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I . Die Herrscherin Mata-Hari und ihr Hofstaat. 
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3. Religiôse, euphemistiache und poetische Umsehreibungen 

als Namen fur Naturdinge. 



I. ©ie ftosoliepin {tîaîa-ffari und itir (lofsfaaf. 

1. Sonne. Zur Bezeichnung der Sonne existieren in den 
JN ') Sprachen zwei Haupttypen und mehrere Nebentypen. 

Haupttgpus I, von den Philippinen bis Madagaskar gehend. 
Ein einsilbiges Wurzel wort, das, nach dem im Anhang § 94 be-
handelten RLD-Gesetz in den einen Idiomen als r a u , in den 
andern als l au , in den dritten als d a u erscheint. In dieser Ein-
silbigkeit lebt es z. B. im Gayo, in den meisten Idiomen tritt 
aber der Vokal a vor dasselbe, zu einer unlôslichen Verbindung, 
so entsteht u. a. die Form a r a u ; wieder in andern Idiomen 
schliesst sich an den Vokal a noch der im Anhang § 96 be-
sprochene Nasal an, so resultiert z. B. die Form an d a u . Da wir 
noch nicht mit voiler Sicherheit wissen, was dièses a, und was 
dièses n ist, so mûssen wir nach § 96 uns so ausdrùcken: Der 
Haupttypus I zur Bezeichnung der Sonne tritt auf in drei 
Variationen : 

Variation 1: Das einsilbige Wurzelwort. 
Variation 2 : Ein zweisilbiges Grundwort, bestehend aus 

a I Wurzel. 
Variation 3 : Ein zweisilbiges Grundwort, bestehend au* 

a f- n |- Wurzel. 
Die konkreten Fâlle in den einzelnen Idiomen gestalten sich nun 
f'olgendermassen : 

Variation 1: Gayo l o , mit o fur J N au. Da die Laut-
gesetze des Gayo noch nicht untersucht sind, so lassen wir nach 
Anhang § 94 statt der Berufung auf das Lautgesetz die Parallèle 
eintreten und sagen so: Gayo l o , mit o fur sonstiges J N a u , wie 
in r a n t o „Kûste" neben sonstigem JN, z. B. Mal. r a n t a u „Kùsten-
strich". — Variation 2: Tag. a r a u : Bis. a d l a u , mit dl neben 

') N'icht iibersehen: Die Auskunft iiber Abkfirzungen, Transkription. 
Unellen und Hilfsmittel, freundliche Unterstatzung dureh andere Gelelnte. 
Auswahl und Einkleidung des Stoffes, Urafang der Schrift. Méthode gibt <'er 
Anhang. 
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Tag. r wie in der Parallèle t o d l o neben Tag. to ro „zeigen"; 
Bagobo a l l ô , mit 11 neben Bis. d l wie in b o l l e neben Bis. 
b o d l a i ,.mûde", sowie mit Kontrahierung des auslautenden Diph-
thongen. gerade wie in b o l l e auch Bis. a i durch den einfachen 
Vokal e vertreten ist. — Variation 3: Day. a n d a u ; Mlg. a n d r u , 
mit n d r neben Day. nd wie in h a n d r u n a „stauen, einschliessen" 
neben Day. k a n d o n , und mit Vereinfachung des auslautenden 
Diphthongen wie in i m b u neben J N b a u „Geruch". — Haupt-
typus II, Formosa bis Sumatra. Ein zweisilbiges Grundwort, 
dessen inlautender Konsonant dein im Anhang § 94 besprochenen 
RGH-Gesetz unterliegt, also bald als r, bald als g, bald als h 
erscheint. bald ganz wegfâllt. Dièses Grundwort tritt in zwrei 
Variationen auf, indem es entweder mit a oder mit w I a an-
lautet. Variation 1: Toba a r i : Mal. h a r i , mit anlautendem h 
wrie in h a t i neben anderweitigem a t i .,Herz": Bal. a h i ; Bima-
nesisch a i . — Variation 2: AltFormos. w a g i ; Bal. w a h i ; Karo 
u w a r i , mit Behandlung des Anlautes wie in u w a l u h neben 
geineiii-JN w a l u „acht". — Beachtenswert ist, dass das Bal. 
beide Variationen, ah i und w a h i , hat. 

Die beiden Haupttypen bedeuten sowohl r T a g " als „Sonne", 
wie b u l a n „Monat" und ,,Mond" heisst. Zur schârfern Fassung 
wird dann im Falle, dass das Wort ,.Sonne" bedeuten soll, in 
mehreren Idiomen das Wor t m a t a „Auge" vorgefiigt, mit oder 
ohne die genitivische Prâposition n oder ni. So heisst ..Sonne" 
faktisch im Mal. m a t a - h a r i , im Toba m a t a ni a r i . im Day. 
m a t a n a n d a u . Im Karo heisst es m a t a w a r i , es erscheint 
also hier- das einfache w. — Bimanesisch a i bedeutet ,.Tag" und 
..Luftraum", nie ..Sonne". 

Nebentypus I: Bimanesisch l i r o ; Tettum l o r o ; Laoranesisch 
l o d o , mit jenem oft vorkontmenden Vokalwechsel wie in JN 
l i m u t : l o m u t ..Moos", der vielleicht auf Assimilation beruht. — 
Nebentypus II, ein Wort, das in andern Idiomen „heir ! bedeutet: 
Magindanao s e n a ù „Sonne"; AltJav. s i n a n „hell". — Neben
typus III, ein Wort, das in andern Idiomen „Hitze" bedeutet: 
Ilokana t i k a l ,,Hitze"; AltBug. t i k a q ..Sonne", mit q nacb den 
Auslautgesetzen. — Nebentypus IV, ein Wort, das in andern 
Sprachen ..brennen, flammen" heisst: AltBug. eyo -Sonne"; Toba 
e v o ù -flammen"; siehe noch nach bei t a ù k e y o „Gold", § 4. — 



Nebentypus V, mit âhnlichen Bedeutungsverhâltnissen wie bei IV : 
Toba dadaû „sengen"; anderer Bat. Dialekt religiôses Wort 
s idumadaù „Tag, Sonne". — Nebentypus VI, wieder mit âhn
lichen Bedeutungsverhâltnissen : Bug. es so „ Sonne"; Mad. pësso 
„Gold durch Feuer reinigen". 

