleinen, spanisch-tag. 
Lehrbuch begegnen wir Fehlern und Inkonsequenzen bei der 
Setzung der Akzente. Fiir „zehn" hat Noceda pôvo, S. 262, 
Minguela povô, S. 171; die Grammatik von Coria, das dick-
leibigste Lehrbuch des Tag., wimmelt von Akzentfehlern. Die 
nichtspanischen Forscher resignieren sich vielfach dazu, die Ak
zente nicht zu setzen. Marre bringt sie nicht, Brandes in der 
Bijdrage hat sie, Kern akzentuiert in den einen Schriften, so in 
der Fidjitaal, in andern nicht, so in seiner neuesten Abhandlung 
,.Bijdragen tôt de Spraakkunst van het Oudjavaansch", erschienen 
in der t; 8 erwâhnten Zeitschrift, 1901. 

Die Akzentuierung des Mlg. ist âusserst einfach: Erstens, 
der Akzent ruht auf der Zweitletzten, z. B. lé fa „verlassen" als 
Wurzel, aléfa „Passiv dazu", alefâso ( = a + *lefas, altère 
Wurzellorm, 4- o) „Imperativ Passiv". Zweitens, bei den Wbrtern, 
die auf -ka, -na, -tra ausgehen, sitzt er auf der Drittletzten, 
z. B. ozatra „Ader". Dies ist eigentlich gar keine Ausnahme, 
demi das a dieser Worter ist eine verhâltnismâssig junge Bei-
fiigung, die in der Komposition, u. a. weggelassen wird; wenn 
ich z. B. aus sârona „Hulle" und t â n a n a „Hand" das Kompo
situm „Handschuh" bilde, so ist das Résultat nicht sârona-
t ânana , sondern sàron- tânana. Von diesen Begeln gibt es 
nur sehr wenig Ausnahmen, z. B. orné „geben". Einige Aus-
nahmen resultieren auch aus den Sandhigesetzen : Der Imperatir 
von milâza „erzâhlen" lautet milazâ < milaza -f a. Da 
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also im Mlg. sozuaagen aile und im Tag. ungefâhr die Hâlfte der 
Worter den Ton auf der zweitletzten Silbe haben, so sind Ueber
einstimmungen des Akzentes zwischen Tag. und Mlg. hâufig, 
z. B. baba „Kinn" = vâva „Mund", und solche Kongruenzen 
sind nichts Besonderes. Die Sache wird erst dann belangreich, 
wenn aussergewôhnliche Betonungen des Mlg. (auf der Letzten) 
im Tag. ein Seitenstiick haben, wie tag. t an tô = Mlg. t a tô 
„wahr". 

40. Ueber Akzentwirknngen vermag ich nur sehr wenig 
beizubringen. Im Mlg. ist die Ersetzung von urspriinglichem 
MP ë durch i oder e vom Mlg. Akzent abhângig, § 38. Auch 
die Auslautgesetze, § 50, sind gewissermassen Akzentgesetze, da 
nach obigen Darlegungen die auslautende Silbe zugleich die nicht-
betonte ist. — Im Tag. erscheinen mehrere Worter ohne Vokal, 
an einer Stelle, wo andere MP Idiome einen solchen haben: 
t a t lo ( = ta + tlo) = Petasia otolu = Mlg. te lo „drei"; 
apdo = malayisch hampëdu = Mlg. afero „Galle" ; i t log = 
Toumbulu (auf Celebea) atëllu = Mlg. atody. Nun ist zu be-
achten, dass dièse Worter im Tag. die Letzte betonen. 

41. Im Gegensatz zu den konsonantischen Erscheinungen 
gestalten sich die gegenseitigen Vertretungen der tag. und der 
Mlg. Vokale sehr einfach: Tag. a erscheint auch im Mlg. als a; 
i als i, einige Maie als e; u und o als o. Beispiele sind iiber-
flûssig1). Wie urspriingliches MP ë im Tag. und im Mlg. ver-
treten ist, sehe man § 38 nach. 

42. Das Tag. und das Mlg. haben ungefâhr die gleichen 
Diphthonge,tag. : ay, ao (auch au geschrieben) und uy; das 
Mlg.: a i , ao und oi. Allerdinga sagt Cousins § 13, das Mlg. 
habe nur zwei âchte („true") Diphthonge: ai und ao; ich glaube 
aber, oi, z. B. in voy „rudern" sei auch Diphthong, empfehle 
indes die Sache einer nâhern Priifung. Vereinzelt findet sich im 
Mlg. auch ein Diphthong ei. 

In beiden Sprachen sind die Diphthonge nicht gerade hâufig. 
Und ich weiss keinen Fall, wo einem tag. Diphthongen auch ein 
aolcher im Mlg. entspràche. Fiir tag. t a y t a y „ïiber eine Briicke 

*) Die Vokale und Diphthongen als Auslaut bediirfen einer speziellen 
Betrachtung, siehe g 50. 
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passieren" hat daa Mlg. t e ty ; fur Mlg. t ao l ana „Knochen" hat 
das dem Tag. so nahe stehende Bisayische1) toi an. 

43. Manche Vokale und Diphthonge des Mlg. sehen beim Ver-
gleich mit ihren tag. und ùberhaupt MP Entsprechungen so aus, 
als ob eine Kontraktion bei ihnen stattgefunden hâtte, z. B. in 
vy — tag. basi „Eisen"; fivey ( = fi 4- vey) „Ruder" = tag. 
bagsay. Da sich nun in den meisten Fâllen nachweisen lâsst, 
dass dièse langera Formen des Tag. den ursprûnglichen Zustand 
reprâsentieren (Kern, Fidjitaal, S. 190, gibt die Entsprechungen 
fur „Eisen" in fast zwanzig Idiomen an, aile zeigen eine zwei-
silbige Form), so mussen wir die Zweiailbigkeit auch den âltern 
Stufen des Mlg. zuachreiben, ea hat also wirklich eine Kontraktion 
stattgefunden. Andere Beispiele: fo „Herz" — tag. poao; hay 
„brennen" = tag. k a h i g ; dotra „brennen" = tag. doop; fona 
= tag. pohon „bitten", etc. Betr. to „wahr" und ra „Blut", 
bei denen ea nicht ausgemacht ist, ob auch eine solche Kon
traktion vorliege, siehe § 51. 

44. Wir finden auf MP Sprachgebiet nicht selten einen 
Wechsel zwischen i und u (resp. o), der noch zu studieren ist; 
so hat das Dajakische neben einander lomot und l imot „Moos". 
Dies zeigt sich nun auch zwischen dem Tag. und Mlg. Fiir tag. 
ilori ,,Nase" wûrde man im Mlg. ein *irona erwarten, das Wort 
lautet aber orona; neben tag. ikog „Stiel" stellt das Mlg. nicht 
ein *iho, sondera ein oho „Schwanz". 

45. Die Vertretung der tag. Konsonantens) im Mlg. Es 
geniigt, wenn ich jeden einzelnen Fall mit zwei, drei Beispielen 
belege; wer noch mehr wiinscht, findet aolche in § 17 ff. 

I. Die Gutturalen: 
Tag. k ist im Mlg. vertreten durch h: k i m a ~ h i m a 

„Muschel"; koko == hoho „Kralle". 
Tag. g eratens — Mlg. h: gan ton = hantona „hângen"; 

goloh = horona „rollen"; gulan „alt werden" — horana 
„wachsen". Zweitena g = z: hogaa — oza „waachen"; ogat 
= ozatra „Ader"; bagan = vazana „Backenzahn". Drittens 

«) Im Tag. fehlt das Wort. 
*) Die Konsonanten als Aoslant bedùrfen einer speziellen Besprechung, 

siehe § 50. 
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g — r : agao = aro „verteidigen"; gaga —- ra ra „verbieten"; 
Viertens g im Mlg. nicht vertreten: bago --—• vao „neu"; l igo 
„baden" = dio „sauber"; pagi = fay „ein Fisch". 

I I . Die Dentalen: 
Tag. t erstens = Mlg. t : t ap i — tafy „Kleid"; t anda — 

tandra „Mal". Zweitens t — t a : put i — f o t s y „weiss; bu t ig 
„Warze" = votsy „Auawucha". 

Tag. d erstens = Mlg. d: dilos „reiben" = d i lo t ra „reiben, 
dass es knarrt"; dobdob ,,Feuer machen" — doro ,,verbrennen". 
Zweitens d = t r : duyon „Seekuh" = trozona „Walfisch"; 
dibdib „Brust" — t r i t r y ,,Milch saugen"; dorog „faulen" — 
ha t ro t ro ( = ha + t ro t ro) „schlecht gerinnen". Drittens d = r: 
danao „Lache" = rano „Waaser"; apdo = aiero „Galle". 
Viertens d = 1: dila = lela „Zunge"; dav i t = la v i t r a 
„entfernt". 

III . Die Labialen: 
Tag. p = Mlg. f: apuy = afo „Feuer"; t ap i = tafy 

„Kleid". 
Tag. b = Mlg. v: bato = vato „Stein"; babayi = vavy 

„Frau". 

IV. Die Nasalen: 
Tag. n = Mlg. n: ùa lan = ana rana „Name"; t i n i g 

„Stimme" — teny „Wort, Sprache". 
Tag. n = Mlg. n: ponay — fony „Taube"; nana = nana 

„Eiter". 
Tag. m = Mlg. m: ma tay = mat i „tot"; l ima = dimy 

„funf". 

V. Die Liquiden: 
Tag. y erstens = Mlg. z: yar i „vollenden" = zary „bilden, 

entstehen"; kaya = haza „Jagd". Zweitens y hat im Mlg. 
keine Vertretung: p iy ih „8chliessen, von Wunden, etc." ~ fina 
„zu8ammendriicken, z. B. die Nase"; ay iù = maina ( = m -j-
a ina) „vertrocknen, verwelken". 

Tag. r erstens = Mlg. r : mora = mora „billig"; a r i = 
hary „Besitz". Zweitens r = ndr : arao = andro „Tag"; 
porol = mondro „stumpf"; h i ram — indrana „borgen". 
Drittens r = tr : aoro — sotro „Lôffel"; harap = a t r i ka „in 
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Gegenwart, gegeniiber". Viertens tag. r im Mlg. nicht vertreten: 
la ro — laolao „apielen". 

Tag. 1 eratens = Mlg. 1: lalo = lalo ,,vorbei"; alon = 
alona „ Welle". Zweitens 1 = r: l ibo = arivo „tausend"; 
olan — orana „Regen". Drittens 1 = d: l ima = dimy „fiinf"; 
l imas — dima „ausschôpfen"; kal i — hady „graben". 

Anmerkung. Ueber das Schicksal des 1-Lautes im Tag. 
handelt noch § 47. 

Tag. v erstens — Mlg. v: valo — valo „acht"; davit = 
l av i t r a ,,fern". Zweitens tag. v im Mlg. nicht vertreten: povan 
— foana „leer"; lova = loa „Erbrechen"; vava « v a l a , §47) 
„Barre" = hoala (== ho + ala) „Sumpfebene". 

VI. Der Sibilant s. 
Tag. s erstens = Mlg. s: asin = hasina „Salz"; hasa — 

asa „schârfen". Zweitens tag. s im Mlg. nicht vertreten: sumpa 
--= ompa „schworen"; tosin = toina „stoasen gegen"; basy 
= vy „Eisen". Drittens tag. s = Mlg. n, siehe § 61, V. 

VII. Der Hauchlaut h. 
Tag. h ist im Mlg. nicht vertreten: panhik = anika 

„8teigen"; ha rap = a t r i ka „gegeniiber". — Tag. h im Mlg. 
scheinbar vertreten in Fâllen wie bi la = hi ra „Gesang", 
siehe § 53. 

VIII. Von Konsonantenverbindungen bediirfen nur zwei einer 
nâhern Betrachtung : n -f k und n 4- d. 

Tag. ùk eratens = Mlg. ng, geschrieben ng: boùkos = 
vongovongo „einpacken"; ponko = fongo „Beule". Zweitens 
nk = k: tonko = toko „Dreifuss". 

Tag. nd — Mlg. ndr: tanda = tandra „Zeichen, Mal"; 
t i nd i = t s ind ry „drucken". 

46. Suchen wir nun bei die8en, § 45 vorgefiihrten, Laut-
vertretungen die allgemeinen Oesetze und Gesichtspunkte und 
befolgen wir dabei die Anordnung, dass wir vom Einfachern zum 
Kompliziertern aufsteigen, so ergiebt sich folgendes: 

I. Ganz einfach und durchsichtig liegen die Verhâltnisse bei 
den Nasalen: n = n, n = n, m = m; beim h: im Mlg. nicht 
vertreten; beim b: b = v; bei den zwei Tenues k und p : 
k ~ h, p = f; bei nd: nd = ndr. 
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II. Von den beiden Halbvokalen v und y bleibt tag. v, tag. 
y ist durch z vertreten. Tag. o (resp. u) vereinigt sich mit dem 
ihm physiologisch sehr nahe stehenden v, wenn es nachfolgt, im 
Mlg. zu éinem Laut: povaii = foana. Das gleiche Ergebnis 
tritt ein bei i + y; also piyin — fina; aber hier finden wir 
Auanahmen: tag. aiya ( = s + iya) „er" erscheint im Mlg. als izy. 

III . Tag. t. reprâsentiert sich im Mlg. als t. Nur vor i er
scheint t s , z. B. pu t i = fotsy. Es scheint dieser Wandel aber 
nur einzutreten, wenn das Mlg. i zugleich urspriingliches MP i 
ist, denn die beiden Worter tag. m a t a y „sterben" und a t ay 
„Leber", bei denen das auslautende ay wohl als ursprûnglich an-
zusetzen ist, ergeben ma ty und aty. Dieser Punkt bedarf noch 
einer nâhern Untersuchung. 

IV. Tag. s erscheint im Mlg. unverândert: asin = has ina 
„Salz", oder es ist gar nicht vertreten ; fo = poso „Herz"; nach 
welchem Gesetz die Sprache hier vorgeht, wird die fortschreitende 
Forschung zeigen. Tag. g + s, im Mlg. gar nicht vertreten, zeigt 
sich in fivey ( = fi + vey) „Ruder" = tag. bagsay. (Das 
Dayakische hat das g nicht: besâi). 

V. Tag. iik erscheint im Mlg. als ng : poùko = fongo. 
Dementsprechend ist auch mp durch mb vertreten in impon 
„vereinigen" = imbona „gemeinsam leben". 

Tag. nk ist reprâsentiert als k in tonko = toko „Drei-
fuss". Die Vereinzelung dieser Vertretung wiirde die Zusammen-
stellung verdâchtig machen, wenn wir nicht aus andern Idiomen, 
die dem Tag. ganz nahe stehen, geniigend andere Beispiele auf-
treiben kônnten, so Bikol a i ikat = Mlg. a k a t r a „erheben". 

VI. Tag. g ergiebt im Mlg. h, wenn so und so viele andere 
MP Idiome an gleicher Stelle ein g (oder auch ein k) haben : 
Tag. gantoi i , Sundanesisch gant un , malayisch gantui i = Mlg. 
han tona „hângen". 

Tag. g ist im Mlg. durch z vertreten, oder gar nicht re
prâsentiert, wenn an gleicher Stelle in so und so vielen MP 
Sprachen ein r steht: Malayisch u ra t , batakiach ura t , etc., = 
tag. ogat = Mlg. ozatra „Ader"; dagegen bugisch baru , ba-
takisch imbaru , Toumpakewa (auf Celebes) wëru = tag. bago 
= Mlg. vao „neu"; nach welchen Geaichtspunkten das eine oder 
andere eintritt, bedarf noch einer Untersuchung. 
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Ebenso hat die fortschreitende Forschung noch aufzuzeigen, 
nach was fiir Gesetzen tag. g im Mlg. als r erscheint, wie in 
agao = aro „verteidigen". 

VIL Tag. 1 erscheint im Mlg. als r, wenn so und so viele 
MP Sprachen auch ein r haben, z. B. malayisch r ibu, Bolaang-
Mongondou (auf Celebes) r ivu, batakisch r ibu , etc. = tag. libo 
— Mlg. ar ivo „tausend". 

Tag. 1 ist im Mlg. ebenfalls 1, wenn auch so und so viele 
andere MP Sprachen 1 haben, und im Mlg. kein i darauf folgt, 
z. B. malayisch, dajakisch, balineaisch laii i t = tag. l ah i t — 
Mlg. l an i t r a „Himmel". 

Tag. 1 ergiebt im Mlg. d, wenn so und so viele andere MP 
Sprachen an gleicher Stelle ein 1 haben, und im Mlg. ein i darauf-
folgt, z. B. dajakisch b i l i , malayisch bël i , bentenangisch (auf 
Celebes) mamil i ( = ma -f Nasal + Wurzel bili) = tag. bili 
= Mlg. vidy „kaufen". — Ist aber Mlg. i nicht die Fortsetzung 
von ursprûnglichem MP i, so scheint 1 als 1 zu bleiben. Ur-
spriinglich MP *tëlën „verschlingen" = malayisch tëlan = ba
takisch tolon = tagalisch lonlon1) erscheint im Mlg. als te l ina, 
nicht als *tedina. 

VIII. Die Vertretungen von tag. d und r im Mlg. sind am 
wenigsten durchsichtig und bedûrfen noch einer speziellen Unter
suchung 2). 

47. Es sei hier gleich ein Lautphânomen angegliedert, das 
speziell dem Tag. eigen : 

Fiir anderweitiges 1 hat das Tag. in mehreren Fâllen v oder 
gar keine Vertretung; das Mlg. zeigt hier 1 oder d nach Mass-
gabe von § 46. Einem malayischen puluh, Tondano (auf Ce
lebes) mapulu ( = ma + pulu), Mlg. folo entspricht tag. povo 
„zehn"; einem malayischen pulih (— p + ulih), javanisch ulih, 
Mlg. ody oder fody (== f + ody) entspricht ein tag. ovi „zuriick-
kehren". Ferner: malayisch k u r a l a ( ~ ku 4- vala) — Mlg. 