Das Chirin und das Mal. haben eine intéressante Weiter-
bildung von dem Grundwort arau , indem sich das Formativ 
k a + m unlôslich mit ihm verbunden hat: Chirin k a m a r a u 
„Tag"; Mal. kamarau ,,trockene Jahreszeit". 

2. Moiid. Haupttypus, FormosabisMadagaskar: Mal. bu lan ; 
AltJav. wulan; Mlg. wulana; Chirin buhan , mit h wie in 
haùi t neben anderweitigem lai i i t ,,Himmel"; Magindanao ulan, 
mit Anlaut wie in uùa neben anderweitigem buùa „Frucht, 
Blume"; LGayo ulôn, mit Anlaut wie in uluh neben ander
weitigem buluh „Bambus", also behandelt wie im Magindanao. 
und mit ô wie in urôn § 15; AltFormos. geschrieben vourel 
und vaura l , zu lesen wural , mit r nach dem RLD-Gesetz, und 
mit Auslaut wie in „Regen" geschrieben oudal und auda l , zu 
lesen udal neben anderweitigem udan. — Dièses Wort bedeutet 
in den meisten Sprachen sowohl „Mond" als „Monat"; einige 
Idiome haben aber DifFerenzierung eintreten lassen: Magindanao 
ulan „Monat", ulan-ulan „Mond"; Toba bulan „Monat", mata 
ni bulan „Mond", gebildet wie mata ni ar i § 1; NeuJav. 
wulan ..Monat", rëmbulan ,,Mond", nicht entstanden aus dem 
alten Artikel ra ! wulan , weil so der dritte Laut des Wortes 
keine Erklàrung findet, sondern mit festgewachsenem JN Formativ 
rë I Nasal, wie z. B. im Mal. rëmpënai neben pënai ,,Baum-
name" steht. 

Nebentypus I: AltJav. lek; Bal. Kawi wort ebenfalls lek; 
Jav. Kawiwort ëlek. — Nebentypus II: AltBug. wëllu-wëllu, 
von wëlluq „glânzen"; wëllu-wëllu bedeutet auch „Silber", 
gerade wie von andern Grundwôrtern, die auch „glânzen" be
deuten. Bezeichnungen fur „Gold" und „Sonne" abgeleitet sind, 
siehe die betreflènden §§. — Nebentypus III: Tontb. gewôhnliches 
Wort sërap, welches mit Jav. rëp, sërap „Dâmmerung, Unter-
gang von Mond und Sonne" identisch ist; die Bedeutungsdifferenz 
ist nicht allzu gross, Mentawai l a ù i t bedeutet auch „Morgen-
oder Abendrôte", wâhrend es gemein-JN „Himmel" heisst. — 



Nebentypus. IV: Tontb. eupheinistiscb.es Wort londei wortlich 
..Schiff", gerade wie man Tontb. aueh si-mowole wortlich 
..Ruderer" fur „Mond" sagt. 

3. Stem. Ein Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar, in 
zwei Variationen. Variation 1, mit Nasal in der ersten Wort-
hâlfte und Vokal a in der zweiten: Mal. bintaii ; Toba geschrieben 
b in ta i i , gesprochen b i t t a n , wie geschrieben l in ta , gesprochen 
l i t t a „Blutegel"; AltJav. w i n t a n , mit w wie in wuùa neben 
Mal. buùa „Blunie"; NeuJav. l i n t aù , mit Angleichung des An-
lautes an lai t i t „Himmel"; Mlg. win tana „Glûck"; in der 
Wendung mi t e t i w in tana „to study the date and hour of one's 
birth" mag noch eine Reminiszenz an die Bedeutung „Stern" 
liegen. — Variation 2, ohne Nasal in der ersten Worthâlfte und 
mit zwei Vokalen in der zweiten: Bis. bi toon; Tag. bi toin , 
mit i fur Bis. o nach dem Pëpët-Gesetz; Magindanao b i tuun ; 
Bug. witoeù. — Mak. bintoeù hat den Nasal der ersten und 
den Doppelvokal der zweiten Variation. 

http://eupheinistiscb.es


IL l i e Waodepungen de? SpraeliforscheFs durch die 
drei Seiche der Peppsohepin (Hata-Hari. 

1. Die Namengebung im Reiche des Unbelebten. 

4. Gold. Keili durchgehender Haupttypus. Zwar findet sich 
das am meisten verbreitete Wort mas auch in philippinischen 
Idiomen als amas „Goldgewicht", aber es ist sehr wahrsehein-
lich, dass hier Entlehnung vorliegt, daher kommen fur Festsetzung 
dea Verbreitungsbezirkes von mas die Philippinen nicht in Be-
tracht, und Madagaskar wird auch nicht erreicht. — Typus I: 
Mal. mas und ëmas; Toba ornas, mit o nach dem Pëpët-Gesetz: 
Mak. Silayarischer Dialekt amasaq, mit Ausgang saq, wie in 
utasaq neben Mal. utas „Seil"; AltBug. masa , mit Anfûgung 
eines a, das sich aus den Bug. Auslautgesetzen nicht erklâren 
lâsst: Bësëmah ëmas und rëmas, wie auch ëmbon und rëmbon 
..Tau" nebeneinander stehen. — Typus IL Ein Wort mit zwei 
Variationen beim Wortausgang, in dem dieser entweder en oder 
au ist; der Ausgang au kann noch durch das in den meisten 
JN Sprachen lebende Suffix an erweitert werden. Variation 1: 
Day. und Katinganisch bulau; Magindanao und Bolaang-Mon-
gondou bulawan; Bug. u lawëù, mit Worteingang und Wort
ausgang wie in ulëù neben JN bulan „Mond". — Variation 2: 
Bentenangisch wulën. — Typus III: Zugehôrigkeit zu einem 
Wort, das „glânzen" bedeutet: AltBug. taneyo oder ta i ikeyo, zu 
Toba eyoù ,.glânzen". Auf âhnliche Weise steht AltBug. wël lu-
wëllu „Silber" neben wëlluq ,.glânzen, strahlen". — Typus IV: 
Zugehôrigkeit zu einem Wort, das „Glut" bedeutet: AltBug. 
wara-wara ..Gold", w a r a rKohlenglut". — Typus V, Um-
schreibung: Mlg. wula mena, Sumbanesisch amas ra ra „rotes 
Geld", da Sumb. amas auch „Geld" heisst. — Typus Fi , Lehn
wôrter aus dem Sanskrit: AltBug. rupad ja t i ; Magindanao 
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k a n t j a n a : Day. religiôses Wort r a w i a . aus Sanskrit d r a v y a ; 
siehe noch d o r b i y a § 4 9 Ende. 

Die fortschreitende Wissenschaft hat zu untersuchen, ob 
auch zwischen Tontb. p a s e r und Bat. Dialektwort sere ein Zu-
sammenhang besteht. 

§ 1 zeigt, dass von Wôrtern, die „glânzen, flammen" be
deuten. wie von dem erwâhnten eyo i i , auch Bezeichnungen fur 
..Sonne- abgeleitet sind. 

5. Eiseii. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar: AltJav. 
w ë s i ; Mal. bës i ; Toba bos i mit o nach dem Pëpët-Gesetz; Mlg. 
v i , mit Ausfall des s und Kontraktion wie in fu <̂  gemein-
J N p u s u : wahrscheinlich hat sich s zuerst in h verwandelt, ein 
Zustand, der im Sawunesischen beh i vorliegt; Cham b a s e i , mit 
auslautendem ei wie in t a l e i fur gemein-JN t a l i ,,Strick" ; 
Bis. w a s a i : Nabaloi g u a s a i , mit gu fur sonstiges philippinisches 
w, wie in a s a g u a fur sonstiges z. B. I s i n a i a s a w a „Gemahlin": 
Ibanag w a t a i , mit t fur anderweitiges s wie in f u t u fur 
gemein-JN p u s u „Herz". 

Nebentypus: Bis. p o t h a u , Magindanao p u t a u ; Ibanag fut au, 
mit f wie in dem ebengenannten fu tu . 

Das Wort w ë s i bedeutet ûberall ,.Eisen", nur in den phi-
lippinischen Idiomen heisst es ,,Eisenaxt"; im Ibanag haben beide 
Worter f u t a u und w a t a i diesen letztern Sinn. 

(>.. Salz. Haupttypus, Formosa bis Madagaskar: Chirin, 
Nabaloi, AltJav. a s i n : Tontb. a s in und a s i ù , wie auch ipên 
und ipôù ,.Zahn" nebeneinander stehen gegenùber anderweitigem 
i p ë n : Mlg. h a s i n a : Magindanao a s i und AltFavorl. s a s i , siehe 
§ 17, Haupttypus IL 

Nebentypus I: AltJav. g a r ë m ; Mal. g a r a n t ; Mentawai 
g a r a p , mit Tenuis fur den Nasal wie in bu l t ik neben ander
weitigem b u l u ù ..Blatt". — Nebentypus 11: Karo und Mlg. s i r a : 
Gayo s i r ô „Salpeter", mit ô wie in dôdô neben anderweitigem 
d a d a „Brust". — Nebentypus III: AltJav. w u y a h : Jav. Kawi-
wort w u y a h ; Jav. gewôhnliches Wort uya l t : Mad. bttdja mit 
dj fur anderweitiges y wrie in r a d j a „gross" neben anderweitigem 
r a y a . — Nebentypus IV: Bal. hôfliches Wort t a s i k , das in 
andern Sprachen ,,Meer" bedeutet. 
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7. Sand. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar: Ein 
zweisilbiges Grundwort, mit Variation des Wortausganges, indem 
der auslautende Konsonant entweder ein r, welches dem RGH-
Gesetz unterliegt, oder ein h, oder ein k ist. In einigen Idiomen 
bedeutet das Wort „Strand": Mal. p a s i r ,.Sand"; AltJav. p a s î 
„Sand"; Toba p a s i r oder p a s i ù „Sand", ,.Strand"; Malg. f a s i k a : 
Mlg. Dialektwort fas i oder f a s i n a „Sand". 

Nebentypus I: AltJav. h ë n î ; Lampoù h ë n i ; Chirin an a i : 
AltBug. bone , mit Vorhef'tung des Formativs b, was sonst ein-
tritt, wenn das Wor t „Scurie" bedeutet, vgl. mit diesem b o n e 
Toba b o n i „Same", § 31. Ob in Gayo i n i h „Same" eine Grund
form mit oder ohne b vorliegt, lâsst sich nicht entscheiden. denn 
gemein-JN anlautendes b verstummt sehr oft im Gayo, wie in 
a t u „Stein", wo aile andern JN Idiome b a t u , w a t u haben. — 
Nebentypus IL Zugehôrigkeit zu einem Wort , das in andern 
Idiomen den Naturlaut wiedergibt, der entsteht, wenn jemand 
ûber Sand, diirres Laub schreitet, und das z. B. im Jav. k r ë s ë k 
lautet: Karo k ë r s i k ; Toba h o r s i k , mit Wortehigang wie in 
h o l b u ù neben Karo k ë l b u ù „Tal", siehe § 9; Bug. k ë s s i q ; 
Mak. k a s s i q . — Nebentypus III: Ibanag d a g a t , identisch mit 
Mal. d a r a t „UferB, wie obiges Toba p a s i r auch „Sand" und 
„Strand" bedeutet. — Nebentypus IV: Sumbanesisch w a r a ; 
Katinganiseh und Day. b a r a s . Day. b a b a r a s bedeutet ,.voll 
Kôrner-, also ein Bedeutungsûbergang wie beim Nebentypus I. 
Ferner bedeutet Day. b a r a s in der religiôsen Sphâre ..sandiger 
Ruheplatz am Ufer", also ein Mittelbegriff zwischen „Sand" und 
„Strand", siehe oben Haupttypus. 

8. Berg. Haupttypus, Formosa bis Madagaskar. Mit zwei 
Variationen beim Wortausgang. Variation 1: AltForm. geschrieben 
v o u c k i n g , zu lesen w u k i ù . — Variation 2: Mal. und Day. 
b u k i t ; Bis. b u k i d , mit d als Auslaut, wie in Bis. l a u d neben 
anderweitigem l a u t „Meer"; Mlg. w u h i t r a , mit An- und Aus
laut wie in w u a t r a neben anderweitigem, z. B. Mal. b u w a t . 
und mit Inlaut nach dem Spirantengesetz. 