') Das dem Tag. so nahestehende Bisayische hat t o l o n . Das Verhâltnis 
von to lon und l o n l o n erklart § 57. 

2) Viele sehr wichtige Beobachtnngen iiber dièses koniplizietteste der MP 
Lautprobleme (gegenseitige Vertretnng von r, d, g in den versehiedenen MP 
Idiomen) enthalt Brandes Bijdrage. 
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hoa la tag. vava „Barre". Oder mit Ausfall des Konso
nanten: Malayisch djalan Mlg. l a l ana tag. daan „Weg"; 
malayisch të l i i ia „Ohr" Mlg. t ad iny „Ohrôffnung" tag. 
ta i i ia „Ohr". 

48. Das Mlg. Pr . zeigt im Konsonantenstand vielfach eine 
grôssere Altertiimlichkeit und daher auch eine grôssere Ueber-
einstimmung mit dem Tag., wie schon Kap. I gezeigt wurde. 
Tag. koko „Nagel, Kralle", als Verbum ,,kneipen", ist im Mlg. 
regelrecht vertreten als hoho, das Mlg. Pr. hat aber koko „ab-
kratzen, scharren". Ebenso tag. pu t i „weiss" = Mlg. fotsy, 
aber Mlg. Pr. foty; l in ta „Blutegel" — Mlg. d in ta , aber Mlg.Pr. 
l inta 1) . — Ea ist nun hochst auffâllig, dass in einigen wenigen 
Fâllen das Mlg. und nicht das Mlg. Pr. die altertumlichere Form 
bewahrt hat: so erscheint tag. kamba l „Zwilling" im Mlg. als 
kambana , dagegen im Mlg. Pr. als hambana. Darf man zur 
Erklârung dieser Tatsache die „Dialektmischung" herbeiziehen ? 

49. Das Tag. ist in Bezug auf Konsonantenverbindungen 
wenig beschrânkt. Eine sehr grosse Zahl von Konsonanten
verbindungen resultiert daraus, dass in Wurzeln von der Geatalt 
x + x (§ 56) der konsonantische Auslaut des ersten x mit dem 
konsonantischen Anlaut des zweiten x zusammenstôsst, also in 
Fâllen wie d ibdib „Brust", las las „zerreisaen". 

Das Mlg. duldet nur wenig Konsonantenverbindungen, nâm-
lich blosa : Erstens Nasal + homorgane Explosiva, also z. B. m -+- p ; 
zweitens Dentalis 4- Sibilans oder r, also t + s, d + z (geschrieben : 
j), t 4~ r, d + r; drittens ndr , n t s , etc. 

Wenn nun, durch Antritt von Formativen oder in der Kompo-
sition, im Mlg. Konsonantenverbindungen entstehen wurden, die 
nicht gestattet sind, so werden sie durch Ausatossung des ersten 
Konsonanten, durch Assimilation u. a. (Vorgânge, die man als 
Sandhi bezeichnet) naundgerecht gemacht. Aus der Wurzel loa 
„erbrechen" und dem Prâfix ma 4- n ergiebt sich also nicht ein 
Verbum *manloa, sondern man do a. Es liegt nicht im Rahmen 
dieser Abhandlung, dièse weitlàufigen Erscheinungen hier auf-
zuzâhlen. 

') Auf diesem Prinzip, Wechsel zwischen 1 nnd d je nach den Dialekten, be-
ruht wohl auch die Erscheinung, dass wir „Malagasy", aber „Madagassen" sagen. 
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Das Tag. hat nur Spuren von solchem Sandhi. Es gehôren 
wohl hierher Fâlle, wie wenn die Wurzel bihis „wechseln" 
im Passiv bisan hat, statt bihaan, indem das Tag. die Kon-
sonantenverbindung h 4- s nicht hat. 

Das Tag. hat viele Wurzeln von der Formel x 4- x, wie 
b i t b i t „aufheben", siehe Anfang dièses Paragraphen. Manche von 
diesen sind auch im Mlg. vertreten. Wir wissen indes, dass das 
Mlg. nur sehr wenige Konsonantenverbindungen duldet, daher 
kommt es, dass der Auslaut des ersten x im Mlg. nicht mitvertreten 
ist, einem b i tb i t entspricht also Mlg. vi vi t ra „fassen", als ob das 
tag. Wort *bibi t wâre. Andere Beispiele: pukpuk = fofoka 
„schlagen"; d ibdib „Brust" =-- t r i t r y „saugen", etc. Ist aber 
der Auslaut von tag. x ein Nasal, so ist er im Mlg. mit ver
treten, wobei wir allerlei Assimilationserscheinungen beobachten, 
so entspricht einem tag. paiipaù „Ufer" ein Mlg. fampana „Ab-
grund"; einem tag. diïidiii ein Mlg. r indr ina „Wand". 

50. In der Auslautstellung zeigen sich vielfach andere Laut-
erscheinungen, als § 41 ff zur Darstellung gekommen sind. 

I. Auslauterscheinungen, die beiden Idiomen zugleich eignen. 
Wo andere MP Idiome ein h am Wortende haben, fehlt diesea 
im Tag. und im Mlg. Javanisch, malayisch put ih „weiss" ist 
im Tag. vertreten durch pu t i , im Mlg. durch fotsy1). 

II. Auslauterscheinungen, die nur dem Tag. eignen. Ueber 
solche ist nichta zu bemerken. 

III. Aualauterscheinungen, die speziell dem Mlg. angehbren: 
A. Ursprungliches MP ë erscheint im Mlg. in der (unbetonten) 

Auslautsilbe als i: MP*ënëm „sechs" =--- Mlg. enina, siehe § 40. 
B. Wo ein anderes MP Idiom, also auch das Tag., einen 

Diphthongen im Auslaut hat, eracheint dafiir im Mlg. ein ein-
facher Vokal, i fiir ay, o fiir au und uy: Tag. ponay „Taube" 

- Mlg. fony; arao „Tag" andro ; apuy „Feuer" afo. 
C. Aile Nasale anderer Idiome, also auch des Tag., er-

acheinen ala n mit einem Nachachlag-a, also als na: Tag. povan 
„leer" - foana; hiram „leihen" =--- indrana ; alon „Welle" 
= alona. 

') Fiir das Mlg. ist das, streng genommen, keine Auslanterscheinung, da 
in demselben anderweitiges h in allen Stellungen nicht mitvertreten ist. 
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D. Die drei Tenues k, t, p erhalten ein Nauhschlag-a. k 
erscheint als ka , t nicht als " ta , sondern als t ra , und p nicht 
als *pa, sondern als ka oder t r a : Tag. opak „schâlen" Mlg. 
ofaka; ogat „Ader" ~ oza t ra ; barap „vor, in Gegenwart" 
— a t r i k a ; totop ,,bedecken" —• to to t r a ; doop „brennen" -
dotra . 

E. Steht einer der iibrigen Laute in irgend einem Idiom, 
also auch im Tag., am Wortende, so ist er im Mlg. nicht ver
treten: Tag. l imas —Mlg. dima „ausschôpfen"; bu t i l „Korn", 
bu t ig ,,Warze" — votsy „Auswuchs". 

F. Steht in einem andern Idiom, also auch im Tag., die 
Lautgruppe aya oder aya + s, r, 1, etc. (nach der vorigen Nummer), 
so erscheint dafiir im Mlg. ay : Tag. bovaya, malayisch buvaya 
^ Mlg. voay „Krokodil"; l ayag =-- lay „segeln"; layas „Fliicht-
ling, Umherirrender" — lay „rennen, wegeilen". 

G. Ein schliessendes a anderer MP Idiome, also auch des 
Tag., erscheint im Mlg. als i, wenn die vorausgehende Silbe auch 
ein i hat: Tag. l ima = dimy „funf"; ina •= reny (^= ra + 
iny) „Mutteru; inda = nindry ( = n 4- indry) „Mutter"; 
t a i n a , malayisch të l i i ia „Ohr" - - t ad iny „OhrofFnung". 

H. Wenn nun im Mlg. eine Wurzel mit einem Suffix ver-
bunden erscheint, z. B. Tag. sula t =- Mlg. aôra t ra „schreiben" 
mit dem Passivsuffix an ^ ana, wie gestalten sich dann die Aus-
lautphânomene der Wurzel? Muss jetzt tag. t nach den Aus-
lautgesetzen ebenfalls als t r erscheinen, oder gelten jetzt die 
allgemeinen Gesetze, nach welchen t als t bleibt? Das letztere 
tritt ein, das Passiv „geschrieben werden" lautet also im Mlg. 
nicht *sora t râna (fiir so ra t r a + ana) , sondern s o r â t a n a , mit 
t fiir tag. t, und unter Vernachlâssigung des Nachschlagvokals, 
wie der Akzent beweist. Ganz gleich ergiebt t o to t r a „bedecken" 
----- Mlg. totop nicht * to to t râna , sondern totôfana, mit f fur 
p. Und ebenso heisst daa Passiv von enina „seehs", urspriinglich 
MP ënëm, enemina (== enem + ina) „in sechs Teile geteilt", 
mit erhaltenem m und e fiir ë. 

I. Es giebt aber doch Fâlle, wo die Sprache bei Ableitungen 
mit Suffixen von der durch die Auslautsgesetze neugeschaffenen 
Wurzelform auageht. Das tag. l ipas „weg, vorbei" erscheint im 
Mlg. als le ia , ohne Vertretung des s; das Passiv dazu, mit Prâ-
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fix a-, lautet a l e f a „befreit sein", und der Imperativ, mit Suffix 
- o , a l e f a s o a + l e f a s + o; daneben findet sich aber auch 
a l e f a o - - a + le fa + o, direkt von der Wurzelform lefa ge-
bildet. Von d i m y „iunf-' =̂ -- urspriinglich MP l i m a ist aller
dings d i m a m p o l o „fùnfzig" abgeleitet, aber „in fûnf Teile ge-
tei l t" heisst nicht * d i m a i n a , sondern d i m i n a (—•= d i m y 4 i na ) . 

K. Wenn dièse Auslautgesetze dea Mlg. vom Tag. nicht ge-
teilt werden, so sind sie doch nicht etwa dem Mlg. ganz einzig 
eigen. Das Atjinesische lâsst z. B. auch das r (g) am Wortende 
verstummen, z. B. l i h i ë „Hals" fiir malayisch l e h e r , tag. l i i g 1 ) ; 
das Bugische und Makassarische dulden keine Konsonanten als 
Auslaut ausser n, das Makassariache und Sangiriache -) kennen 
die Nachschlagvokale. 

51 . Einige Worter, die Besonderheiten im Lautbild auf-
weisen, sollen hier nun noch besonders besprochen werden : Die 
Bezeichnung fiir „rechts" lautet in manchen MP Idiomen, z. B. 
im Malayischen und im Tag. k a n a n , das Mlg. hat dagegen 
h a v a n a n a , das auf ein * k a v a n a n zuruckgeht. Dièses k a v a n a n 
findet sich nun wirklich, wenn nicht im Tag., so doch in mehrern 
andern Idiomen, die ibm nahe stehen, so im Bagobo, Magindanao. — 
„Links" lautet tag k a l i v a , Mlg. h a v i a aus * k a v i a (das auf 
Madagaskar auch wirklich vorkotnmt); hier macht es Schwierigkeit, 
die mittlern Konsonanten in Beziehung zu setzen ; dem Mlg. Laut
bild kommen sehr nahe Tonsea und Tondano (beide auf Celebes) 
k a v i h i . — „Auge" lautet in sehr vielen MP Idiomen m a t a , so 
auch im Tag., das Mlg. hat m a s o 3 ) ; hier liegt Beeinfiussung 
durch das Suaheli m a c h o „Augen", Plural von j i c h o „Auge" 
vor. — „Stern" lautet in manchen Sprachen b i n t a i i , das Mlg. 
hat k i n t a n a ; zwischen b und k giebt es keine Vermittelung, 
alleui man beachte, dass das Javanische l i n t a i i einen dritten 
Anlaut hat, der weder mit b noch mit k in Beziehung gebracht 
werden kann; daa Tag. weicht nun nicht im Anlaut, sondern im 
Wortende von obigem b i n t a i i ab, es hat b i t o i n , wozu sich 

') Snouck Hurgronje, Studie'n over Atjehsche klank- en -ehriftleer, Ba
tavia 1892, S. 60. 

21 X. Adriani, Sangireesche .Spraakkunst, Leiden l)S9,'i. — Beide Werke, 
das vou Snouck und das von Adriani sind vortreft'liehe Darbietungen. 

3) Kerns m a t a - a n d r o , Fidjitaal, S. 170, ist ein Irrtuin. 
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Seitenstûcke auf Celebes finden, so bugisch witoeii , wofiir man 
auch wetoin sagt. Die Schwierigkeiten werden sich nach Kap. IV 
lôsen lassen. — Als Entsprechung von tag. b i g a t ,,schwer" wiirde 
man im Mlg. *veza t ra erwarten, es steht aber der stimmlose 
Sibilant fiir den stimmhaften: vesa t r a 1 ) ; ich glaube aber nicht, 
dass man wegen dieser Schwierigkeit die Gleichung b iga t -----
vesa t ra ohne weiteres verwerfen diirfe, da sich Parallelen bei-
bringen lassen, die mir sicher vorkommen: so ist tag. dogan 
„beifiigen, addieren" im Mlg. durch tozana vertreten, und siehe 
auch § 32 mai tso fur zu erwartendes *maijo. — Tag- banoy 
„Adler" ist dem Lautbilde nach absolut kongruent mit Mlg. 
vano „Reiher", und die Bedeutung weicht nicht stark ab, zu-
mal, da wir ja nicht genau wissen, was unter Nocedas „aguila" 
zu verstehen ist. Nun aber hat das Malayische ein Wort bai'iau 
„Reiher", das sich mit Mlg. vano ebenfalls vollig deckt. Es 
macht nun hier eine Schwierigkeit, dass man das dritte genannte 
Glied der Gleichung, malayisch bail au wohl mit dem zweiten, 
Mlg. vano, aber nicht so gut mit dem ersten, tag. banoy in 
Beziehung setzen kann, da einem mal. u in der Regel auch im 
Tag. n entspricht, z. B. malayisch baiiun ,,sich erheben" = tag. 
b a non. — Neben tag. toro „zeigen, z. B. mit dem Finger" steht 
gleichbedeutendes Mlg. toro und tondro. Beide Vertretungen 
des tag. r, die durch r und die durch ndr sind durch viele andere 
Fâlle belegt, also sind beide Mlg. Entsprechungen des tag. toro 
gleich moglich. Indes sei darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung 
fiir „Zeigfinger" tag. h in to toro (-= Prâfix hin + Reduplikatioii 
to + toro) im Mlg. von tondro ausgeht: fanondro ( = fa + 
Nasal + tondro). Vielleicht aber lassen sich, durch Annahme 
von Dialektmischung, beide Wurzeln, toro und tondro , mit tag. 
to ro vereinigen. 

Das Wort fur Ei macht in verschiedenen MP Idiomen 
Schwierigkeit betreffend die Vokalisation, wâhrend die Konso
nanten stimmen: malayisch t ë lu r , tag. i t log, Mlg. a tody (---= a 
+ tody). Das tag. dùrfte zum Mlg. stimmen, wenn die Vokale 
so geordnet wâren: * to l i g .— „Blut" lautet Mlg. ra, malayisch 
da rah , Tondano raha, tonsawangisch daha , ponosakanisch 

v e z a t r a , Van der Tuuk, Tobasche Spraakkunst, § 31, ist i'alsek. 
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duhu, Bolaang-Mongondou;) dugu, tag. dugo. Es ist nicht zu 
zweifeln, dass dièse verschiedenen Formen zusammengehôren ; es 
ist aber wenig wahrscheinlich, dass das Mlg. ra in seiner Ein-
fachheit etwas recht Urspriingliches aufweise, weit eher ist an-
zunehtnen, dass es aus einer zweisilbigen Form, durch Konso-
nantenaustall und daran sich schliessende Kontraktion entstanden 
sei. — Dagegen wage ich bei to „wahr" nicht zu entscheiden, 
ob es eine urspriinglich einsilbige Wurzel reprâsentiere, oder 
auch aus einer zweisilbigen enstanden sei. Ist es Vertretung 
vom bisayisch matoor ( - ma + toor) oder von tag. totoo 
(-•- to + too), so wird es aus einer zweisilbigen Wurzel hervor-
gegangen sein; muss man es aber mit tag. tanto 2) , malayisch 
t ë n t u , das auch „wahr" bedeutet, in nâhere Beziehung bringen, 
so mag Mlg. to der direkte Fortsetzer einer ursprûnglich ein-
silbigen Wurzel to sein. — Bei der Gleichung paa -=- fe „Bein" 
macht die Vokalisation des Mlg. eimge Schwierigkeit, demi es 
wâre verstândlicher, wenn e einem a + i, statt einem a +- a ent-
sprâche, es sei aber darauf hingewiesen, dass im Dajakischen das 
Wort als pai erscheint. — Wenn ich tag. baga mit Mlg. vay 
identifiziere, so atatuiere ich allerdings eine vereinzelte Ver
tretung; und doch ist dièse Vertretung nicht absolut vereinzelt, 
denn es gibt im Tag. zwei der Bedeutung nach ganz ver
schiedene, nur (bis auf den Akzent) gleichklingende baga, die 
beide im Mlg. als vay erscheinen: bàga „Kohle" und bagà 
„Geschwur". — In tag. kain „essen" ist das i auffâllig, iiuVer-
gleich zu malayisch makan (- nia -|- kan) und Mlg. hoinana 
(— hana + infix om), es sei aber darauf aufmerksam gemacht, 
dass in mehreren Ableitungen des Tag. das unbequeme i nicht 
erscheint, z. B. kanin ( kan + in) „Speise". — Bei der 
Gleichung ogit ----- voy „rudern" unterscheiden sich die beiden 
Wurzeln so, dasa voy vornen, ogit hinten ein Elément aufweist, 
daa jeweilen in der andern Sprache nicht vertreten ist; die Be
leuchtung dieser Eracheinung liefert Kap. IV. — Fur „Rcis" 
muss als Urform *bërës, eventuell *bëras angenommen werden; 
tag. bigas deckt sich mit beiden Formen, siehe die Vertretung 
von urspriinglichem ë im tag., § 38, I I ; Mlg. vary deckt sich 

') Die letzten vier .Sprachen werden auf Celebes gesprochen. 
-) t a n t o = Reduplikation ta -f- Nasal, nach § 04 -j- Wurzel to. 
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mit *bërës , allerdings steht fiir ursprungliches ë in der betonten 
Silbe des Mlg. gewohnlich e, aber es findet sich doch auch a, 
§ 38, IL 

IV. Die Wurzel. 
52. Man kann bei den Wërtern des Tag. und des Mlg. einen 

Grundstock unteracheiden, den man „WurzeI" nennen mag, und 
auch gewohnlich so nennt. Ich will dièse Wurzel vorlâufig, zur 
Einfuhrung, folgendermassen beschreiben, wobei ich nur die Ver-
hâltnisse des Tag. und des Mlg. im Auge habe und keinen ver-
gleichenden Blick auf andere MP Idiome werfe: Eratens, die 
Wurzel ist nie einsilbig, iiberaus oft zweisilbig, dann auch mehr-
silbig. Einsilbige Wurzeln treffen wir nur, in beschrânkter Zahl, 
unter den Formwôrtern, so si =- i „der persônliche Artikel", 
und unter den Interjektionen. Das Mlg. hat eine beschrânkte 
Zahl von Vollwortern, die aber, vielleicht aile, aus zweisilbigen 
hervorgegangen sind, so vy — tag. basi „Eisen". — Zweitens, 
dièse Wurzeln lassen sich nicht weiter zerlegen, ich kann tag. 
Mlg. valo „acht" nicht etwa in va l + o abteilen, so dass beide 
Teile etwas Greifbares, etwas Vernùnftiges reprâsentieren wiirden. 
— Drittens, dièse Wurzeln sind nur wenig Verânderungen unter-
worfen. Beispiele von Verânderungen : Wenn im Mlg. von der 
Wurzel loto „Schmutz" vermittelst des Prâfixes ma + Nasal 
ein Verbum gebildet wird, so resultiert daraus mandoto , und 
das iat eine Sandhierscheinung. Und nehme ich diesen gleichen 
Prozess mit der Wurzel sorona vor, so entsteht daraus das 
Verbum manorona „hineinschaffen", und das Verstummen des 
s ist keine Sandhierscheinung. Im Tag. wird von der Wurzel 
dami t „kleiden" das Passiv damtan gebildet, uud der Verlust 
des i ist ein der Forschung vorlâufig noch recht geheimnisvoll 
vorkommendes Phânomen. — Viertens, dièse Wurzeln sind die 
Basis, von der aus aile Ableitungen u. a. ihren Ausgang nehmen. 

Erweitern wir nun aber unser Gesichtsfeld und betrachten 
wir die tag.-Mlg. Wurzeln im Zusammenhang mit den ent-
sprechenden Erscheinungen der andern MP Idiome, so bekommt das 
eben entworfene Bild neue und zum Teil abweichende Zûge. 
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53. Bei diesem Studium der Wurzel von einem auagedehntern 
Horizonte aua sei zuerst der Anlaut in s Auge gefaast. Im Ma
layischen lautet daa Wort fiir „trinken" minum mit m als Anlaut. 
Dieae Wurzel erleidet im Malayischen keinerlei Verânderung, sie 
erscheint nie in einer kiirzern Gestalt, sie ist die Basis fiir aile 
Ableitungen, z. B. pë rminuman „Trinkplatz". Vergleichen wir 
nun dièses minum mit den entsprechenden Wurzeln des Ibanag, 
Tagalischen, Baree (Centralcelebes) und anderer MP Idiome, so 
finden wir, dass bei diesen der anlautende Konsonant fehlt, z. B. 
tag. inom. Dièse Erscheinung lâsst sich nun nicht so deuten, 
als sei auf rein lautlichem Wege das anlautende m verstummt, 
oder im Malayischen auf ebendieselbe Weise zugewachsen. Bevor 
wir aber eine poaitive Deutung zu gewinnen auchen, seien noch 
andere analoge Fâlle erwâhnt: „Sehen" lautet im Bugischen i ta , 
das Tag. hat dafiir k i t a und das Mlg. dementsprechend h ita. 
„Steigen" heisst im Tag. panhik , das Mlg. hat nicht etwa 
*fanika, sondern an ika . „Einwickeln" lautet im Tag. sowohl 
boiikos als toùkos . Fiir tag. indak „tanzen" sagt das Mlg. 
t s in jaka , gerade wie Mlg. ts i lo neben Mlg. Pr. ilo „Fackel", 
„ziinden" steht, wâhrend das Tag. ilao „ziindena und silao 
„blenden" hat. ,Galle" heisst dajakisch pero, Tiruray fedeu, 
Magindanao peddu, Mlg. dagegen afero. Fiir „Zahn" hat das 
Tag. neben ùipin auch ipin, Noceda S. 497, dementsprechend 
hat das Mlg. nify und das Mlg. Pr. ify; etc., etc. 

Waa môgen nun dieae Laute sein, welche in den einen 
Idiomen fehlen, in den andern auftreten? Hier uberall Laut-
abfall zu atatuieren, hiesse einer Willkiir Tiir und Tor ôffnen, 
die sofort aile Wissenachaft aufhobe, man braucht aber auch eine 
solche Deutung gar nicht, es giebt dafiir eine andere, ganz natiir-
liche Erklârung: Man beachte, dass es sich in den meisten Fâllen 
um die Laute tag. p, t, k, b, m — Mlg. f, t oder ts, h, v, ut 
handelt. Nun sind das aber Laute, mit denen in den ver-
schiedensten MP Idiomen Prâfixe anlanten, die zur Abluitung 
von Substantiven, Verben etc. dienen ; und oft, besonders vor 
Vokalen funktionieren dièse Konsonanten allein, ohne Vokal, als 
Formativ, z. B. bugische Wurzel onro „wohnen", davon abgeleitet 
paonro oder ponro „wohnen lassen". 

Wir haben es alao hier mit Prâfixen zu tun, die mit einem 

i 
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ursprûnglich kiirzern Kernstûck vollig verschmolzen sind, so dass 
im heutigen Tag., im heutigen Mlg. etc. dieser Komplex, bestehend 
aua Prâfix und Kernstiick, als Wurzel funktioniert. Wâhrend 
mir also im Bugiachen bald ein ponro, bald ein onro, etc. be-
gegnet, hat das Tag. nur ein panh ik , kein *anhik. 

Damit soll aber nicht behauptet werden, dasa nun die ge-
gebene Erklârung ohne weiteres fiir aile Fâlle passe. Wenn z. B. 
nschwôren" im Tag. sumpa, im Mlg. ompa lautet, so liegt hier 
wohl eine rein lautmechanische Erscheinung vor : es ist wirklich 
im Mlg. das a verstummt. Darauf deutet einmal der Umstand 
hin, dass aile mogbchen MP Idiome dièses Wort mit s beginnen, 
und zweitens der, dasa im Mlg. a in allen moglichen Stellungen 
achwindet. 

Beaondere Besprechung verlangen Fâlle mit anlautendem h. 
Wo immer ein MP Idiom ein h hat, so ist dies im Mlg. nicht 
mitvertreten. Wenn daher einem tag. hi la „Gesang" ein Mlg. 
h i ra entapricht, so ist hier keineswegs das h erhalten, sondera 
dem tag. hi la entsprach ursprûnglich im Mlg. ein *ira, und mit 
diesem hat aich das Prâfix h- unlôsbar vereinigt. 

Ganz gleich wie aolche Prâfixe sind in beiden Sprachen 
allerlei Formwôrter, z. B. Artikel, Prâpositionen, etc. mit ur
sprûnglich kûrzern Kernstûcken verwachsen. Mlg. reny „Mutter", 
das durchaus ala Wurzel funktioniert, von dem z. B. das Sub
stantiv f i renena „Volksstamm" abgeleitet ist, besteht aus Artikel 
ra + iny = tag. ina „Mutter". Tag. s iya „er" enthâlt eben-
falls einen Artikel, a-, und ein kûrzeres Kernstûck iya = ma
layisch iya = Mlg. izy. Im Mlg. ist die Prâposition am- (Neben-
form von amy) so eng mit dem Subatantiv fo „Herz, Geist" ver
wachsen, dass daraus eine neue Wurzel ampô1) „beachten" ent-
standen ist, wovon das Verbum manampô, u. a. abgeleitet ist. 

54. Haben wir im Bisherigen Vorgânge betrachtet, die sich am 
Eingang der Wurzel abspielen, ao kommen wir nun zu aolchen, die 
im Innern derselben sich zugetragen haben. Dièse bieten weniger 
Stoff zur Betrachtung. Sehr hâufig stossen wir auf daa Phânomen, 
dass neben Wurzeln, die im Inlaut Nasal + Explosiva enthalten, 
solche atehen, die nur die Explosiva, nicht auch den Nasal be-

') p fur f nach den Sandhigesetzen. 
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sitzen. Das Malayische hat nebeneinander gë tar und gëntar 
„zittern; das Tag. t apâ t und tampat „gerecht"; das Mlg. Pr. 
stellt neben Mlg. t apaka „zerbrochen" ein gleichbedeutendes 
t ampaka . „Wahr" lautet malayisch t ën tu , tag. tanto , Mlg. 
t a to . Im Malayiachen bedeutet t umbuh „wachsen", tumbuh-
tumbuhan „alles, was wâchst, z. B. die Pflanzenwelt", aber 
„Leib" lautet tubuh , ohne Nasal; das Tag. hat nur tubo 
„wachsen", daa Mlg. tombo „wachsen" neben tovo „noch im 
Wachstum begriffen, ledig", zatovo (== za 4- tovo) „JûngHng". 

Hier wird man wiederum fragen, was sind dièse Nasale? 
Sicher liegen auch hier keine rein lautmeehaniachen Vorgânge 
vor, ist ja z. B. tag. nt im Mlg. nach den Lautgesetzen regelrecht 
ebenfalls nt , z.B. l in ta = dinta „Blutegel", gan ton = h a n t o n a 
„hângen", daher wûrde man fur tag. t an to im Mlg. nicht ein 
t a t o erwarten. Es werden also hier âhnliche Vorgânge zu sta-
tuieren aein, wie in § 53; ea wird sich hier um Verschmelzung 
des kûrzern Kernstûckes mit Infixen handeln. Ich empfehle die 
Behandlung solcher Vorgânge, die in diesem Paragraphen in aller 
Kûrze besprochen worden sind, als dankbares Thema fur eine 
Monographie. 

55. Der Gang unserer Betrachtung fûhrt uns an den Aus-
gang der Wurzel. Auch hier begegnen una allerlei Phânomene, 
die keine rein lautliche Interprétation zulassen, die daher nicht 
bei den Auslautsgesetzen zu behandeln sind. Nur sind hier die 
Erscheinungen noch mannigfaltiger und verwickelter als beim 
Wurzelanfang. „Stab" heisst im Malayischen tuï ikat , das Bi
sayische hat dafûr t u ù k o r , es besteht aber durchaus kein Laut-
gesetz, dass im Bisayischen ein malayisches t durch r vertreten 
werden mûsae, malayisches t bleibt im Bisayischen, wie laiiit 
„Himmel" zeigt, das in beiden Idiomen gleich lautet. Im Tag. 
stehen nebeneinander die Wurzeln ta lop und t a l ip ..reinigen", 
im Mlg. s a lo t r a und sa l i t r a „ein Kleidungsstûek". Das Tag. 
hat nebeneinander siyok und siyap „piepen", das Mlg. sioka 
und s iaka „pfeifen". Das Tag. hat nebeneinander ka t i und 
k a t i m „Jucken", und beide kehren im Mlg. wieder: haty und 
ha t ina . Tag. k ik i l bedeutet „Feile", k ik ig „ein Instrument 
zum kratzen"; malayisch k ik i r heisst „Feile", k ik i s „abkratzen" ; 
Mlg. hihy, Passiv: h ih i sana (— hihia 4- ana) hat den Sin» 
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von „abkratzen", h i h i t r a von „Geiz": Das ergibt, da tag. k ik ig 
= malayisch k i k i r , und Mlg. h ihy = malayisch k ik i s , vier 
verschiedene Ausgânge der Wurzel, nach dem Lautatand dea Tag. 
ausgedrûckt: k i k i g , k i k i l , *k ik i s , * k i k i t ; das Neue bei diesen 
zuletzt vorgefûhrten Beispielen ist, dass hier mit der lautlichen 
Aenderung auch eine Nûancierung der Bedeutung auftritt. 

Auch hier tritt nun die gleiche Frage an uns heran, wie in 
§ 53 und § 54. Was sind das fur Phânomene, wenn wir aie 
nicht als rein lautliche Erscheinungen auffassen kônnen? Es 
wird wohl nicht zu zweifeln sein, dasa auch hier, beim Wurzel-
ausgang, Ableitungselemente mit einem ursprûnglich kûrzern Kern
stûck sich unlôslich verbunden haben, so dasa eine neue grôssere 
Wurzel daraus entstanden ist. Das zeigt sich besonders sprechend 
in Fâllen wie Tag. koko „Nagel": kokot „mit den Nâgeln ent-
kernen"; malayisch gigi „Zahn": g igi t „beissen" ; hier sind 
vermittelst eines ableitenden t aus substantivischen Wurzeln ver
bale gewonnen worden, und wenn schon die heutige tag. und 
malayische Sprache von einem solchen Mittel der Wortbildung 
nichts weiss, so muas es frûher vorhanden gewesen sein. Ganz 
âhnlich verhalten sich im Mlg. vava „Mund" : vavaka „beten"; 
lela „Zungeu: l e laka „lecken". 

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass nun die gegebene 
Erklârung fur aile Fâlle einer solchen Variation des Wurzel-
ausganges sich eigne. Es zeigt sich besonders hâufig der Fall, 
dass eine Wurzel in dem einen Idiom mit einem Nasal, besonders 
ù, endet, wâhrend das andere Idiom dessen entbehrt; an ein laut-
gesetzliches Verstummen ist dabei, z. B. im Mlg., nicht zu denken 
(siehe Auslautsgesetze). „Wie viel" heisst Bikol p i ra , Mlg. 
f i ry1) , das Makassarische hat aber p i raû. Das tag. an o „was" 
erscheint im Mlg. als anona „irgend so etwas". Der makas
sarische Artikel a lautet im Tag. an. Es ist nun glaublich, dass 
in solchen Fâllen der Nasal eine festgewachsene Ligation sei 
(§ 72). Ich môchte dies damit begrûnden, dass dièse Erscheinung 
besonders hâufig bei Formwôrtern auftritt, die in den Sprachen, 
welche dièse Ligationen haben, sie besonders oft verlangen. 

56. Neben den bisher geschilderten Eigentûmlichkeiten zeigen 
die Wurzeln des Tag. und des Mlg. noch eine andere Erscheinung, 

') Das auslautende y nach § 50, HI, G zu deuten. 
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die ebenfalls Beachtung verdient. Viele Wurzeln dieser beiden, 
wie iibrigens auch anderer MP Idiome, erscheinen in redupHzierter 
und zwar nur in reduplizierter Form. „Einpacken" heisst ma
layisch buï ikus , tag. bonkos, das Mlg. hat aber nicht *vongo, 
sondern nur vongovongo als Wurzel. 

Dièse Reduplikation der Wurzel erscheint nun in ver-
schiedener Form. Bezeichnen wir mit x eine beliebige Silbe, 
und mit y eine beliebige davon verschiedene Silbe! Nun finden 
wir oft reduplizierte Wurzeln von der Formel x + x, z. B. bobo 
= vovo „Fischreuse". Viele tag. Wurzeln von der Formel x + x 
kônnen im Mlg. kein genau entsprechendes. Seitenstflck haben, 
siehe § 49. 

Hâufig zeigt sich die RedupHkation nach der Formel x + y 
+ x + y, z. B. pa lapa la = farafara „Gerûst". 

Etwas seltener sind Bilder nach andern Formeln, z. B. 
x + y + y. Im Mlg. bedeutet voraka „sich aufschliessen", und 
damit ist identisch biaayisch bulak „Blumeu, wofûr das Tag. 
bu lak lak hat. „Gurke" heisst im Tag. tabobog, dem ent-
sprâche genau Mlg. *tavovo, es heisat aber tavo. 

Besonderes Interesse verdienen die verschiedenen Redupli-
kationsbilder bei den Bezeichnungen fur „Mann" und „Frau". 
Im Javanischen bedeutet laki „Mann, Ehemann"; im Makas-
sarischen „Mânnchen von Tieren"; im Mlg. ist lahy Adjektir: 
„mânnlich". Im Tag. heisst „Mann" und „mànnHch" l a l ak i , 
und diesem entspricht genau Mlg. Pr. l a lahy „Mann". Die 
Formel x + y 4- x + y findet sich z. B. im Malayischen als 
l a k i l a k i „mânnlich", dem wûrde Mlg. *lahi lahy entsprechen, 
es heisst aber leh i lahy „Mann", mit einem e, das noch der 
Erklârung bedarf. — „Frau" heisst im Bagobo baye, diesem 
entspricht genau tag. bayi „alte Frau". „Frau" schlechthin ist 
tag. babây i , mit welchem sich Mlg. vavy „weiblichtt wohl nicht 
deckt, denn fur tag. babayi wûrde man ein Mlg. *vavazy oder 
* va vay erwarten dûrfen. Dagegen ist Mlg. vavy kongruent mit 
Ibanag babay „Frau". Fur das Substantiv „Frau" hat das Mlg. 
nicht *vavivavy nach der Formel x + y + x + y, sondern 
vehivavy, eine Analogiebildung zu leh i lahy „Mann". 