Nebentypus I: Bis. bo lod ; Ponosakanisch b u l u r ; Baree 
b u y u , mit Wortausgang nach dem Auslautgesetz und mit y als 
Inlaut wie in d j a y a neben anderweitigem d j a l a n , .Weg"; Silay
arisch b u l u , mit h als Anlaut, wie in h u l a ù neben anderweitigem 
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b u l a n ..Mond". — Nebentypus II: Sassakisch m o n t o ù ; Mak. 
m o n t j o ù . — Nebentypus III: Toba g u g u ù ; Mkb. geschrieben 
guguq» gesprochen g u g u a q . — Nebentypus IV: Karo d ë l ë ù ; 
Toba d o l o k , mit den Vokalen nach dem Pëpët-Gesetz, und mit 
dem gleichen Wechsel im Auslaut, der sonst dem Mentawai eigen 
ist, siehe b u l u ù : b u l u k , § 26. — Nebentypus V; Toba t o r ; 
Tonsea k ë n t u r , wie in Tontb. k ë n t a s „gebrochne Bahn" neben 
Mal. t a s „brechen". — Nebentypus VI: Mal. und Jav. gunu i i . — 
Nebentypus Fii ,SubstantivierungeinesAdjektivs: Toba geschrieben 
b u n t u l , gesprochen b u t t u l „hoch", b u t t u l - b u t t u l ,,Berg". 
Uebrigens bedeutet das einfache b u n t u l im Gayo „Hùgel" und 
neben Jav. g u n u ù „Berg" steht Jav. g ë n ë ù „hoch". Auf âhn
liche Weise hângt Day. religiôses Wort k e r e ù „Berg" mit Day. 
k e r e ù „ausgestreckt" zusammen. 

Die fortschreitende Forschung wird zu entscheiden haben, 
ob auch zwischen Tontb. k u n t u ù und Sassakisch m o n t o ù , sowie 
zwischen Toba g u g u ù und Mal. g u n u ù ein Zusammenhang an-
genommen werden darf. 

9. Tal, Sehlucht, Abgrund. Kein durchgehender Haupt
typus .— Typus I : Alt Jav. k l ë w u ù ; Karo k ë l b u ù ; Toba h o l b u ù , 
mit o nach dem Pëpët-Gesetz. — Typus II: Mad. l ë m b a ; Mal. 
l ë m b a ù ; Bat. l o m b a ù . — Typus III: Mal. und Sund. d j u r a ù 
,,Schlucht"; Tag. d o l a ù ,,Mine anlegen". — Typas IV: Mal. 
l u r a h „Schlucht": Toba r u r a , mit Assimilation, w-ie in r i y a r 
neben Mal. l i y a r „wild". — Typus V: Mal. b i r a i „Rand" : Toba 
b i r e „ Abgrund"; AltBug. wide „Rand". — Typus VI: Gayo 
b ê l a „freier Raum zwischen andern Gegenstânden, z. B. Pflan-
zungen"; AltFavorl. b i l l a „Kluft". 

10. Feuer. Haupttypus,^ ormosa, bis Madagaskar: AltFormos. 
und AltJav. a p u i ; Chirin und Mad. a p o i ; Baree a pu und Mlg. 
afu, mit Erhaltung des u; Mal. und Jav. Kawiwort a p i , mit 
Erhaltung des i ; Cham a p u e i mit u e i als Auslaut, wie in p a b u e i 
neben anderweitigem b a b u i „Schwein"; Sumbanesisch epi mit 
jener Erscheinung, die in der germaniachen Forschung Umlaut 
heisst, wie in e t i neben gemein-JN a t i „Herz". 

Nebentypus I: Gayo r a r a „Feuer": Karo r a r a „glùhen". — 
Nebentypus II: Sund. sônô „Feuer" ; AltJav. sënô „Glanz", das 
sich zu Bis. s o n o g „brennen" genau verhâlt wie AltJav. réi iô 
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zu Bis. d o ù o g ,.hôren". — Nebentypus III, Lehnwort aus dem 

Sanskrit: AltJav. a g n i ; NeuJav. g ë n i . mit Behandlung der ersten 

Worthâlfte wie in r ë t a . neben a r t a „Geld", Lehnwort nus dem 

Sanskrit. 
11. Wind, Sturm. Haupttypus 1, Philippineit bis Mada

gaskar. Bedeutung meist einfach ..Wind": Tag. und Bis. hat i i n : 
AltJav. h ati in und ati in ; Mal. und Toba ait in : Mlg. Dialektwort 
a n i n a , mit Auslaut wie in w u l a n a neben JN b u l a n . w u l a n . 
„Mond". — Das Jav. hat dazu ein Verbum i ù i n ,.an den Wind 
setzen". Dies deutet auf eine Zusamniensetzung a i ù i n , re*p. 
eine Wurzel ù in hin. Dièse findet sich wirklich im Jav., man 
hait sie aber i'ùr eine Kûrzung von ait in ; ob mit Recht? — 
Haupttypus II, Celebes bis Madagaskar. Ein Wort , das meist 

r Sturm" bedeutet: Mal. und Sund. r i b u t : AltJav. r i w u t ; Mlg. 
r i w u t r a mit Ausgang - t r a wie in f u f u t r a neben J N p u p u t 
,.blasen"; Bug. r i w u q , mit q nach den Auslautgesetzen. — 
Haupttypus III, Philippinen bis Madagaskar. Ein Wort , das die 
Himmelsrichtung, respektive den aus ihr kommenden Wind, mit 
oder ohne Regen bedeutet. Zwei Variationen beim Anlaut, mit 
oder ohne Vorheftung des Formativs a, respektive ha. Variation 1 : 
Mal. b a r a t „Westen, Westwind, Weststurm"; Jav. b a r a t ,,West-
sturm"; Mlg. w a r a t r a mit Ausgang t r a wie in obigem r i w u t r a 
,,Donner", aber in Kompositis, als Dialektwort „Sturm". — 
Variation 2: Bis. h a b a g a t ..Sùdwind": Nabaloi a b a g a t a n „Sûd" : 

Mlg. a w a r a t r a ..Nord". — Haupttypus IV, Formosa bis Sumatra. 
Ein Wort , das in den einen Sprachen „Wind", in den andern 
..Sturm" bedeutet: Atjeh und Mal. b a d a i „Sturm": AltFormos. 
w a r e „Wind"; AltFavorl. b a r r i „Wind". 

Nebentypus 1: Bis. bagio-. Ibanag b a g i u ; AltForm. wagi og, 
mit der oft vorkommenden Erweiterung durch g, wie in p a g i g 
neben J N p a g i , p a r i ..Roche". — Nebentypus IL Ein Wort , 
das auf Nachahtnung des Naturlautes beruht: Mal. t i u p ; Mlg. 
Tankarana-Dialekt t s i u k u . Auslautendes p anderer J N Idiome 
wird in Mlg. durch k. resp. k 4- Vokal. nach dem Auslautgesetz 
ersetzt, wie in Tankarana t r u k u neben anderweitigem i + r u p 
„saugen". — Nebentypus III: Ein Wort, das ebenfalls auf Nach-
ahmung des Naturlautes beruht: Toba p u r „heftig wehend" ; Bug. 
religiôses Wort l i m p u r r u q „Wirbelwind". — Nebentypus IV: 



— 13 — 

Ein Ausdruck, welcher auf einem Reflexwort fur ungestùmes 
Geschehen beruht: im Sund. z. B. lautet dièses Reflexwort gOs 
gebraucht fur „Durchbrechen" : Tontb. und Tonsea r ë g ë s Wind"; 
Magindanao r e g e s -Strômung". — Nebentypus V. Lehnwort aus 
dem Sanskrit: AltJav. b â y u „\Vind"; Mal. b a y u ..Windgott, 
Wind. Windstoss". 

12. Schat ten . Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. Mit 
zwei Variationen beim Worteingang. Variation 1: Mal. l i n d u ù ; 
Bug. l i n r u ù ..beschattet", mit n r neben Mal. nd wie in t a n r a 
neben Mal. t a n d a ..Zeichen": Tag. l i n d o ù „Schirm"; Mlg. 
Dialektwort l i n d u n a „Schatten" mit Wortausgang wie in w u l u -
l u n a § 26. Variation 2: Jav. Kawiwort i ndu ù „nicht erkennen"; 
AltBug. s a - i n r u ù ..beschattet": betreflenddenBedeutungsûbergang 
zu ..nicht erkennen" sei darauf hingewiesen, dass Bug. l i n r u ù 
neben ..beschattet" auch „dem Auge entzogen" bedeutet. 

Nebentypus 1: AltJav., Gayo und Mak. b a y a ù ; Jav. Kawi
wort w a y a ù ; Bug. b a d j a ù , mit dj fur Mak. y, wie in b a d j a -
b a d j a , neben Mak. b a y a - b a y a „ein Schiffsteil". —Nebentypus II: 
Sangirisch l i n a u ; B u l u l e n o ; Bolaang-Mongondou o l i n o u ; Latn-
pong h é l i n u ; Toba h a l i n u . — Nebentypus III: Karo l i ù g é m ; 
Toba l i t i g o m , der Vokal der zweiten Silbe nach dem Pëpët-
Gesetz. — Nebentypus IV, mit Variation des anlautenden Kon
sonanten: Bug. poetisches Wort s a u ù ; Jav., sehr kôfliches Wort 
soùso t i „Sonnenschirm", mit Kontraktion wie in doh „ferne" 
neben anderweitigem d j a u h ; Tag. sawi i t ,.Hut", mit i nach 
dem w-Laut, wie in Mlg. r a w i n a neben anderweitigem daim 
„Blatt", siehe § 26; Toba l a u ù ; Mal. n a u ù . — Nebentypus V: 
AltJav. hôb „Schirmort"; NeuJav. a -f h u b oder e — hub oder 
se + h u b „Schatten, Schirm", mit u fur AltJav. ô wie in p u w a n 
,,Milch", siehe § 42 ; Bis. s a o b „Panzer". 

Es lâsst sich wohl nicht glaublich machen, dass zwischen 
den drei Typen l i n a u , l i n d u ù und l i ù g o m eine Verwandt-
schaft bestehe. 

13. Wolke. Kein durchgehender Haupttypus. — Typus I, 
mit Variation beim Wortausgang, in dem der Auslaut n oder ù 
sein kann. Variation 1: Mal., Latnpong und Mkb. awan . — 
Variation 2: Mal. a w a ù . Das Mal. hat also beide Variationen. — 
Typus II: Ableitungen von der Wurzel bun, die auch zur Be-
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nennung von „Tau" verwendet wird, siehe § 16: Magindanao 
gabun „Wolke"; Karo ëmbun „Wolke, Tau". - Typus III: 
Bug. ë l luù ; AltFormos. zweimal bul lum und zweimal vullum 
geschrieben; vielleicht gehôren die Worter verschiedenen Mund-
arten an. — Typus IV, Zugehôrigkeit zu einem Verbum: AltJav. 
l amad- lamad „dùnne Wolkenhûlle"; Ilokana lamad „ver-
hiillen". — Typus V, Umschreibung: Day. ban n andau, wort
lich „ Gesicht des Tages". 

14. Wasser. Haupttypus I, Formoaa bis Madagaskar. Mit 
Variation beim Wortausgang, indem das Wort entweder auf au 
oder auf um ausgeht. Im Hokana und im Day. kommen beide 
Variationen vor. Bedeutung neben „ Wasser" auch rSee": Ilokana 
danau „See", danum „ Wasser"; Day. danau „See", danum 
„Wasser"; Day. religiôses Wort ranum, mit r wie in „Messer" 
religiôses Wort rohoù, gewôhnliches dohoù; Tontb. r a n o ; Mlg. 
ranu „Wasser"; AltFormos. geschrieben ra l aum und raolaum, 
mit 1 wie in udal „Regen" neben anderweitigem udan. Da 
beide Zeugnisse fur die zweite Silbe den Diphthongen angeben, 
so wird da8 Wort als ra laum zu leaen sein. Wir mûssen daher, 
zur vorlâufigen Erklârung neben danau und danum, noch eine 
dritte Variation statuieren: danaum. — Haupttypus II, Phi-
lippinen bis Sumatra. Ein Wort, das auf einer Wurzel beruht. 
die „sprudeln, fliessen" bedeutet, und als solche in verschiedenen 
Idiomen lebt, in mehreren Variationen wie a r , yar , yu r , Atjeh 
yër-yër: AltJav. air <" a + ir , mit Vorfùgung eines Forntativs, 
wie in ar imau „Tiger" § 48; Jav. Kawiwort er, mit Kon
traktion, wie in pe „Roche" <[ pai < gemein-JN par i , siehe noch 
unten bei Nebentypus I I ; Mal. ayer = a + yer; Atjeh iyër = 
i I yër, gerade wie fur „Kiemen" auch die' einen Idiome asaù, 
die andern isaù sagen, abgeleitet von der Wurzel saù „schnaufen"; 
Magindanao ig kann auf eine einsilbige oder eine zweisilbige 
Grundform zurûekgehen, Mal. leiher „Hals" erscheint da auch als 
einsilbiges l ig, wâhrend es im Tag. l i ig heisst; wûssten wir 
Nâheres ûber die Quantitât der Vokale im Magindanao, so liesse 
sich die Sache wohl entscheiden. 