Manche Wurzeln der MP Idiome zeigen eine Art freiere 
Reduplikation, die durch Kavi sumbran-sambr in „mit un-
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gekâmmtem Haar" *), malayisch ha ru -b i ru „Verwirrung", sayur-
mayur „allerlei Gemûse" reprâsentiert ist. Das Tag. und Mlg. 
haben nur wenig Fâlle dieser Art, ich nenne etwa tag. ha lobi lo 
„Auflauf", Mlg. badrahodra „plump und unbeholfen", h i lon-
t r i l ona „dtmkel und glânzend". 

Die Reduplikation der Wurzel bringt in sehr vielen Fâllen 
keine Nuancierung der Bedeutung mit sich. Malayisch laba-
l a b a heisst „Spinneu schlechthin, es meint nicht etwa eine 
grôssere oder kleinere Spinne oder eine Mehrzahl von Spinnen, 
oder irgend etwas der Art. Dagegen bedeutet h a z a k a z a k a 
(< h a z a k a + hazaka) im Mlg. „gallopieren", und hier ist nicht 
ausgeachlossen, dass die Reduplikation das Tempo angibt, doch 
ist zu beachten, dass neben diesem hazakazaka nicht etwa ein 
einfaches *hazaka steht, das etwa die Bedeutung „laufen" hâtte. 
Ganz sprechend ist aber le la le la „Scbrei" neben lela „Zunge". 
Da aber hier neben der einfachen Wurzel eine reduplizierte mit 
Nuancierung der Bedeutung ateht, ao gehôren solche Fâlle ins 
Kapitel V. 

Reduplizierte Wurzeln (nach der Formel x + x, und mehr 
noch nach der Formel x + y 4- x + y) aind im Tag. und im 
Mlg. âusserst hâufig, viel zahlreicher als in manchen andern MP 
Idiomen, z. B. im Malayischen oder Bugischen. Es seien einige 
Kategorien, die besonders reich an Fâllen sind oder die der Be
deutung nach ein besonderes Interesse beanspruchen dûrfen, auf-
gezâhlt : 

I. Reduplikation bei der Bezeichnung von kleinen Gegen-
stânden: Tag. n ikn ik „kleine Mûcke", mosmoa „kleines Kind", 
mi ami s „Krûmchen"; Mlg. zaza „kleines Kind". 

II. Bei lautmalenden Ausdrûcken: Tag. l a t l a t „nagen", 
l on lon „bellen", Mlg. t ê te (akzentuiert tété) „trôpfeln" ; tag. 
gokgok, Mlg. moimoy „grunzen" 2). 

III . Bei Verwandtschaftsnamen : Tag. nono „Grossvater", 
t a t a „Vater"; Mlg. dada „Vater", baba „Vater", Mlg. Pr. no-
noda „Vater". 

r) Van der Tuuks Wôrterbuch, III, 358. 
2) Etymologisch natûrlich nicht verwandt. 
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IV. Bei Tiernamen: Tag. l umba lumba „ein Fisch", lava-
la va „Spinne"; Mlg. h i t s i k i t s i ka (< h i t s i k a - f h i t s i k a ) „eine 
Art Habicht". 

V. Bei geistigen und moralischen Zustânden und Tâtig-
keiten, im Mlg. auffâllig hâufig nach der Formel x 4- y + x + y, 
z. B. hebaheba „Bekenntnis", henahena „schûehtern", hera-
hera „Kûhnheit", hezaheza „zaudernd" ; tag. mul imul i „be-
trachten". Tag. a laa la = Mlg. salasala „zweifeln, schwanken". 

57. In § 52 wurde betont, dass die im heutigen Tag. und 
Mlg. vorliegenden Wurzeln mehrsilbig sind. Aber allerlei Be-
obachtungen, die wir § 53 bis § 56 gemacht, mûssen uns die 
Frage aufdrângen : War dieser Zustand immer so, oder sind nicht 
vielleicht dièse mehrsilbigen Wurzeln in frûhern Entwicklungs-
epochen der Grundsprache aus einsilbigen Kernstûcken hervor-
gegangen, die in der damaligen Sprache als solche lebten. Es 
gibt allerlei Tatsachen, welche wenigstens fur die einen oder 
andern Wurzeln einen solchen einsilbigen Zustand wahrscheinlich 
machen. „Einsaugen" lautet tag. hothot und s inhot ; haben 
wir hier nicht ein altères Kernstûck *hot, von dem hothot die 
Reduplizierung, s inhot eine Ableitung mit Prâfix ist? „In 
Stûcke schneiden" lautet tag. p i rpi r , Mlg. Pr. safindrina ( = sa 
+ f indr ina) ; diesem *findrina wûrde ein tag. *pirin oder 
*pir im oder *p i r in entsprechen. Hier haben wir einen âhnlichen 
Fall wie bei *hot, und es scheint also auch hier eine einsilbige 
Wurzel, tag. gedacht: *pir zu Grande zu liegen. Andere solche 
Wurzelfamilien mit noch reicherer Gliederung sind z. B. tag. 
abok, gabok, alabok „Staub", bokbok „Holzmehl"; Mlg. 
ravoka „Reis stampfen", vovoka „Staub; Holzmehl"; pono-
sakanisch (auf Celebes) s iwuk „Staub", malayisch abuk „Ge-
treidestaub", t u m b u k „stampfen" ; etc. — Tag.: oli „auf etwas 
zurûckkommen", olik „hin- und hergehen", olioli „Krûmmung 
des Flusses", oli t „erwidern", olak „haspeln", ola „den Platz 
wechseln"; Mlg.: oly „gelockt", ol ika „Windung des Weges", 
o l i t ro l i t r a „sich hin- und herhewegen", olaka „Windung", 
olana „fleehten, drehen". — Besonderes Intéresse bietet folgender 
Fall: Im Tag. bedeutet bolo „Haar, Flaum auf Frûchten", bol-
bol „Kôrperhaar", balbol nWimper". Liegt hier nicht ein Kern
stûck *bol zu Gronde mit der allgemeinen Bedeutung „Haar", 
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welche durch Antritt von Formativen und durch Reduplikation 
spezifiziert worden ist? Hier ist nun die Sache so gut wie sicher, 
denn ein solches einsilbigea bul „Haar" lebt wirklich im Tonsa-
wang (auf Celebes), einer Sprache, die neben einer ûberwâltigenden 
Mehrheit von.mehrsilbigen Wurzeln doch auch hie und da eine ein-
silbige aufweist. Dass bul aus einer zweiailbigen Form gekûrzt 
aei, ist kaum anzunehmen, die Sachen liegen hier anders als bei 
Mlg. vy = tag. bas i , fe = dajakisch pai , tag. paa; das Ton-
aawang hat nicht etwa die Neigung, eine auf ein 1 folgende Silbe 
abzustossen, wie ilolos = Tonsea i roros „herunterbringen", 
mu lu t = Tondano mur ut „aufgreifen" zeigt. 

Daneben gibt es nun aber doch eine sehr grosse Zahl von 
mehrsilbigen Wurzeln, die uns gar keine Handhabe gewâhren, 
dass wir sie auf ein einsilbiges Kernstûck zurûckfûhren kônnten. 
Das Wort „Aal" lautet im Sassakiachen t una , batakiach eben-
falla t una , javanisch tunafi , Fidji duna, etc.: nirgenda eine 
irgendwie beruhigende Hinweisung, dass etwa tuna in tun + a 
zerlegt werden dûrfe. 

Fur die Deduktionen von § 52 ff haben mir zwei Schriften 
von A. C. Vreede, welche âhnliche Phànomene auf dem Gebiet 
des Javanischen beobachten, viele Anregung geboten : Over de 
wortelwoorden in de javaansche taal, und: De oorspronkelijke 
en figuurlijke beteekenissen1) der javaansche woorden. So stellt 
Vreede in der ersten Schrift, S. 8—9, Wurzeln zusammen wie 
djëdjër „aufrechter Stand", ladjër „Hauptstûtze", pidjër „immer 
das gleiche tun", Wurzeln, denen zweifelsohne ein einsilbiger 
Kern *djër zu Grunde liegt. Dagegen aind âhnliche Verauche, 
die W. E. Maxwell in aeinem „Manual of the Malay language", 
S. 10—11, in betreff dea Malayischen macht, pure Spielereien, 
die dem sonst tûchtigen Bûche nicht zur Zierde gereichen. Max
well findet z. B. hinter dapa t „erlangen" und avap „Dampf" 
eine gemeinsame Wurzel *ap , und nachdem er dièse Entdeckung 
gemacht, fâhrt er fort : it is difficult to resist the conviction, 
dass dièses *ap identiseh sei mit der sanskritischen Wurzel âp. 
Man muss solch bôaen Versuchungen widerstehen, wenn es noch 
so difficult ist. Es sei noch beigefûgt, dasa der englische Forscher 

') Bedeutungen. 
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von den Arbeiten von Vreede u. a., die in dièses Gebiet hinein-
greifen, keine Notiz nimmt. 

V. Der Formensehatz. 
58. Einleitende Bemerknngen. Man begegnet hie und da 

der Anschauung, als ob die einzelnen Wortklassen der MP 
Sprachen gar nicht oder nur aehr unvollkommen von einander 
geachieden aeien. So sagt M. Morris in aeinem ûbrigens sehr ver-
dienstvollen Bûche „Die Mentawaisprache", S. 6: „Das Wort-
material der malayisch-polyneaischen Sprachen kann bekanntlich 
nicht in unaere Wortklassen eingezwângt werden. Dasselbe Wort 
entspricht je nach seinen Beziehungen unserm Verbum, Substan-
tivum, Adjektivum, Adverbium, unter Umstanden selbst einer 
Konjunktion oder Prâposition." — Solchen allgemeinen Redens-
arten gegenûber mûssen, was das Tag. und das Mlg. anbelangt, 
folgende Tatsachen konstatiert werden: 

I. Wir mûssen einmal anterscheiden zwischen Wurzeln und 
Wôrtern, die durch Formative von Wurzeln abgeleitet werden. 
Blosae Wurzeln sind in beiden Idiomen vielfach als Worter im 
lebendigen Gebrauch, z. B. anin = anina „Wind". Das gilt 
besonders von Formwôrtern, wie tag. a t , Mlg. sy „und". Aber, 
wenn wir Texte durchmustern, so fallt es uns sofort auf, dass 
die Worter, wenigstena die Vollwôrter, welche Formative an 
sich haben, weit zahlreicher sind. Nicht selten ist auch der Fall, 
dass die Wurzel im lebendigen Sprechen nicht vorkommt, sondern 
bloss eine Ableitung davon; so wird die Mlg. Wurzel *tahy — 
tag. t a k i t a k i „denken" im lebendigen Sprechen nicht verwendet, 
sondern nur eine Ableitung: fanahy „Geist"; vgl. § 53 ff. 

II. Es kommt wirklich vor, dass eine Wurzel auf zwei oder 
drei Weisen funktioniert, so dass wir sie nach unsern Begiïffen in 
dem einen Falle etwa beim Adjektiv, im andern beim Adverb 
unterbringen mûssen. In dem Mlg. Satze: dia na ra r in ' ny 
nendra iley zazalahy kely t sa ra ta rehy „es wurde krank 
(an) den Blattern der kleine ( = kely) Knabe, gut (von) Gestalt 
= - das schône Knâblein erkrankte an den Blattern", haben wir 
t s a r a „gut" als „Adjektiv" zu bezeichnen. Dagegen in dem 
Satze t an te ra -ny t sa ra ny raharaha ^ausgefiihrt von ihm 
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( = -ny) gut das Geschâft = er hat das Geschâft gut erledigt" 
nennen wir t s a r a „Adverb". — Aber ich spûre hinter dieser Er
scheinung nichts Absonderliches, etwas Analoges finden wir ja 
auch in der Sprache des Volkes der Denker und zwar gerade 
beim Wort „gut", wenn jemand z. B. sagt: Das Denken der 
Malayopolynesier ist nicht so gut wie das der Indogermanen, 
und : Die Malayopolynesier denken nicht so gut1) wie die Indo
germanen. 

Nehme ich dem gegenûber das Wort l a n i t r a „Himmel", 
so ist das ausschliesslich Substantiv, nie etwa Verb „zum Himmel 
steigen", denn dièses musa ich ganz wortlich wiedergeben mit; 
m i a k a t r a any an-dan i t ra 2 ) „steigen hin zum Himmel". 

Ebensowenig herrscht eine solche Verworrenheit bei den-
jenigen Wôrtern, die vermittelst Formativen aus Wurzeln weiter-
gebildet .sind. „Regen" heisst im Mlg. orana, und dies ist zu-
gleich die Wurzel, „regnerisch" heisst morana, und „regnen" 
man or an a; ich kann nun dièse Worter durchaus nicht ver-
wechseln, ich kann nicht orana als Verbum verwenden und etwa 
ins Prâteritum setzen. 

III. Es kommt nicht selten vor, dass ein und dieselbe Wurzel 
in dem einen Idiom als Substantiv, im andern als Verbum funk
tioniert, u. a. m. Im Mlg. ist die Wurzel t ânana Substantiv: 
„Hand", und nur Substantiv, es gibt auch gar keine Ableitungen 
davon, nhandlich" muss z. B. mit andern Worten gegeben werden: 
azo tendrena. Umgekehrt ist das mit tânana kongruente tag. 
t anan nur Verbum: „mit der Hand fassen", „Hand" heisst tag. 
kamay. — Die Wurzel put i ist im Tag. Substantiv: rWeisse 
Farbe", das Adjektiv „weiss" lautet mapu t i ; im Mlg. ist die 
mit tag. pu t i kongruente Wurzel fotsy Adjektiv, und „weisse 
Farbe" lautet hafotsy. 

59. Bei der Anfiigung der Formative zeigen sich allerlei 
Erscheinungen, im Mlg. mehr als im Tag., bei den Suffixen mehr 
als bei den Prâfixen. Es soll in diesem Paragraphen nur von den 

') Die Herren Durand und Taffanel (§ 12) mogen sich freuen, dass 
wenigstens dem Franzûsischen dieser Jfangel an Unterscheidungskraft nicht an-
haftet (bien neben bon), und dass es daher wenigstens in diesem einen Punkte 
supérieur en énergie ist. 

') d a n i t r a nach den Sandhigesetzen fur l a n i t r a . 
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Erscheinungen, die bei der Anfûgung der Suffixe auftreten, die 
Rede sein ; von den Phânomenen, die sich bei der Vorheftung 
der Prâfixe, genauer gesagt, des einen Prâfixes ma + Nasal ein-
stellen, kann ich besser in einem andern Zuaammenhang, § 61, 
reden. 

I. Tritt im Mlg. ein Sufiîx an die Wurzel, so treten aile 
die Erscheinungen auf, die § 50, H genannt sind. Will ich z. B. 
von der Wurzel d id i t ra „drehen" = tag. l i l ip „den Rand um-
achlagen" verinittelst des Suffixes -ana ein Passiv bilden, ao 
kann ich nicht von d id i t ra als Basis ausgehen, sondern ich muss 
meinen Ausgang von einer dem tag. l i l ip nâher stehenden Basis 
*didif nehmen, woraus die Form didifana resultiert. — Das 
Tag. hat nichts Entspreehendes. 

II. Beim Antritt von Suffixen wirken im Mlg. die Sandhi-
gesetze, welche, da aile Mlg. Suffixe vokalisch anfangen, besonders 
allerlei Kontraktionen hervorrufen. Von dem Verbum milâza 
( = mi + l a z a ) „erzâhlen" lautet der vermittelst des Formatives -a 
gebildete Imperativ nicht mi lazâa , sondern milazâ. Das Tag. 
hat weder Kontraktionen, noch sonst Sandhierscheinungen : Das 
Futur Passiv von ara l „lehren" lautet i aa ra l ; siehe noch § 49. 

III. Wenn im Tag. die Suffixe -an und -in antreten, 80 er-
leiden die einen Wurzeln keine Verânderung, andere zeigen recht 
aufïâllige Erscheinungen, die im Mlg. keine Parallèle haben. 
Von bâta „Jûngling" wird das Substantiv kaba taan (viersilbig) 
„Jugend" gebildet, ohne Affektion der Wurzel; von aba „bernit-
leiden" lautet das Passiv ab in ; und von dat in „gelangen" nicht 
*da t iàan , nnd nicht *datnan1) , sondern datnan. Die nàhere 
Untersuchung dieser Phânomene gàbe eine sehr wertvolle Mono
graphie. 

IV. Endlich treffen wir in beiden Sprachen noch Erscheinungen, 
die unter keine der erwâhnten drei Kategorien eingereiht werden 
kônnen. So schieben beide Idiome hie und da zwischen eine 
vokalisch schliessende Wurzel und ein Suffix ein -n- ein. Von 
vay „Beule" bildet das Tag. vermittelst des Suffixes -ana das 
Adjektiv vainana ( = vay + n + ana), und ganz âhnlich das 

*) Die Aufeinanderfolge von t und n wûrde an und for sich keine 
Schwierigkeiten machen, wie natnat „nagen" beweist, daher kann es sich 
hier nicht nm Sandhi handeht. 
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Tag. von babay i „Frau" vermittelst des Suffixes -in das Ad
jektiv baba in in „weibisch". 