Nebentypus 1, Bedeutung „Wasser" oder „Flut" : Mal. bah; 
Mad. baqa; Sund. t jaah , mit anlautendem t j , das durch An-
lehnung an tji ..Fluss" sich eingestellt hat; AltJav. wâh, mit â 



— 15 — 

wie in b â t neben Sund. h a a t „Fùrsorge". — Nebentypus U: 
AltJav. w w a i ; NeuJav. Kawiwort we, mit Kontraktion wie oben 
bei a i r >̂ e r ; Sumbanesisch und Buru-Masaretisch w a i ; Tettum 
we ; Baree uwe . — Nebentypus III: Jav. und Bal. banju. — 
Nebentypus IV: Jav. hôfliches Wort t o y a ; AltBug. tod ja , mit 
dj neben anderweitigem y, wie in l o d j a ù , siehe gleich unten. — 
Nebentypus V: Toba a e k ; Mad. a e ù , mitderschon vorgekommenen 
Variation zwischen Tenuis und Nasal, wie in Toba do lok neben 
Karo d ë l ë ù ..Berg". — Nebentypus VI: AltForm. s a l o m , identisch 
mit Bis. s a l o m ..tauchen". — Nebentypus Vil: Tag. und Bis. 
t u b i g , identisch mit Mal. t u b i r „Ufer", gerade wie Bis. d a g a t 
..Meer" neben Mal. d a r a t „Ufer, Festland" steht. — Neben
typus VIII: AltBug. p a l o d j a ù , abgeleitet von l o d j a ù , Mak. 
l o y a ù ,,spûhlen". —Nebentypus IX, Lehnwort aus dem Sanskrit: 
AltBug. t a l a g a . —Nebentypus X, Lehnwort aus dem Sanskri t : 
Toba religiôses Wor t geschrieben i n o r h u m b a , gesprochen mar-
h u m b a , aus Skr. k u m b h a . — NebentypusXI, Lehnwwt aus dem 
Sanskrit: Day. religiôses Wort r a h u oder r a h u n , eigentlich rdas 
dunkle Wasser, das aus dem mythischen Nebelmeer hervorstûrzt 
und die Verfinsterung der Gestirne bewirkt", dann „Wasser" 
ùberhaupt. 

15. Regen. Haupttypus, Forniosa bis Madagaskar: Jav. 
u d a n ; Mal. h u d j a n , mit dj fur Jav. d wie in d j a d i neben 
Jav. d a d i „werden"; AltFormos. geschrieben o u d a l und auda l , 
zu lesen u d a l , mit 1 als Auslaut wie in w u r a l neben ander
weitigem b u l a n „Mond"; Bug. u r ë ù mit schliessendem ëù fur 
J N an wie in w u l ë û „Mond"; Gayo u r ô n , mit ô wie in u lôn 
„Mond"; Mentawai u r a t , mit Tenuis fur Nasal wie in t o l a t 
„Knochen" neben Gayo t u l ô n . 

Nebmtypms I: AltJav. d j a w ë h ; NeuJav. hôfliches Wort 
d j a w u h , mit u wie in w a s u h neben AltJav. w a s ë b „waschen". — 
Nebentypus II: AltFavorl. p a s p a s „Regen" ; Tonsea p a s p a s a n 
„Traufe". — Nebentypus III, Worter, die auf der lautnachahmen-
den Wurzel t i k „tropfen" beruhen und daher meist „schwacher 
Regen" bedeuten: Magindanao p a n a l i t i k ; Bulu t u m a r i k t i k , 
eine Bildung wie t u m e t e w e l rVogel", siehe § 5 1 ; Gayo r i n t i k . 
— Nebentypus IV: Mak. euphemistisches W o r t d j a m p e „Regen": 
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Mal. d j a m p i „Zauberspruch, Zaubertrank", Lehnwort aus dem 
Sanskrit: j a p y a „Gebet", j a p i n ,,betend". 

Auch Worter, die sonst J N „Wind", und solche, die sonst 
JN „Tau" bedeuten, werden in gewissen Idiomen fur ..Regen" 
verwendet, so Magindanao b a r a t , und Bis. a n d o s . siehe Artikel 
„Tau" und „Wind". 

16. Tau. Vorbemerkung: Die Bedeutungen ..Tau, Regen. 
Nebel, Wolke" wechseln in den verschiedenen J N Idiomen in 
bunter Mannigfaltigkeit. — HaupttypusI, Philippinen bis Sumatra: 
Eine einsilbige Wurzel b u n , die als solche in einigen Idiomen 
vorkommt, meist aber Formative vor sich nitnmt, besonders das 
Formativ ë-(-Nasal, oder auch den blossen Nasal: AltJav. b u n 
„Tau"; Gayo m b u n „Tau, Wolke" : Karo é m b u n „Tau, Wolke" : 
Bësëmah ombon und r ë m b o n „Tau", wie auch Bësëmah ë m a s 
und r ë m a s „Gold" nebeneinander stehen ; Bat. o m b u n „ Wolke", 
mit o nach dem Pëpët-Gesetz; Bis. g a b o n „Nebel". — Haupt
typus H, Formosa bis Sumatra. Ein Wortkern a + m + o, um 
den sich sehr verschiedene Formative schlingen, oder, noch vor-
sichtiger gesagt, ein Wortkern mit vielen Variationen beim Ein-
gang und beim Ausgang des Wortes: Ilokana a m o r ; Tag. h a m o g ; 
Bis. y a m o g : AltFavorl. i a m o ; AltForm. l a m o g ; Bug. n a m o -
n a m o q ; Karo n a m u r . Aile bedeuten „Tau". 

Nebentypus I, Ableitung von einer weitverbreiteten Wurzel 
dus _nass": Mlg. an du „Tau", kongruent mit Bis. a n d o s „Regen 
und Sturm". — Nebentypus II: Tondano sao „Tau": Mak. sa u 
„Dampf". 

17. Meer. Haupttypus I, Philippinen bis Madagaskar: Bis. 
l a u d ; Tontb. l o u r „See", mit o in der Nachbarschaft von u, wie 
in l o w i r „lange leben" neben Tag. l a u i g , vergl. auch s o w a 
„Schlange" neben anderweitigem s a w a , § 50 ; Mal. l a u t mit t, 
da das Mal. keine Medien im Auslaut duldet; Day. religiôses 
Wort und Gayo l a u t ; AltJav. l od ; Mlg. a l a u t r a ; Mkb. ge
schrieben l a u t , gesprochen l a u i q , mit Ausgang u i q wie in „ant-
worten", geschrieben s a u t , gesprochen s a u i q . — Haupttypus II, 
Philippinen bis Madagaskar: AltJav. und Day. t a s i k „Meer"; 
Mal. t a s i k „See", aber auch „Meer"; Mkb. Buchwort geschrieben 
t a s i q , gelesen t a s i ë q ; Mlg. t a s i „See"; Tag. t a s i k „Meer-
wasser". Es ist mehr als wahrscheinlich, dass t a s i k „Meer" und 
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a s i n „Salz" auf einer und derselben Grundform beruhen, die wir 
als a s i festsetzen dûrfen, wird ja ein und dasselbe Wort, nâm-
lich t a s i k , in den einen Sprachen fur „Salz", in den andern 
fur „Meer" gebraucht, § 6. In Magindanao as i liegt dièse Grund
form vor, Mlg. t a s i und AltFavorl. s a s i zeigen Zuwachs von 
Formativen beim Worteingang; t a s i k hat solche beim Eingang 
und beim Ausgang. 

Nebentypus I: Bis. und Magindanao d a g a t „Meer"; Mal. 
d a r a t ..Ufer", mit âhnlichem Bedeutungsûbergang wie in Bis. 
t u b i g ..Wasser" neben Mal. t u b i r „Ufer". — Nebentypus II: 
Verwendung des Wortes „ Wasser" fur Meer, unter Beifûgung 
eines nâher bestimmenden Beiwortes: Mlg. r a n u - m a s i n a wort
lich „Salzwasser"; Mlg. Sakalavischer Dialekt, nach Jully, r a n o -
r i a k a wortlich ..wogendes Wasser". — Nebentypus III: Ver
wendung des Wortes ,.Wellenbewegung" fur „Meer": Mlg. poetisch, 
nach Richardson, r i a k a , siehe nach unter „Welle" § 19. — 
Nebentypus IV, Substantivische Ableitung von einem Verbum: 
AltBug. l i m b a ù ë ù , von l i m b a ù „ùber Wasser setzen", eine 
Bildung wie Bug. l o l a ù ë ù „Land" von l o l a ù „herumgehen", 
âhnliches siehe noch unter „Insel" § 20. — Nebentypus V, eigen-
artige Umschreibung: Tonsea ë l a s „Flâche"; Tontb. ë las ,,ge-
reinigter Platz"; p e l a s „ein Ort, wo nichts wâchst", daher auch 
„Meer". — Nebentypus VI, Lehnwôrter aus dem Sanskrit : AltJav. 
s a m u d r a ; AltBug. s a m u d a ; Toba s a m u d o r a . Mal. s ë g a r a . 

18. Fluss, Bach. Haupttypus, von den Philippinen bis 
Madagaskar. Eine Wurzel l u r geht durch dièse Sprachen, die in 
dieser Einsilbigkeit allerdings nirgends lebt. Der Auslaut r unter-
liegt dem RGH-Gesetz. Da die vorgefûgten Formative sehr mannig-
faltig sind und da auch die Bedeutung stark wechselt, zwischen 
„Fluss, Flussbett, Ueberschwemmung", so kann man allerdings 
nur bedingt von einem Haupttypus reden: Mal. a l u r -Flussbett", 
s a l u r „Kanal"; Bug. sa loq „Fluss", mit q als Auslaut, nach 
den Auslautgesetzen; Mlg. a l u „Flussbett", mit Schwund des 
schliessenden Konsonanten, ebenfalls nach den Auslautgesetzen ; 
Ilokano a l o g „Ueberschwemmung" ; Bis. s a l o g a n „Madre de 
r io" ; Mak. k a l o r o q „Bergstrom"; Tag. i l og „Fluss"; Mak. i lo roq 
„ Wasser im Mund". 

Nebentypus I: AltJav. s u ù h a i ; Mal. s u ù a i ; Atjeh, Buch-
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wort geschrieben s u û i gelesen s u ù o i ; AltMlg. geschrieben ong i . 
zu lesen o u i ; NeuMlg. Howawort u n i , mit n fur J N und 
AltMlg. ù, vgl. w u ù i , w u n i § 28, und mit Schwund des s wie 
in u m p a neben JN s u m p a h „schwôren". — Nebentypus II: 
Bimanesisch n a ù a ; Toba b ina i )a . — Nebentypus III: AltJav. 
l w a h „Fluss"; NeuJav. loh „genûgend bewâssert", mit o fur 
AltJav. wa wie in a b o t fur AltJav. b w a t ,,achwer"; auch Sund. 
l ô w i „tiefe Stelle" mag damit zusammenhângen. — Nebentypus IV: 
Das Wort d a n a u oder d a n u m , das sonst -Wasser" bedeutet. 
wird in einigen Idiomen fur .,Flus8" gebraucht, so Ibanag 
d a n u m . — Nebentypus V: Das Wort r i a k „Welle" wrird im 
Day. in der religiôsen Sphâre fur ,.Fluss" verwendet. — Neben
typus VI: Das Wort k a l i „graben, der Graben" wird in einigen 
Sprachen fur „Fluss" genommen, so Jav. k a l i . 