V. Es sollen noch einige intéressante Fâlle besonders be-
sprochen werden. Von der Wurzel put i ,,weiss" bildet das Tag. 
vermittelst des Suffixes -in das Passiv put in , und das Mlg. von 
fôtay das gleichbedeutende Passiv fots ina ,,geweisst". In beiden 
Fâllen haben wir ein âhnliches Résultat, fur zwei i steht nur 
eines da, aber die Krâfte, welche dièses Résultat herbeigefûhrt 
haben, sind verscbieden, put in erklârt sich nach III, fo ts ina 
nach IL — Der Imperativ Passiv des Mlg. Verbums mi téna 
„Kleider tragen" lautet i tenâo 1 ) , derjenige des Verbums mi t âna 
„halten" i t âno . Der Unterschied rtthrt daher, dass daa a von 
mi tena wurzelhaft, das von mi tana = tag. t ahan ein blosser 
Nachschlagvokal ist. 

60. Als Yerbum kann in beiden Idiomen schon eine blosse 
Wurzel figurieren, doch ist dieser Fall nicht hâufig, weit seltener 
als beim Substantiv oder Adjektiv, gewohnlich braucht es ein 
Formativ, um ein Verbum entstehen zu lassen. Solche Wurzel-
verben sind z. B. tag. ib ig , Mlg. t ia 2) „lieben" ; tag. galiû, Mlg. 
tonga kommen" ; tag. dao, Mlg. hoy „sagen". 

Das Tag. verwendet manche Wurzeln ohne Formativ als Im-
perative, z. B. t akbo „Wurzel fur laufen", t akbo ka „lauf du!" 
Das Mlg. kennt nur vereinzelte Fâlle dieser Erscheinung, z. B. 
foha „Wurzel fur erwachen" und zugleich Imperativ: „wach' 
auf!", Richardson S. 196. 

61. Bildung des aktiven Yerbums aus der Wurzel: Vor-
fûhrung der hiezu dienlichen Formative (ailes Prâfixe) ; Art und 
Weise ihrer Vorheftung; Funktion der ao gebildeten Verben. 

I. Daa Verbum wird eratens aus der Wurzel so gebildet, 
dass der Anlaut durch m ersetzt wird. Dièse Bildungsweise 
kommt besonders bei Wurzeln vor, die im Tag. mit einer Tenuis 
k, t, p (im Mlg. dafûr: h, t, f) anlauten. Sie ist im Tag. nicht 
hâufig, im Mlg. nur in Resten vorhanden. Eine Nuancierung der 
Bedeutung bewirkt sie nicht. 

') Imperativ Passiv auf -o, eine andere Bildnng als die im Paradigma 
§ 62 vorgefflhrte. 

2) Die beiden Worter haben nur die gleiche Bedeutung, sind aber etymo-
logisch nicht verwandt. 
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Wurzel: 

koha 
tokso 
pasok 

Tag. 
Verbum : 

moha „nehmen" ') 
mokso „prûfen". 
masok „eintreten". 

Wurzel : 

hay 
*tamy 
faty 

Mlg. 
Verbnm : 

may „brennen". 
mamy „sûss". 
maty „tot sein" 

Das einzige Mlg. Beispiel mit t, *tamy, ist unsicher. Wâhrend 
nâmlich die Wurzeln hay und faty wirklich existieren : ha i -n -
andro „Tageshitze", mahafa ty „tôten", làsst sich ein *tamy 
nicht nachweisen; allerdings lautet die Wurzel im Tag. tamis , 
allein das Ibanag hat ein ammit , und so ist es ganz wohl denk-
bar, dass Mlg. mamy nicht von * tamy, sondern von *amy 
seinen Ursprung genommen habe. 

II. Es wird der Wurzel ein ma- vorgefûgt. Im Tag. sind 
die so abgeleiteten Verben intransitiv. Im Mlg. ist dièse Bildung 
n i c h t hâufig. 

Tag. ^ Mlg. 

Wurzel: Verbum: Wurzel: Verbum: 

t ako t ma tako t tahot ra matahot ra „sich fûrchten". 
III. Es tritt im Tag. mag- vor die Wurzel, z. B. magsabi 

„sprechen" von der Wurzel sabi. Dièses mag- entspricht ba-
takisehem mar-, mit g fur anderweitiges, also auch batakisches 
r, z. B. batakisch marbuïia „blûhen" von buiia „Blûte" = tag. 
magboïia „Frucht tragen" von boiia „Frueht". Dièses Prâfix 
bildet bald transitive, bald intransitive Verben, nach koniplizierten 
Regeln, die in den Grammatiken stehen. Es tritt oft in Wechsel-
beziehung zu dem Infix -um-, siehe IV, z B. magbi l i „ver-
kaufen", bumil i „kaufen", von der Wurzel bili. 

Das Mlg. hat ein Prâfix mi-, welches meist intransitive 
Verben bildet: miha t ra „zugehen", aber auch transitive: mi-
kapoka nschlagen". Es ist wohl denkbar, dass dièses mi- etwaa 
Ursprûngliches sei, aber ebensowohl ist denkbar, dass es aus 
*mër- hervorgegangen. Den Schwund des r kônnte man sich nach 
den allgemeinen Laut-, oder nach den Sandhigesetzen zurecht-
legen, und ë wâre vor dem Ton (milâza) zu i geworden, wie 

2) Ich stelle diejenigen Verbalformen des Tag. und des Mlg. einander 
gegenïïber, die der Bildung nach einander am niiehsten kommen, also hier z. B, 
moha und m a y : der Funktion nach stimmen sie niimlieh nicht, denn may 
ist Priisens, moha Infinitiv, das Prâsens wàre n o n o h a : nàheres hierfiber siebe 
Ende dièses Paragraphea. 
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diea nach dem Ton immer ein tritt. Kommt aber mi- wirklich 
von *mër-, ao gehort ea zu batakiach mar- und tag. mag-. Es 
ist vor allem ein Grund, der mich darauffûhrt, mag- und mi-
zusammenzustellen. In beiden Idiomen werden vermittelst dieser 
Prâfixe von Wurzeln, die Verwandtschaftsnamen bezeichnen, 
Worter gebildet, die eine auffâllige, au8 dem Rahrnen dea Verbums 
herausfallende Bedeutung haben: Tag. ina „Mutter", m a gin a 
„Mutter und Kind"1); Mlg. anaka „Kind", mianaka „Mutter 
(oder Vater) und Kind". 

IV. Es tritt das Infix -um-, Mlg. -om- geschrieben, in die 
Wurzel, und zwar nach dem ersten Konsonanten derselben; fângt 
aber die Wurzel mit einem Vokal an, so tritt das Formativ vor 
die Wurzel. Also tag. Wurzel basa, Verbum bumasa „lesen"; 
Wurzel ib ig , Verbum umib ig „wûnschenu. Mlg. Wurzel hehy, 
Verbum homehy „lachen"; den Fall, wo die Wurzel mit einem 
Vokal anlautet, hat das Mlg. nicht. Im Tag. bildet dièses For
mativ sowohl transitive als intransitive Verben, wofûr die Gram-
matiken komplizierte Regeln haben. Es steht in Wechsel-
beziehung mit mag-, siehe oben, I I I . Das Mlg. hat nur etwa 
ein Dutzend solcher Bildungen mit -om-. Fâlle, die beiden 
Idiomen gemeinaam sind: kumain = homana „essen", von 
der Wurzel kain = hana ; t u m a û i s = tomany „weinen", 
von der Wurzel ta ins = t any ; sumula t „schreiben", somo-
r a t r a „gestrichelt, gesprenkelt" von der Wurzel su la t = sora t ra ; 
s u m i s i k „hineinstecken" = somis ika „zerstossen, in Stûcke 
zerfallen". — Uebrigens sind dièse Bildungen mit -om- im Mlg. 
mehr oder weniger versteinert, so kommt obige Wurzel hana 
gar nicht vor, sondern nur homana oder andere Ableitungen 2). 

' ) Gaspar de S. Agustin, Compendio del Arte de la lengua Tagala, S. 55. 
') W. R. van Hoëvel, der das von Gilbertns Happart 1650 verfasste Favor-

langisehe Worterbuch herausgegeben hat (§ 61, Vil), meint, S. 388, dass auch 
in Favorlangischen Fâllen wie chummap „begraben", das Infix. versteinert 
sei, denn er nennt c h u m m a p „Radix". Ich dagegen halte c h u m m a p fur ein 
Prâsens mit lebendem Prâsenszeichen -umm-, indem ich anf die fast vollkommene 
Parallèle hinweise, die zwischen dem Magindanao und dem Favorlangischen 

e ' Magindanao: Favorlangisch : 
Wurzel: l u t a d „herunterlas9en" c h a p Bhegrahen". 
Prâsens: l u m n t a d e h n m m a p . 
Prateritum: l i n u m u t a d c h i n u m a p . 
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V. Das Prâfix ma 4- Nasal. Beim Antreten desselben voll-
ziehen sich folgende sprachliche Erscheinungen: 

A. Der Nasal, der dièses Prâfix schliesst, erscheint als n 
vor folgendem Vokal: Wurzel aso „Hund", Verbum mai'iaso 
„jagen". Dièse Bildung kehrt in vielen MP Idiomen wieder, so 
im Batakischen : Wurzel a lap , Verbum manalap „holen". Das 
Mlg. nun kennt den Laut n nur vor Gutturalen, das n von andern 
MP Idiomen ist bei ihm sonst durch n vertreten, so erscheint 
demi auch hier n und nicht n : Wurzel adana „ruhig", Verbum 
manadana „beruhigen". 

B. Vor den stimmlosen Lauten k, t, p, s erscheint im Tag. 
der diesen Lauten homorgane Nasal, also vor p ein m, vor s 
tritt n auf; dabei schwindet aber der stimmlose Laut: von der 
Wurzel su la t lautet also das Verbum nicht *mansula t , sondern 
manu la t „scbreiben". Im Mlg. zeigen sich exakt die gleichen 
Erscheinungen vor h, t (resp. ts), f, s, nur dass vor h natûrlich 
nicht ii, sondern n auftritt. Und man kann eine Menge Parallelen 
zwischen beiden Idiomen ziehen, z. B. manula t = manora t ra , 
von sulat = sora t ra „schreiben"; manapis = manafy, von 
tap i s = tafy „kleiden"; mamukpuk = mamofoka, von 
pukpuk = fofoka „schlagen". Dièses Verstummen der Wurzel-
anlaute nach dem Nasal ist eine sehr eigentûmliche Lebens-
âusserung der MP Idiome. Sie gehort nicht etwa zu den Sandhi-
erscheinungen, Lautverbindungen wie nt, mp sind ja in beiden 
Idiomen etwas ganz gewôhnliches. 

C. Vor den ûbrigen Konsonanten stellt sich in beiden Idiomen 
der homorgane Nasal ein, in den einen Fâllen schwindet dabei 
der Wurzelanlaut wie bei B, in den andern bleibt er, ohne er-
kennbare Regel. Bleibt der Wurzelanlaut, so mûssen im Mlg., 
da jetzt zwei Konsonanten, der Nasal des Prâfixes und der an
lautende Konsonant der Wurzel, zusammenstossen, allerlei Sandhi-
geaetze wirken. — In tag. mamoiia „Frucht tragen" von bon a 
ist der Wurzelanlaut gefâllt, in manl ibak „spotten", von der 
Wurzel l ibak bleibt er. Dem Tag. mamoiia entspricht ganz 
genau Mlg. mamony „blûhen" von der Wurzel von y „blûhen", 
hier ist also der Anlaut gefallen, in mamboat ra nvorbereitena 

von der Wurzel voatra ist er geblieben, und m 4 v wurde 
nach den Sandhigesetzen zu m + b. 
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Die vermittelst ma 4- Nasal gebildete Verbalform bezeichnet 
im Tag. hâufig eine Mehrheit von Handlungen: manu la t 
„schreiben, aus Beruf", hie und da das Transitivum: Wurzel 
b a r i l „Gewehr", Verbum mamar i l „schiessen"; das Mlg. schafft 
vermittelst dièses Formativs transitive, hie und da auch intran
sitive Verben: m a n o r a t r a „etwas schreiben". Im Mlg. steht 
ma + Nasal sehr oft in Wechselbeziehung mit mi-, z. B. ma
n o r a t r a „schreiben", miso ra t r a „geschrieben, gedruckt sein". — 
Die zwei tag. Wurzeln soao „saugen"und sisi „bereuen" er-
scheinen im Mlg. als nono und n en in a, ea ist, als habe hier 
ein âhnhcher Faktor gewirkt wie in su la t : manula t , nur dass 
die Anlaute beider Silben affiziert sind. 

VI. Das Prâfix maka = maha. Dièses hat in beiden 
Idiomen erstens eine potentielle und zweitens eine kausative 
Funktion: Tag. Wurzel t akbo „laufen", Verbum m a k a t a k b o 
„laufen kônnen" ; Mlg. Wurzel vi ta „vollendet", Verbum maha-
v i t a „vollenden kônnen". Tag. Wurzel igi „gut", Verbum maka-
igi „gut machen, herstellen"; Mlg. Wurzel faly „froh", Verbum 
mahafa ly „froh machen". 

VII. Das tag. Prâfix magpa ( = mag + pa), z. B. Wurzel 
sabi „sagen", Verbum magpasabi „sagen lassen". Dièses For
mativ dient dazu, um Verursachen oder Geschehenlassen zu be-
zeichnen. Im Mlg. komnit ihm nahe, ohne ganz identiscb zu 
sein, das Infix -amp-, z. B. Wurzel teny „Wort", Verbum mi-
teny „spreehen", Kausativ dazu mampi teny ( = m + amp 4-
i + teny) „sprechen lassen". Der gemeinsame, das Kausativische 
in sich schliessende Kern beider Prâfixe, tag. magpa- und Mlg. 
-amp-, ist der Laut p , in manchen MP Idiomen hat p 4- Vokal 
allein oder auch blosses p kausative Kraft, z. B. bugisch: Wurzel 
anre „essen", Verbum paanre „essen lassen"; Wurzel onro 
„bleiben", Verbum ponro „bleiben lassen". Ferner: Favorlangisch 
(auf Formosa): pa i ta 1 ) „sehen laaaen" neben mi ta ( = m + ita) 
„aehen"; bimanesisch (auf Sumbava): paha „fûttern" neben 
iiaha ( = n 4- aha) „essenu. 

Nebst den angefûhrten besitzen beide Idiome noch mehrere 
andere Formative, um aus Wurzeln Verben zu bilden, z. B. tag. 

') Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetensehappen, 18. Deel, Batavia 1842, S. 198 und 408. 
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m a k i in m a k i t a n i s „sioh einem beim Weinen anschHessen" 
von der Wurzel t a n i s . — Oder Mlg. m i h a in m i h a t s a r a 
„immer besser werden" von der Wurzel t s a r a „gut"; etc. Aile 
dièse geben keinen StofF zur Vergleichung. 

Es fallt auf, dass bei den Verbalformativen, welche das Tag. 
mit dem Mlg. gemeinsam hat, die Uebereinstimmung in der Form 
bedeutend grôsser ist als in der Funktion. Das Formativ ma + 
Naaal zieht im Mlg. die gleichen intereasanten Lauterscheinungen, 
Verstummen des Wurzelanlautes, nach sich wie im Tag.; aber 
im Mlg. bildet es in der Regel transitive Verben, im Tag. tut 
es das seltener, gewohnlich bezeichnet es eine PluraJitat der 
Handlung; ferner steht m a + Nasal im Mlg. mit m i - in Wechsel-
beziehung, im Tag. findet dagegen eine entsprechende Beziehung 
zwischen m a g - und - u m - statt. Es giebt ein einziges Formativ, 
bei dem das Tag. und Mlg. nach Form und Funktion vôllig kon-
gruent sind, nâmlich m a k a = m a h a . 

Das akt ive Verbum des Tag. und Mlg. bildet, mit sehr 
einfachen Mitteln, Tempora und Modi, entbehrt dagegen eigener 
Organe fur die Bezeichnung der Personen. Der Infinitiv ist im 
Tag. mit dem Imperativ identisch, im Mlg. mit dem Prâsens, 
rcsp. Prâteritum oder Fu tu r ; Formative fur Partizipien, etc. 
haben die beiden Idiome nicht. 

Tag. Mlg. 
Wurzel : s u l a t s ô r a t r a „schreiben". 
Prâsens: n a n u n u l a t m a n o r a t r a . 
Prâter i tum: n a n u l a t n a n o r a t r a . 
Fu tu r : m a n u n u l a t h a n o r a t r a . 
Imperat iv: m a n u l a t m a n o r à t a . 

Die Mittel zur Tempus- und Modusbildung stehon im Tag. 
vornen an der Wurzel, sie beruhen auf déni Weehsel des Anlautes 
zwischen m und n und in der Verdoppelung der Silbe, die auf 
das Prâfix folgt, resp. im Wegbleiben dieser Reduplikation. Im 
Mlg. steht eines dieser Mittel, das Imperativzeichen -a hinten, 
Verdoppelung ist unbekannt, dafûr findet aber ein dreifacher 
Wechsel des Prâfixanlautes statt, m : n : h. 

Ganz identisch ist das Prâteritum beider Idiome: n a n u l a t 
= n a n o r a t r a . — Der Imperativ auf -a , der dem Mlg., nicht 

5 
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aber dem Tag. eignet, kehrt im Javanischen wieder, z. B. gavea1) 
„arbeite!" von der Wurzel gave. — Die geschilderten Ver-
doppelungen scheinen dem Mlg. nicht ganz zu fehlen, sondern 
noch in zwei versteinerten Resten vorhanden zu sein: Von loha 
„Kopf" ist eine Verbalwurzel lo loha „auf dem Kopf tragen" 
abgeleitet, wobei die Verdoppelung allerdings stets bleibt. Noch 
sprechender ist die Erscheinung bei der Wurzel nofy „Traum"; 
das Verbum lautet: manonofy ( = ma + no + nofy), und 
hier bleibt die Verdoppelung nicht in allen Formen, sie fehlt im 
Imperativ manofisa ( = ma + nofi + s 4- a, das s ist durch 
Analogiebildung hinzugekommen). 

Verschiedene Idiome der Philippinen stehen in Bezug aul 
Tempua- und Moduabildung dem Mlg. nâher ala daa Tag., z. B. 
das Magindanao, wie folgende Gegenûberstellung zeigt: 

Magindanao. Mlg. 

Wurzel: geda „an Bord gehen" t aho t ra „fûrchten". 
Pràaena: mageda mataho t ra . 
Prâteritum: nageda na t aho t r a . 
Futur: mageda bu ha tahot ra . 
62. Das passive Verbum. Die beiden Idiome haben drei 

Formative zur Bildung des Passivs gemeinsam, tag.: i; in ; an ; 
im Mlg. vertreten durch: i; in, wenn es Infix ist, ina, wenn 
Suffix; ana. Das erate, i, ist Prâfix; das letzte, an = ana, 
Suffix; in = in oder ina ist im Mlg. Suffix oder Infix, im Tag. 
findet es sich in allen drei Stellungen. Endlich kônnen auch 
zwei dieser Formative gleichzeitig auftreten. Beiapiele: su la tan 
= so râ t ana 2 ) „geschrieben werden" von der Wurzel su la t = 
s o r a t r a ; inumin = inomina 3 ) „getrunken werden" von inuin 
= inona. Das Prâfix i erscheint z. B. in tag. i su la t , einer 
zweiten Passivform von s u l a t , oder, in Verbindung mit -ana 
im Mlg. i l azâna ( = i + laza + ana) „erzâhlt werden". In 
obigem inumin = inomina ist in Suffix; in tag. s inu la t , 
einem dritten Passiv der Wurzel su la t und in Mlg. g inehy 
ngebunden werden" von der Wurzel gehy, ist ea Infix; in tag. 
i n a r a l , Prâteritum Passiv von ara l „lehren", ist ea Prâfix. 

') Die Aussprache dièses schliessenden a schillert nach o bin. 
-) s u l a t a n ist Infinitiv, s o r â t a n a Prâsens, vgl. § 61, I., Anm. 
3)Hier tritt das nrsprungliche m wieder ein, nach § 50, III., H. 
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Neben diesen Formativen hat das Mlg. noch andere, die im 
Tag. nicht vertreten sind: a-, voa - , t a f a - , z. B. v o a f o t s y „weiss 
gefârbt" von fo t sy „weiss". 

Das Passiv bildet die gleichen Tempora und Modi wie 
das Aktiv. 

Tag. Mlg. 
Wurze l : s u l a t s ô r a t r a . 
Prâsena: a i n u s u l a t a n s o r â t a n a „geschrieben werden". 
Prâter i tum: s i n u l a t a n n o s o r a t a n a . 
Fu tu r : s u s u l a t a n h o s o r a t a n a 
Imperat iv: s u l a t a n s o r â t y . 

Die Tempusbildung des Mlg. schliesst sich dem Aktiv an 
(n im Prâteritum, h im Futurum). Das Tag. und das Mlg. 
haben hier kaum einen Berûhrangspunkt. Dagegen hat das Tag. 
noch einen eigenen Imperativ Passiv auf - i , so b u k a s i von der 
Wurzel b u k a s „ôffnen"*) und dieser deckt sich vôllig mit 
dem y von obigem s o r a t y . 

Ueber die Funktion der verschiedenen Passivformen kann 
besser in einem andern Zusammenhang, Kap. VI, gesprochen 
werden. 

63. In beiden Idiomen trenen wir noch Yerbalioruiative, 
die nur in ganz vereinzelten Fâllen zur Anwendung kommen 
und oft mit der Wurzel, so wie es § 53 ff. schildert, zu einer neuen 
unlôsbaren Einheit verschmolzen sind. Die wichtigsten dieser 
Formative sind: 

I. Prâfixe, die aus t -j- Vokal oder t 4- Vokal 4" Nasal 
bestehen. So hat das Tag. neben b a l i k ein t o m b a l i k , und 
dazu stellt das Mlg., kongruent bis auf den Vokal des Prâfixes, 
ein t s i m b a d i k a neben v a d i k a ; aile vier in der Bedeutung 
„wenden". 

I I . Das Prâfix ba --- v a , identisch mit minankabatiiscb 
(auf Sumatra) und dajakisch ba- und nabestehend dem nialayischen 
b ë - und bër - . So steht im Tag. neben k o n o t ein gleich-
bedeutendes b a k o n o t ,.gebûckt gehen", zu vergleichon mit 
minankabauisch b a d j a l a n ^wandeln"; das Mlg. hat v a v e n t y 
„massig, gross" von v e n t y „Masse", genau entsprechend einem 
dajakischen b a b e h a t rschwer" von b e h a t „Gewicht". 

') Totanes, Gramm. S. 38. 
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III . In beiden Idiomen findet sich endlich vereinzelt das Infix 
-al-. So steht im Tag. neben tubo „wachsen" ein gleichbedeutendes 
t a l u b o ; im Mlg. neben t e saka „schal" ein gleichbedeutendes 
t a l esaka . Neben Mlg. t ê te „trôpfeln" steht tag. t a l a y t a y 
( = t a y t a y , kongruent mit Mlg. tê te + Infix -al- „rinnen"). 

64. Bildung des Substantivs aus der Wurzel: Vorfûhrung 
der hiezu dienlichen Formative (Prâfixe und Suffixe); Art und 
Weise ihrer Anfûgung; Funktion der so gebildeten Substantive. 

I. Ein Prâfix, das in beiden Idiomen sehr oft zur Substantiv-
bildung verwendet wird, ist ka = ha; seine Funktionen sind 
mannigfaltig, im Tag. bezeichnet es oft den Genossen, so Wurzel 
aakay „sich einschiffen", Substantiv kasakay „der Mitreisende"; 
im Mlg. bezeichnet es oft ein Abstraktum, so ha la l ina „Tiefe" 
von la l ina „tief"- Eine PluraHtât oder Gesamtheit bedeutet es 
in k a o g a t = hoza t ra (fur ha 4- ozatra) von der Wurzel 
ogat = oza t ra „Wurzel, Sehne, Ader", nur gehen die Be-
deutungen insofern auseinander, als kaoga t „eine Strâne von 
vier Fâden", hoza t ra „die Muskeln, die Adern" meint. 

IL Das Suffix an = ana gibt eine Oertlichkeit zu erkennen, 
so tag. dooûan „Hafen" von der Wurzel dooii „landen" ; Mlg. 
toerana 1) ,,Platz" von der Wurzel t oe t r a „sich befinden". 

III. Ueberaus hâufig in beiden Sprachen ist eine Substantiv-
bildung, die tag. ka- und -an, Mlg. ha- und -ana zugleich an-
wendet. In beiden Idiomen werden damit besondera Abstrakta 
von Adjektiven abgeleitet, z. B. ka la l iman = ha la l inana 
„Tiefe" von l a l im = l a l ina „tief". 

IV. Tag. pa 4- Nasal, Mlg. fa + Nasal bildet Namen von 
Instrumenten. Es treten dabei die gleichen Affektionen des 
Wurzelanlautes auf, die wir bei der Verbalbildung, beim Prâfix 
ma + Nasal beobachtet haben, z. B. tag. panu la t „Schreibzeug" 
von der Wurzel su la t „schreiben"; Mlg. fanja i t ra „Nadel" von 
der Wurzel z a i t r a „nâhen". 

V. Das tag. pagka- ( = pag + ka) bildet ebenfalls Ab
strakta, z. B. p a g k a t a v o „Menschentum" von t avo „Mensch"; 
ganz gleich funktioniert Mlg. faha ( = fa + ha), z. B. faha-
la l ina „Tiefe" von la l ina „tief". Mlg. faha kann ganz wohl 

',, Es bedarf noch der Auihellung, warum das Wort nicht, nach § 50, 
III, H, t o e t a n a lautet. Anderes Beispiel: z a i t r a „nàhen", z a i r i n a Passiv. 
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kongruent sein mit tag. pagka, denn das g von tag. pag- kann 
nach den Sandhigeaetzen im Mlg. nicht mitvertreten sein. 

VI. Das Nomen Agentis wird im Tag. gebildet vermittelst 
des Prâfixes ma + pa + Nasal, und mit diesem ist daa Mlg. 
m 4- pa + Nasal fast identisch. Beispiel: mapanula t = mpa-
n or a t ra „Schreiber". 

VIL Das Tag. hat ein Prâfix taga , um den Bewohner zu 
bezeichnen, z. B. in tagatondo „Bewohner von Tondo". Mit 
diesem Formativ steht in Beziehung Mlg. ta , z. B. ta ivelany 
„Landmann", von i v e l a n y „draussen". 

65. Gerade wie beim Verbum finden wir auch beim Sub
stantiv Formative, die nur ganz vereinzelt, in versteinerten 
Resten funktionieren. Hieher gehort z. B. der Fall, dass tag. ta-
(auch ta + Nasal), Mlg. ta- vor, und tag. -an, Mlg. -ana gleich-
zeitig hinter die Wurzel tritt. Tag. Beispiele: tayamotan 
„Kehricht", von der Wurzel yamot „Stoppeln, u. à.", tam-
bolokan „Fleisch, Fisch, halb faul", von der Wurzel bolok 
..Gestank von faulem Fleisch oder faulem Fisch". Mlg. folotra 
„Unterholz", davon abgeleitet tafolorana1) „Vogelfalle, um im 
Unterholz Vôgel zu fangen"; fofotra „blasen", davon tafoforana 
„Blasbalg". 

Ein anderes Formativ, das ebenfalls mit t beginnt und Re
duplikation der Wurzel verlangt, nach der Formel x 4- x 4- y, 
oder x + y + x -f y, findet aich ebenfalls vereinzelt in beiden 
Idiomen. Von manok „Huhn, Vogel" bildet das Tag. tigina-
manok „Wahrsagevogel", und von amboa rHund" bildet das 
Mlg. auf âhnliche Weise ts iamboamboa „eine Grasart". 

66. Fur die Bezeichnung des (Jeschlechtes, wie in „Freund, 
Freundin", haben die beiden Idiome kein Formativ. Wo es nôtig 
ist, das Geschlecht zu bezeichnen, werden die Adjektiven „mânn-
lich" und „weiblich" beigefûgt. So heisst „Kônig" im Tag. har i , 
„Kônigin" har in 2 ) babayi. Diesem entspricht genau Mlg. andri-
ambavy 3 ) . 

') Betreffend das r siehe § 64, II, Anm. 
*) n ist Ligation, § 72. 
3) Nur ist die Ligation nicht mitvertreten: a n d r i a m h a v y — a n d r i a n a , 

Weiterbildung von a n d r i = tag. h a r i + b a v y , nach den Sandhigesetzen 
fur vavy . 
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Anhang. Ebenso treibt da» Substantiv des Mlg. und des Tag. 
keine Organe, KaSUS und Numéros zu bezeichnen; es dienen 
diesen Zwecken, âhnlich wie in den romanischen Sprachen, Artikel, 
Prâpositionen, etc., siehe Kap. VI. 

67. Das Adjektiv. 
I. Als Adjektiv dient in beiden Idiomen sehr oft die blosse 

Wurzel, so im Tag. payâ t ka noon a t dokha „schwach 
(warest) du damais und arm"; oder im Mlg. hoy ny tsofa tsy 
t e z i t r a t sy sosotra akory tamy 1 ) ny b ib i lava „(es) sprach 
die Feile durchaus ( = akory) nicht bôse (und) nicht zornig zu 
der Schlange." 

I I . Daneben werden Adjektive auch vermittelst Formativen 
aus Wurzeln gebildet. Nun hat weder das Tag. noch das Mlg. 
ein eigenes Formativ zur Bildung von Adjektiven, sondern beide 
Idiome ziehen zu diesem Zweck einige von den Verbalformativen 
herbei. 

Fil. Am hâufigsten wird das Verbalprâfix tag. ma = Mlg. 
ma oder, vor Vokalen, m- zur Bildung von Adjektiven benutzt, 
z. B. mapa i t = mafa i t ra „bitter", von der Wurzel pa i t = 
f a i t r a ; maolan = morana „regnerisch", von der Wurzel olan 
= orana „Regen". 

IV. Zahlreich sind auch Adjektivbildungen, bei welchen die 
sonst als Formativ des Passivs dienenden Suffixe tag. -in und 
-an, Mlg. - ina und -ana zur Anwendung kommen, z. B. di laan 
= le lâna „schwatzhaft" von der Wurzel d i la = lela „Zunge"; 
babaynin = vavina „weibisch" von babay i = vavy „Weib". 

V. Adjektiven kônnen in beiden Idiomen auch durch Zu-
sammenstellung des Partizip Prâsens des Verbums „haben" mit 
Objekten gebildet werden, also „Glûck habend = glûcklich". 
Allerdings haben die beiden Idiome kein eigentliches Partizipium 
Prâsens, aber der Infinitiv kann dièse Funktion ausûben, also: 
tag. may „haben, habend"; sak i t „Krankheit" ; may s a k i t 
„krank"; oder Mlg. manana ,,haben, habend"; zara „Glûck"; 
manan- ja ra „glûcklich". 

VI. WTenn man vor der Tatsache steht, dass das Tag. und 
das Mlg. fur die Bildung des Verbums und fur die des Adjektivs 

'1 In Pràteritalsàtzen steht t a m y fur amy , § 73. 
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die gleichen Formative haben, so entsteht hiedurch durchaus keine 
Verwirrung und keine Unklarheit im Sprechen ;' denn bei der 
gleichen Wurzel wird nicht das gleiche Formativ fur beide Zwecke 
verwendet: Will z. B. das Mlg. von der Wurzel orana „Regen" 
ein Adjektiv, so wâhlt es das Prâfix ma- (resp. m-), und bildet 
m orana ,,regnerisch" ; will es aber ein Verbum, so wâhlt es das 
Prâfix ma + Nasal, und bildet manorana „regnen". 

68. Das Adverbium ist oft mit einer Wurzel identisch, oder 
mit einem Adjektiv, oder es dienen Umschreibungen, bestehend 
aus Prâposition und Substantiv als Adverb. Ferner ist beiden 
Idiomen ein Formativ gemeinsam, das Zeitadverbien bildet, tag. 
ka- = Mlg. ha-, vor Vokalen h, z. B. tag. kagabi „gestern 
Nacht" von gabi „Nacht", Mlg. hal ina „letzte Nacht" von 
a l ina „Nacht". 

69. Die Pronomina. Von diesen seien, damit die Orientierung 
nicht zu sehr anschwelle, nur die interessantesten, die Personal-
pronomina behandelt. 

I. Die Personalpronomina zeigen Verânderungen, die grosse 
Aehnlichkeit mit unserer Flexion haben ; das gilt namentlich von 
dem Pronomen der I. Person, z. B. Mlg. aho, gesprochen ahu, 
„ich": ahy „meiner", was etwa aussieht wie altbulgarischea 
vl i ikû: vliici1). Das Personalpronomen bildet drei Kasus, einen 
Nominativ und zwei Genitive. Dièse beiden Genitive, der Form 
nach meist verschieden, zeigen in der Anwendung nicht so grosse 
Divergenzen, im Tag. muss z. B. der Genitiv akin „meiner" dem 
Beziehungswort vorausgehen, der Genitiv mo „rneiner" nachfolgen, 
z. B. an ina ko ay buhay pa, aii akiii2) ama patay na 
„die Mutter von mir ist lebend noch, der Vater von mir (ist) 
tôt schon". 

Erste Person Singular. 
Tag. Mlg. 

Nom. ako „ich". aho. 
Erster Gen. akin. ahy. 
Zweiter Gen. ko. ko. 

') Dass v l û c i ein anderer Kasus ist aïs ahy , tut hier nichts zar H»<-be. 
2) ak in fiir a k i n ist Ligation, § 72. 
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Zweite Person Singular. 
Tag. Mlg. 

Nom. ikao oder ka „du". hianao. 
Erster Gen. iyo. anao. 
Zweiter Gen. mo. nao. 

Dritte Person Singular. 
Tag. Mlg. 

Nom. si y a ,,er". izy. 
Erster Gen. kan iya . azy. 
Zweiter Gen. ni y a. ny. 

Nom. 
Erster Gen. 

Erste Person Plural. 
Tag. 

tayo „wir". 
a t in . 

Mlg. 

is ika. 
an ts ika , 

Zweiter Gen. na t in . n t s ika . 

Zweite Person Plural. 

Nom. 
Erster Gen. 
Zweiter Gen. 

Nom. 
Erster Gen. 
Zweiter Gen. 

Tag. 
kayo „ihr". 
inyo. 
ninyo. 

Dritte Person 
Tag. 

si la „sie" 
kan i l a . 
ni la. 

Plural. 

Mlg. 

hianareo. 
anareo. 
nareo. 

Mlg. 

izy. 
azy. 
ny. 

U. Am meisten Anlass zu Vergleichungen bietet die erste 
Person Singular. Tag. ako und Mlg. aho sind identisch. Das 
tag. akin unterscheidet sich vom Mlg. ahy nur durch das Plus 
emes -n, das nach §55, Ende, zu erklâren ist; im Magindanao, 
das dem Tag. nahesteht, fehlt dièses n: s a l ak i „meiner" '). 

Zu aho hat das Mlg. eine Nebenform izaho, die im masa-
retischen (Insel Buru) jako und dajakischen j a k u wiederkehrt. 
Beide, izaho und j a k u , enthalten vor aho = aku den fest-

l) s a l - steht mehrfach vor Magindanao Pronomina, soin s a l k a m i „wir" 
malayisch kami . 
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gewachsenen persônlichen Artikel i, § 74, gerade wie daa Sub
stantiv reny = tag. ina den Artikel ra enthâlt, § 53, Ende; 
das z des Mlg. izaho reprâsentiert den Uebergangslaut y, § 45, V; 
also Mlg. izaho < iyako < i + ako. 

Dieser Artikel i findet sich auch im Mlg. i s ika „wir", wo 
schon die Akzentuierung die Zerlegung in i -+- sika verlangt. 
Ferner im tag. ikao, das im Makasaarischen als kau und als 
ikau , mit und ohne Artikel, wiederkehrt. 

Dass tag. ko im Mlg. nicht als *ho, sondern als ko auf
tritt, erklârt sich aus einer sprachlichen Erscheinung, die uns 
vom Idg. her wohl bekannt ist, aus der Enklise '). Durch eine 
solche Enklise verwâchat daa -ko vôllig mit seinem Beziehungs-
wort, „mein Herr" lautet nicht tômpo ko, sondern tômpoko2); 
und nun wird das k behandelt wie ein auslautendes k, also wie 
in ânaka „Kind" = tag., malayisch anak. 

Die beiden Pronomina tag. siya, Mlg. izy sind identisch 
bis auf das Plus eines s beim tag. Wort; dièses s ist ein per-
sônlicher Artikel, § 74. 

In tag. 8ila ist das infigierte 1 Pluralzeichen ; mit diesem 1 
steht in etymologischem Zusammenhang das infigierte re in Mlg. 
h ianareo „ihr" neben hianao „du". Es sei auch darauf hin-
gewiesen, dass im Rottinesischen die einen Dialekte sila, die 
andern s i ra „aie" haben3). 

70. Zur Wortbildung dient endlich auch die Reduplikation. 
Sie wird besonders verwendet, und zwar meist nach der Formel 
x + y + x 4- y, um von einem Wort ein anderes abzuleiten, das 
mit ihm eine gewisse Aehnlichkeit der Bedeutung hat. Tag. 
nianok bedeutet „Vogel", manokmanok „gemalter Vogel"; Mlg. 
omby bedeutet „Ochse", ombiomby „ein Spiel der Kinder". Von 
d i l a = lela „Zunge" ist abgeleitet d i lad i la=^ lelalela, welches 

') K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen 
Sprachen, § 42. S. 55. 

2) Richardson, Dictionary, S. 659. 
3) Die von dem Eingebornen Manafe in malayischer Sprache verfasste 

Grammatik des Rottinesischen sagt: Pada oknum 3 e kalëbihan maka L'pao, 
Ringgou dan Landu mëmakai përkataan: sira: Bilba, Din dan Lëlennk: sila = 
„F8r die dritte Person Plural verweuden die Landschaften Tpao, Ringgoa und 
Landu den Auadrnck: sira: Bilba, Din nnd Lëneluk: sila". 
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im Tag. „Grimasse mit der Zunge", im Mlg. ,-Scbrei" bedeutet. — 
Aehnliche Erscheinungen finden wir ûberall auf dem MP Sprach-
gebiet, so z. B. im Galilaresischen (auf der Insel Halmahera): 
njava „Mensch", njanjava „gemalter Mensch, Bild, Puppe", 
also hier nach der Formel x + x + y. 

Man verwechsle nicht die hier geschilderte Reduplikation 
mit der Kap. IV behandelten. Dort hat es sich um Wurzeln 
gehandelt, die nur in reduplizierter Form existieren, wâhrend 
hier von nichtreduplizierten Wurzeln die Rede ist, von denen 
durch Reduplikation Ableitungen gewonnen werden. 

VI. Der Satzbau. 
71. Die MP Idiome haben verschiedenartige Mittel, um die 

einzelnen Worter zu Sâtzen zu verknûpfen. Vielfach dient 
diesem Zweck die blosse Stellung. Habe ich im Malayischen 
das Passiv d ibunuh „getôtet werden", und will ich nun noch den 
Urheber der Tôtung beifûgen („getôtet werden von"), so kann ich 
das betreffende Wort einfach, ohne Vermittelung einer Pràposition, 
hinter das Verbum stellen: har imau i tu d ibunuh radja „dieser 
( = itu) Tiger wurde vom Kônig getôtet". Oder es dienen dem 
Zwecke der Satzbildung allerlei Verânderungen, die an den 
Wôrtern vorgenommen werden. Im Mlg. bedeutet aho „ich", 
verândere ich nun das o in y, so bekomme ich eine Form, die 
unserm Genitiv gleicht, und zum Beispiel verwendet werden kann, 
um in einem Satze den Besitzer und den besessenen Gegenstand 
in Beziehung zu bringen, z. B. ahy ny vola „das Geld (gehort) 
mir". Ferner gibt es eine grosse Zahl von Formwôrtern, welche 
diesem Zwecke dienen. Wenn ich z. B. im Makasaariachen sagen 
will: „er wohnt in Makassar, er geht nach Makassar, er kommt 
von Makassar", wenn ich also ein Adverbiale des Ortes bilden 
will, so setze ich vor den Stadtnamen das Formwort (die Prà
position) r i , also r i -Djumpandaï i , und zwar in allen drei Fâllen 
das gleiche ri. 

72. I. Solche Formwôrter spielen nun im Tag. und im Mlg. 
eine grosse Rolle, und unter ihnen sind in erster Linie die 
Ligationen zu nennen. „Ligation" ist ein merkwûrdiger Aus-
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druck zur Bezeichnung einer Wortklasse, und er ist uns von den 
indogermanischen Studien her nicht bekannt. Und die Ligationen 
sind nicht nur merkwurdig, sondern sie gehôren auch zum 
Schwierigsten, was die Grammatik des Tag. bietet; im Mlg. 
treten sie mehr zurûck, aber auch da bieten sie immerhin noch 
genug Râtselhaftes. Es seien zuerst einige konkrete Fâlle vor-
gefûhrt. Im Tag. heisst v ika „Wort" und tagâlog „tagalisch", 
aber „tagalisches Wort" heisst nicht vika tagâ log , sondern 
vika û tagâ log , geschrieben: v ikan tagâ log , und dièses h 
ist eine Ligation. Oder ich will die Phrase „da8 Fieber ( = tazo) 
gehabt haben" im Mlg. wiedergeben, so kann ich nicht sagen: 
*efa tazo, sondern ich muss, âhnlich wie bei obigem tag. Beispiel, 
ein n zwischen beide Worter setzen, also: efa n tazo, geschrieben 
efan- tazo; wâhle ich aber fur efa das synonyme vita, so kann 
ich sowohl v i ta tazo als vi tan-tazo sagen]). Dièses n des 
Mlg. ist ebenfalls Ligation. ,,Regenwasser" heisst im Mlg. ranon-
orana ( = rano -f n + orana), „Augenwasser, Trâne" aber 
ranomaso ( = rano + maso), also auch hier bald Eintreten, 
bald Wegbleiben der Ligation. 

IL Die spanischen Grammatiker erklâren unisono, die Li
gation sei ein sehr hâkeliges Ding, una materia non poco en-
fadosa, und darin haben sie recht. Was aber die Ligation aei, 
davon machen sie sich keine Idée, und wa8 noch sehlimmer ist, 
die Darstellung der einschlâgigen Tatsachen ist bei ihnen allen 
sehr ungenûgend. 

III. Nun hat H. Kern eine Abhandlung geschrieben : Over zoo-
genaamde Verbindingsklanken in het Tagala en wat daarmee 
overeenkomt in ' tKawi; und damit hat er zum ersten Mal Lient 
gebracht in eine dunkle Materie. Er hat gezeigt, dass dièse 
„Ligationen" ( = Verbindingsklanken = Verbindungslaute) nichts 
so Absonderliches seien, sondern einfach Formwôrter, wie unsere 
Artikel, Pràpositionen, etc. Und in der Tat ist obiges vika it 
t agâ log nicht eine ganz gleiche Ausdrucksweise, wie wenn man 
im Deutschen sagt „Karl der Kûhne"? Und bietet Mlg. rano 
n orana nicht ganz das gleiche Bild wie franzôsisches „eau de 
pluie"? — Ich glaube, den spanischen Grammatikern sei des-

') Richardson, Dictionary, S. 634. 
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wegen die Ligation so spanisch vorgekommen, weil sie meiat 
nur aus einem Konsonanten besteht, also ein Wortbild liefert, 
daa der spanischen Sprache fremd ist '). 

IV. So wertvoll Kerns kleine Abhandlung ûber die Ligationen 
auch ist, sie bedeutet doch erst den Anfang zur Erforschung einer 
weitschichtigen Materie. Kern behandelt einmal nicht aile Fâlle 
der tag. Ligation; die schwierigaten kommen in seiner Schrift 
nicht zur Sprache, so die nach dem Verbum vala „nicht sein, 
nicht haben", z. B. an k a m a t a y a n ay2) vala-n galai i sa 
kan ino man „der Tod hat nicht Rûcksicht fur irgend ( = man) 
jemand". Ferner wirft Kern nur wenig Blicke auf die anderen 
philippinischen Idiome, aber die Ligation spielt in allen eine 
grosse Rolle, ao im Magindanao die Ligationen a und i3) z. B. 
au t imaku mapuru a palau „der Timaku (ist) ein hoher 
( = mapuru) Berg ( = pa lau)" ; en tabes lab i a mapuru su 
ba l a i aan „aber mehr hoch ( = hôher) (ist) der Balalaan". In 
beiden Fâllen, zwischen Adjektiv und Substantiv, und zwischen 
dem Komparativzeichen Magindanao labi , tag. lalo und dem 
Adjektiv, muss auch im Tag. die Ligation stehen. Und endlich 
hat sich Kern sein Thema so abgesteckt, dass er meiat mit dem 
Altjavanischen die Vergleiche zieht, wir finden aber Ligationen 
oder Trûmmer von solchen ûberall auf dem MP Sprachgebiet. 
Einem tag. a rao na ma l ivanag „heller Tag ( = arao)" ent
spricht ganz genau batakisches bi jan na ba lga „grosser Hund 
( = bi jan)" und fast4) genau Mlg. ten in-dahy (== t eny 4- n 
+ l ahy ; d fur 1 nach den Sandhigesetzen) „niânnliches, krâftiges 
Wort" 5). — Weil auf diesem Gebiet noeh so vieles dunkel ist, 
habe ich den einmal vorgefundenen Ausdruck „Ligation" bei-
behalten. 

') Das Spanische sagt ja z. B. de e s t e h o m b r e , ' nicht etwa d ' e s t é 
n o m b r e . 

2) ay ist Kopula, § 76. 
") Juanmarti gibt in seiner Grammatik des Magindanao keine Théorie 

der Ligation, man kann sich aber durch das Studium der von ihm mitgeteilten 
Texte (Gesprache) ein ziemliches Bild davon machen. 

*) Ich sage „fast", weil die Ligation nicht die gleiche ist , im ersten 
Falle n a , im zweiten n. 

s) Richardson, Dictionary, S. 639. 
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V. Die Elemente, welche im Tag. die Ligation ausmachen, 
sind drei an Zahl : ù, n, na. Manche Grammatiker fûgen noch 
eine vierte bei, indem sie auch die Kopula a y so nennen, § 76. 
— Die Anfûgung der Ligationen gibt zu keinen besondern Be-
merkungen Anlass, nur folgendes ist fur die Zwecke dieser Ab
handlung wissenswert. Tritt im Tag. die Ligation ù an ein auf 
n ausgebendes Wort, so schwindet dièses n ; a k i n + ù > akin. , 
siehe § 69, zweite Anm. ak i i i enthâlt also gewissermaaaen eine 
doppelte Ligation. Das n von a k i n ist eine festgewachsene, 
erstarrte Ligation, § 69, I I , und der Ersatz von n durch ù in 
a k i i i ist eine lebend funktionierende Ligation. 

Daa Mlg. kennt die Ligation na nicht; tag. n und ïi mûsaen 
in ihm in der gleichen Form auftreten, als n, nach § 45, I V ; 
so entspricht den verschiedenen Ligationen des Tag. im Mlg. nur 
eine, n; aber dièses n muss nach den Sandhigesetzen vor guttu-
ralen Lauten als gutturaler, vor den labialen als labialer Nasal 
auftreten, so wird aus voa + n -f fo > v o a m p o „Herzfrucht, 
eine Pflanze". 

VI . Dem Tag. und dem Mlg. ist eine Anwendung dieser 
Ligationen gemein, die zur Bildung des Genitivs, § 75. — Ganz 
allgemein gebrâuchlich im Tag., aber nur in Trûmmern vor-
handen im Mlg. sind zwei andere Verwendungen, einmal beim 
Adjektiv als Attribut, siehe oben unter IV, und bei der Bildung 
der Zehner im Zahlensystem; im Malayischen heisst l i m a rfûnf" 
und p u l u h „zehn", daraus ergibt sich l i m a p u l u h „funfzig". 
Das Tag. hat dagegen l i m a ii povo , geschrieben: l imai i povo, 
und das Mlg. d i m a m p o l o . 

73. Eine zweite Klasse von Formwôrtern, die zum Bau des 
Satzes ibre Dienste leisten, ist die der Prâposi t ionen. Beide 
Idiome haben sehr wenig eigentliehe Prâpositionen, besitzen aber 
daneben eine Menge von Zusainmenstellungen, die ganz die 
Funktionen unserer Prâpositionen versehen, so tag. sa h a r a p 
„in Gegenwart = vor". W i r treffen in beiden Sprachen je eine 
Pràposition von allerweitestem Umfang und ausgedehntester Ver-
wendung, im Tag. s a , im Mlg. a m y , mit „an, in, auf, bei, durch 
etc." zu ûbersetzen. Beispiele: Tag. ai i t a v o a y 1 ) g a l i ù sa 

*) Kopula, § 76. 
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dios at sa dios din aïi toiio n iya ,.der Mensch kommt von 
( = sa) Gott und zu ( = sa) Gott auch (isti das Gehen desaelben; 
Mlg. izay miaakaiza amy ny mpanga la t r a , dia1) tonga 
m p a n g a l a t r a „Wer sich befreundet mit ( = amy) dem Dieb, 
wird (ein) Dieb; amy ny firy ny famanta ranandro „bei 
( = amy) dem Wieviel (ist) die Uhr = welche Zeit ist ea?" 

Beide Idiome haben zwei Prâpositionen gemeinsam, die aber 
in beiden nicht mehr eigentlich lebend sind. Die erste lautet i, 
zufâllig gleichklingend mit dem Mlg. Artikel i. Dièses i dient im 
Tag, wie im Mlg., in letzterm hâufiger, zur Bildung von als Prâ
positionen funktionierenden Zusammenstellungen2): Tag. babao 
bedeutet „oberflâchlich" ; i babao , geschrieben: ibabao , meint 
„ûber!;; im Mlg. heisst „Rûcken" voho, und ,.hinter" heisst i 
voho, geschrieben: ivoho. In andern MP Idiomen findet sich i 
noch als lebende Proposition, z. B. im Kavi3): i lëbû ni pâduka 
n i r â „in den Staub Seiner4) ( = nirâ) Fusse". Die zweite 
dieser Prâpositionen ist ka = ha. Im Tag. figuriert ka nur in 
Verbindung mit dem persônlichen Artikel bei der Deklination, 
z. B. ka i Pedro , geschrieben: kay Pedro „dem Peter"; im 
Mlg. treffen wir ha in einigen Zusammenstellungen, z. B. ba 
he l ika , geschrieben: hahe l ika „bis zu den Achselhôhlen". 
Richardson, Wôrterbuch, S. 219, meint, hahe l ika bestehe aus der 
Prâposition h a t r a , die auch „bis" bedeutet, und he l ika ; aber 
gemâss der Sandhiregel, wie er sie selber S. XV formuliert, 
mûsste aus ha t r a + hel ika ein *hake l ika hervorgehen. 

74. Eine dritte, fur die Zwecke dièses Kapitels wichtige 
Klasse von Formwôrtern sind die Artikel. 

Die beiden Idiome haben Artikel fur Appellativen und solche 
fur Eigennamen. Der Artikel fur die erstern lautet im Tag. a, 
wie im Makassarischen, nur dass das Makassarische ihn hinten 
anfûgt: t a u „Mensch", tauva 5 ) „der Mensch". Der tag. Artikel 
hat stets die Ligation ù nach sich, weswegen man auch sagen 
kann, er laute an, also tag. au t avo „der Mensch". — lm Mlg. 

') d ia verbindet Haupt- und Nebensatz, âhnlich dem deutschen „so". 
-"> In genitivischer Funktion steht i in iyo „deiner". § 11. 
3) H. Kern, Kawi-Studien, Arjuna-Wiwâha, Zang I en II. S. 15 und S. 34. 
*) des Weisen. 
5) Das v ist Uebergangslaut. 
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lautet der Artikel fur Appellativen n y , gleichklingend mit dem 
Genitiv ny „seiner". Fu r Eigennamen hat das Mlg. einmal den 
Artikel i, z. B. i B o t o , geschrieben I b o t o . Im Tag. lautet er 
s i : s i P a b l o „Paul". Wie verhalten sich nun tag. 8i und Mlg. 
i ? Ist im Mlg. das s geschwunden? Das wâre wohl denkbar. 
Aber es findet sich i als Artikel (fur Appellativen) auch im 
Ibanag, und dièses lâsst s wohl in vielen Fâllen durch t ver
treten, z. B. f u t a d = malayisch p u s a t = Mlg. fo i t r a „Nabel", 
aber nie schwinden. Ich nehme daher an, bei Mlg. i sei nichts 
geschwunden, sondern bei Tag. si ein s angetreten, und beides, 
s und i, seien artikelartige Elemente; auf das gleiche deutet 
ûbrigens auch tag. n i , der Genitiv von s i , der zweifellos in die 
Ligation n + i zerfâllt. Und blesses s neben si findet sich als 
Artikel im Niasischen') , z. B. noro s a b u a „Last eine schwere 
= eine schwere Last". Dièses s iat nicht etwa nach Sandhi-
oder âhnlichen Gesetzen aus s i gekûrzt, denn si kann vor dem 
Vokale a ganz gut stehen, wie a l a w e „weiblieh", si a l a w e 
„Weib" zeigt. 

Das Mlg. hat noch einen zweiten persônlichen Artikel, der 
vornehmer kl ingt: ra. In dem Worte r e n y „Mutter" < r a 4 
in y = tag. i n a ist dieser Artikel mit der Wurzel verschinolzen. 
Dieser Artikel findet sich im Bugischen als l a , z. B. l a -Mu-
h a m m a . Dagegen ist die Behauptung unhaltbar, als sei Mlg. 
r a identisch mit r a ,,Blut", weswegen dieser Artikel vornehmer 
klinge. Es ist môglich, dass der Artikel la in versteinerten 
Resten auch im Tag. aich findet. Es kônnen bierher gehoren 
Worter wie l a b u s a k „Verschwender", l a g o y o „Freund", f'alls 
man dièse Worter in l a + b u s a k , la -f g o y o zerlegen darf, 
was die fortschreitende Forschung eruieren mag. 

Endlich haben die beiden Idiome noch ein artikelartiges 
Prâfix da = z a oder auch ohne Vokal: d —•• z, welches vor 
Bezeichnungen persônlicher Wesen steht, z. B. tag. daya t i „Frau" 
gegenûber dayakisch a y a i i rMagd"; Mlg. z a t o v o „Bursche", von 
t o v o „unverheiratet". Van der Tuuk indentifiziert S. 253 seiner 
Tobasche Spraakkunst dièses da — za mit obigem la --- ra , 
wohl mit Unrecht, denn dann wâre ein und dasselbe Elément im 

') Auf der Insel Nias bei Sumatra. 



- 80 -

Mlg. in zwei verschiedenen Erscheinungsformen auseinander-
getreten, za und ra , und ich glaube, es sei hiefûr kaum ein 
Ratio aufzufinden. 

75. Von manchen Grammatikern, besonders von den spanischen, 
werden nun fur dièse Idiome Paradigmata der Deklination auf-
gestellt, nach Nominativ, Genitiv, etc. Dièses Vorgehen ist 
eigentlich kaum berechtiget, man kann eigentlich kaum von 
einem tag. Genitiv, § 76, reden, da wir aber von unsern idg. 
Sprachen her an solche Dinge gewôhnt sind, will ich auch ein 
solches Schéma vorfûhren. 

Nom. 
Gen. 
Dat. 
Akk. 
Uebrige Kasus 

1. Deklination 

Tag. 

an lalaki „i 
nan la lak i 
sa l a l ak i 
naii l a l ak i 
sa l a l ak i 

der Appellativen. 

1er Mann" 
Mlg. 

ny vola „das Geld" 
xn ' ny vola 
amy ny vola 
ny vola 
amy ny vola 

II. Deklination der Eigennamen. 

Tag. Mlg. 

Nom. si Pedro Raboto 
Gen. ni Pedro xn' dRaboto 
Dat. k a y Pedro amin ' dRaboto 
Akk. kay Pedro an ' dRaboto 
Uebrige Kasus kay Pedro amin ' dRaboto 

Am meisten Uebereinstimmung zeigen die beiden Idiome in 
der Bildung des Genitivs. Dieser ist eine Verbindung der Ligation 
n mit dem Artikel. Im Tag. wird die Ligation mit dem folgenden 
Artikel zusammengeschrieben, im Mlg. an das vorausgehende Sub
stantiv angeknûpft: tag. sa bahay ni Juan nins Haus des Jo-
hannes"; Mlg. ny t endan ' ny mamba „der Rachen (== tenda) 
des Krokodila". Nach den Sandhigesetzen des Mlg. kônnen n und 
r nicht aufeinander folgen, wohl aber n d r , daher der Genitiv: 
ny t r a n o n ' dRamamonjy „das Haus des Mamonjy. — Der 
tag. Genitiv nan zerlegt sich ubrigens in drei Elemente: n + a — û 
= Ligation -r Artikel + Ligation. 
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Der Nominativ bietet wenig Anlass zu Bemerkungen ; im 
Mlg. wird der Artikel der Eigennamen mit den letztern zusammen-
geschrieben, daher Raboto , nicht ra Boto. 

Der Dativ amy ny (vola) und kay (Pedro) besteht aus Prâ-
position und Artikel; ob auch sa ( lalaki) in s + a zu zerlegen 
sei, ob wir auch hier eine Prâposition (s) 4- Artikel (a) haben, 
wird die fortschreitende Forschung lehren. In amin' dRaboto 
findet sich nach der Prâposition amy noch eine Ligation. 

Der Akkusativ ist nur bei der Deklination des Mlg. Appel-
lativums mit dem Nominativ identisch; sonst unterscheidet er 
sich davon. Im Tag. hat er bei den Appellativen das gleiche 
Vehikel wie der Genitiv: humal ik sa akin naïi kamay „(er) 
kûsste mir die Hand" ; bei den Eigennamen das gleiche wie der 
Dativ. Der Akkusativ der Eigennamen hat im Mlg. ein eigenes 
Form wort, an' . 

Die ûbrigen Kasus haben die gleichen Vehikel wie der Dativ, 
es sind das die beiden umfangreichen Prâpositionen sa und amy, 
wofûr natûrlich auch andere Prâpositionen von engerm und daher 
bestimmterm Sinn eintreten kônnen. 

Fur den Plural bat das Tag. das Formwort mafia, das un-
mittelbar vor dem Substantiv steht: ka ran ivaû vika sa maiia 
tagâ log „(es gibt ein) gang und gâbes Wort ( = vika) bei den 
Tagalen". Das Mlg. hat kein Aequivalent fur m a lia, der Plural 
kann angezeigt werden durch Worter wie maro „viel" etc.: dia 
t onga nampangovi t ra ny olona rehetra „und (der Esel) 
kam dazu, zu erschrecken die Menschen (-- olona) aile es 
gelang dem Esel, die Leute zu erschrecken". 

76. Nachdem § 71 bis i; 75 allerlei Vorfragen erledigt worden 
sind, kônnen wir daran gehen, den Bau des NatzeH im Tag. und 
Mlg. zu schildern. 

I. Das Subjekt. Im Tag. geht das Subjekt entweder dem 
Prâdikat voraus oder folgt ihm ; im ersten Fall mûssen die beiden 
Satzteile durch die Kopula ay, in bcstiminten Fâllen auch i ge-
sprochen, verknûpft werden; im zweiten Falle bleibt die Kopula 
weg: ako i aal is 1) na „ich werde achon gehen"; aber ohne 
Kopula: matov i r naùa aii pagkalumbay mo „berechtigt (ist) 

') Futur, aber eine andere Bildnng, als die § 61 vorgefuhrte. 
6 
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daher die Trauer von dir". — Im Mlg. geht das Prâdikat dem 
Subjekt meist voraus, doch kommt auch das Umgekehrte vor: 
t o n d r a k a t ampoka sy n i topa topa ny rano „(es) schwoll 
plôtzlich und ûberfloss das Waaaer" ; aber mit vorausgehendem 
Subjekt: ny atody t sy miady amambato 1 ) „das Ei kâmpft 
nicht mit dem Stein". 

Steht das Verbum im Passiv, so wird in unsern Sprachen 
das direkte Objekt zum Subjekt. Dies geschieht nun auch im 
Tag. und im Mlg.; aber in diesen beiden Idiomen kann man auch 
das indirekte Objekt und das Adverbiale zum Subjekt eines pas-
siven Satzes machen, und das ist eine recht intéressante sprach-
liche Erscheinung. Es ist, als ob man im Lateinischen2) den 
Satz: narro tibi historiam auf doppelte Weise ins Passiv setzen 
konnte, entweder: historia a me tibi narratur, oder: *tu narraris 
a me historiam. Beispiele, fur das Tag. nach Minguela, S. 108: 
Will ich den aktiven Satz „Suche dein Hemd im Zimmer" ins 
Passiv setzen, so kann ich entweder „Hemd" oder „Ziminer" 
zum Subjekt machen; im erstern Falle lautet der Satz: hana pin 
mo an iyon 3 ) baro sa si l id „quaeratur a te (== mol subu-
cula tua in cubiculo"; im zweiten: paghanapan mo aii si l id 
naii4) iyoïi baro „*quaeratur a te cubiculum5) subuculam tuam". 
Ein Mlg. Beispiel: amonoy akoho ny vahiny „*occidatur 
gallinam hospes" = „es soll fur den Gast ein Huhn getôtet 
werden". — Man beachte, dass bei diesen Passivkonstruktionen 
die Prâpositionen, welche das indirekte Objekt und das Adverbiale 
anzeigen (amy ny vahiny „fûr den Gast") wegfallen. Durch 
die Môglichkeit, daas verachiedene Satzteile als Subjekt im pas-
siven Satz auftreten kônnen, wird nun durchaus nicht etwa Ver-
wirrung gestiftet, wie Voreingenommenheit behauptet, denn je 
nach dem Satzteil, der Subjekt wird, muss auch eine von den 
verschiedenen môglichen Passivformen des Verbs gewâhlt werden, 
es steht ja im ersten tag. Satz die Passivform hanap in , im 
zweiten paghanapan . 

') a m a m b a t o = amana -\- v a t o , nach den Sandhigesetzen. 
2) Ich wâhle das Latein wegen seinern grôssern Deutlichkeit. 
3) iyon ( = iyo -f- Ligation) „von dir, dein". 
4) n a n ist Zeichen des Akkusativ, § 75. 
5) Nominativ. 
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Die englischen Grammatiker nennen diejenigen Passivformen, 
welche man verwendet, wenn das indirekte Objekt oder das Ad
verbiale zum Subjekt des Satzes gemacht wird, nicht Passiv, 
sondern Relativ. 

Das Paasiv aller Arten wird in beiden Idiomen sehr hâufig 
gebraucht. 

II . Das Prâdikat. Das, was ûber das Prâdikat zu sagen 
ist, steht schon unter I. 

III. Das Attribut. 
A. Das adjektivische Attribut. Im Tag. kann das adjek-

tivische Attribut vorausgehen oder nachfolgen, in beiden Fâllen 
ist aber die Ligation notwendig: „Mensch" = tavo; „gut" = 
m a b u t i ; „guter Menach" — favori mabut i oder mabutiû 
tavo. Im Mlg. folgt das adjektivische Attribut nach, ohne Li
gation: ny ra inao marary „der kranke ( = marary) Vater 
von dir (== nao) = dein kranker Vater". Es giebt aber doch 
aucn Fâlle, wo dabei die Ligation zur Anwendung kommt, so 
tenin-dahy, § 72, IV. Und sogar der Fall, dass das adjek
tivische Attribut mit Ligation vorausgeht, scheint sich zu finden; 
ich deute fotsimbary1) „gereinigter Reis", Richardson Dictio-
nary, S. 208, so, fiihle mich aber nicht ganz sicher und empfehîe 
daher diesen sehr interessanten Fall zur weitern Priifung. 

B. Das genitivische Attribut. Hier kônnen folgende Einzel-
fâlle unterschieden werden. 

«. Das Attribut wird einfach hinter sein Beziehungswort 
gesetzt, ohne ein vermittelndes Formwort. Dies gescbieht im 
Tag. besonders, wenn das Attribut eine Beschaffenheit, einen Stil, 
u. â., im Mlg. besonders, wenn das Attribut den Stoff bezeichnet. 
Tag.: an bibig mo ay bibig kambin rdein Maul ist das Maul 
(einer) Ziege." Mlg.: ny tsofa tsy 2 ) „die Feile (von) Stahl." 

,3. Das Attribut wird durch die Ligation mit seinem Be
ziehungswort verknûpft. Im Tag. geschieht das besonders, wenn das 
Attribut den Stoff bezeichnet. Tag. pintoû bakal „Tûre(~ pinto) 
von Eisen". Im Mlg. giebt dièse Konstruktion oft unsere Kom-
posita wieder, z. B. t r anonka la (—- t rano -f- n + hala, k fur 
h nach den Sandhigesetzen) „Spinnenhaus — Spinngewebe". 

') fotsy „weiss", vary „Reis". 
s) tsy ,Stahl" ist zufâllig gleichlautend mit tsy ,nicht*. 
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y. Zwischen dem Attr ibut und seinem Beziehungswort steht 
Ligation und Artikel. Dieae Konstruktion entspricht unsern 
Genitivkonstruktionen wie „Das Haus dea Jâgers" etc. Tag . : 
s a h o k o m a n n a n d i o s „vor dem Richterstuhle Gottes". Mlg. 
n y v o l o n ' n y v o r o m b o l a „die Federn ( = volo) des Pfaus". 

d. Die Genitive der Personalpronomina, § 69, vertreten misère 
Posses8ivpronomina. Tag. : n a s a a n aii i yo ï i i n a „wo (ist) deine 
Mutter". Mlg. v o l a n a o „dein Geld". 

e. Ich will hier als Anhang die Besprechung einer gewissen 
Klasse von attributivischen Zusammenstellungen folgen lassen, 
die nicht der Form sondern des Inhaltes wegen Beachtung ver-
dienen. Es sind daa Zusammenstellungen metaphorischer Natur, 
nach Ar t des malayischen „Auge des Tages = Sonne", § 17, i b u 
t a h a n „Mutter der Hand = Daumen". Dièse Metaphern haben 
allerdings nicht etwa einen sonderlichen poetischen Wert, aus 
dem einfachen Grande, dass sie die einzigen vorhandenen Be-
zeichnungen fur dièse Dinge sind, also nicht etwa ein Sonder-
eigentum der poetischen Diktion ausmachen. Im Malayischen 
sind dieae Zusammenstellungen âusserst hâufig, im Tag. und im 
Mlg. kommen sie nur vereinzelt vor: 

Malayisch: i b u s u n a i = „Mutter des Flusses = Haupt-
strom". 

Tag. : i n a a n o r a n = „Mutter des Wasserlaufes = 

Flussbett". 
Mlg. : r e n y r a n o = „Mutter dea Wassers == Fluss". 

IV . Das direkte Objekt. Diestea steht in beiden Idiomen 
hinter dem Prâdikat , im Mlg. befindet es sich meist unmittelbar 
hinter demselben, im Tag. ist die Stellung etwas freier, was da
mit zuaammenhângt, dass das Tag. Nominativ und Akkusativ 
besser scheidet. Beispiele, Mlg.: m b a m a h a l a l a t e n y g a s y 
k e l y v a 1 ) h i a n a o „ kennst ( = m a h a l a l a ) du auch ( = mba) 
ein wenig ( = ke ly ) die madagassische Sprache?" Tag. : a k o 
i 2 ) n a g t o t o r o sa i y o n a n m a g a l i n „ich zeige dir das Rechte". 

') va ist allgemeines Fragewort, § 77, 
*) i ist Kopnla. 
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V. Der Urheber beim Passiv. Dieser wird mit den gleichen 
Mitteln angezeigt wie der Genitiv. Tag.: buksan1) mo ail 
kaban „es werde geôffnet von dir ( = mo) der Kasten = Mach' 
den Kasten auf!" Mlg.: nod in id in ' ny ankizy ny hena „es 
wurde zerschnitten2) von der Magd das Rindfleisch". 

Axis diesen Darlegungen ûber den Autor beim Passiv geht 
hervor, dass man eigentlich nicht gut von einem Genitiv im Tag. 
und im Mlg. reden kann; ganz schief ist es, wenn man sagt, 
der Genitiv bezeichne auch den Autor beim Passiv; den Tat
sachen gemâss ist einzig die Formulierung : Ein und dasselbe 
sprachliche Mittel dient im Tag. und im Mlg. dazu, erstens, um 
unsern Genitiv, zweitens, um den Autor beim Paasiv zu be
zeichnen; im Tag. wird dièses Mittel auch drittens angewendet, 
um das direkte Objekt anzuzeigen, wenn dièses ein Appellativam 
ist. — Ebenso misslich sind aus âhnlichen Grûnden die Be-
zeichnungen Dativ, etc. 

VI. Ueber das indirekte Objekt und das Adverbiale genûgt, 
was § 75 steht. 

77. Der Fragesatz unterscheidet sich in beiden Idiomen 
nicht vom Auasagesatz, doch kennen beide Sprachen ein all-
gemeines Fragewort, tag. baga, Mlg. va, das sie hâufig anwenden. 
Beispiele, tag.: may tavo dito sa labas , papasok3) baga 
siya „es befindet sich ein Mensch da draussen, wird (— darf) er 
eintreten?"; Mlg.: azonao4) t sara va ny teniko „Sind ver-
standen von dir gut die Worte von mir = hast du meine Worte 
gut verstanden?" — Nun sagt Minguela, S. 31, neben baga gebe 
es auch eine kûrzere Form ba; und dièses ba ist identisch mit 
Mlg. va. 

') Passiver Imperativ von bukas „ôffhen". 
2i n o d m i d y ( = no - f didy + Infix in), Prâteritum Passiv von d idy 

„zerschneiden". 
3) F u t u r von p a s o k „eintreten; aber eine andere Futurb i ldung als die 

§ 6 1 , Ende , gegchilderte. 
4) a z o Wnrzelverbum mit passivem Sinn: „verstanden werden, ver

s tanden sein." 