19. Welle. Haupttypus I, Philippinen bis Madagaskar: Bis. 
a l on; AltJav. a l u n ; Mlg. a l un a. Da das AltJav. ein Wor t 
w ë l u n ,durcheinanderwogen" hat, so wird man eine Wurzel 
lun statuieren mûssen. — Haupttypus II, Philippinen bis Sumatra: 
Ein Wort , das in kûrzester Form im AltBug. bob a vorliegt. 
Hiezu gesellen sich Erweiterungen durch Nasale, wie in i k o ; 
i i i koù § 40, sowie das bekannte Infix 1. Ferner zeigt der An
laut Variation, indem g fur b eintreten kann: Mak. b o m b a n ; 
Baree b a l u m b a ; Mal. b ë l u m b a ù und g ë l u m b a ù ; Gayo 
g l u m b a ù . — Haupttypus III, Philippinen bis Sumatra: Bis. 
h o m b a k ; Sund. und Mal. o m b a k ; Mkb. o m b a q . Da das AltJav. 
ein Wort l i m b a k ..wogen" hat, so wird man eine Wurzel b a k 
statuieren mùsaen. 

Nebentypus I: Mlg. e r n b u n a ,,auf dem Wasser treiben"; 
AltBug. e m p o ù „Welle", mit Fortis nach Nasal wie in t i m p a fur 
J N t i m b a . — Nebentypus II: Mkb. r i a q „kleine Welle" ; AltJav. 
r y y a k „Welle"; Mlg. r i a k a ,.the little streams of water after 
a wave". 

20. Insel. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra: Tag., Jav., 
Gayo, Bulu p u l o ; Mal. p u l a u . 

Nebentypus I: Jav. Kawiwort, Day. religiôses Wort , Sum-
hanesisch gewôhnliches Wort, Mal. Buchwort n u s a ; Mlg. n u s i . 
Neben Jav. Kawi n u s a wird auch eine Nebenform n u s y a ver-
zeichnet, und dièse lâsst sich noch besser mit Mlg. n u s i ver-
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einigen. — Nebentypus II: Ableitung von einem Verbum ,,um-
geben", das z. B. im Bis. als l i b o t existiert, und Bug. l i b u q 
lauten mûsste; Tonsawang l i b u t o n ; Bug. l i b u k ë ù . Aehnliche 
Bildungen siehe bei „Meer" § 17. Im Mentawai, Siberutdialekt 
wird ùbrigens das Grundwort l i b u t fur „Insel" verwendet. — 
Nebentypus III, poetische Umschreibung: AltBug. bone t a n r e , 
wortlich „hober Sand". 

21. Riff, Klippe, Sandhank. Haupttypus, Celebes bis Mada
gaskar: AltJav., Mal., Bug. k a r a ù ; Mlg. h a r a n a , mit Anlaut 
nach dem Spirantengesetz, und Ausgang wie in f a r a n a ,,eben" 
neben J N p a d a ù „Ebene". 

Ein Nebentypus. Ein Wortkern u - t s + u mit Erweiterungen 
beim Worteingang und beim Wortausgang: Tontb. r u s o ; Bis. 
g o s o ; Mak. g u s u ù : Day. busoù . 

2. Die Namengebung im Reiche der Pflanzen. 
22. Wurzel. Haupttypus I. Ein zweisilbiges Grundwort, 

dessen inlautender Konsonant dem RGH-Gesetz unterliegt, und 
das neben -Wurzel" auch -Sehne, Ader" bedeutet. Im Sinne 
von ..Ader" geht es von Formosa bis Madagaskar: AltForm. 
geschrieben o u g a t , zu sprechen u g a t ; AltFavorl. o g g a c h , mit 
ch fur anderweitiges t, wie in che „Kot" neben JN t e oder t a i , 
und in cho neben anderweitigen t a u , to -Mensch", wobei uns 
allerdings der Lautwert des ch nicht bekannt ist und mit gg 
fur das r des RGH-Gesetzes wie in t a g g a „Blut", § 41 ; Mlg. 
u z a t r a . l in Sinne von ,,Wurzel" geht es von den Philippinen 
bis Sumatra: Tag. o g a t ; Mal. u r a t ; Gayo u y o t , mit y neben 
Mal. r wie in p a y o neben Mal. p a r au ,,heiser"; Mkb. geschrieben 
u r a t , gesprochen ureq , wie geschrieben i k a t , gesprochen ikeq 
„binden" 

Nebentypus 1. Ein zweisilbiges Grundwort, dessen Anlaut 
dem RGH-Gesetz unterliegt: Bagobo r a m o t ; Bis. g a i n o t ; Tonsea 
a m u t . — Nebentypus II: Mal. a k a r „Wurzel, Schlingpflanze"; 
Mkb. geschrieben a k a r , gesprochen a k a „Ranke", mit Ver-
stummen des r in der Aussprache, wie in „brennen", geschrieben 
b a k a r , gesprochen b a k a . 

23. Spross. Haupttypus, von den Philippinen bis Sumatra, 
jedoch so, dass nur der einsilbige Kern sich ûberall findet, wàhrend 
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die an ihm erstarrten Formative wechseln. In seiner Einsilbig-
keit, ohne Formative, lebt das Wort im AltJav. Bedeutung bald 
„Spross" im allgemeinen, bald ..Bambusspross": AltJav. b u n ; 
Mal. s ë b u ù und r ë b u ù gerade wie ..Mûcke" auch s ë n i t und 
r ë ù i t heisst; Toba r o b u ù mit o wie in r o u i t „Mûcke" nach 
dem Pëpët-Gesetz; Tag. l a b o ù ; Mak. b o m b o ù , mit Verdoppelung 
der Wurzel und Assimilation des ersten Teils; ebenso Day. 
b u m b o ù . 

Nebentypus I: Bulu und Tontb. s u r u : Day. s u l o h . — 
Nebentypus II: AltJav. r a m b a i „Zweige treiben"; Jav. Kawi-
wort i i r ë m b e , mit auslautendem e fiir AltJav. a i , wie in w e , 
§ 14. — Nebentypus III: Mal. t a r u k ; Mlg. t a r u k a . — Neben
typus IV: Mal. p u t j u k ; Toba p u s u k mit s neben Mal. t j wie 
in poso l neben Mal. p ë t j a l „sanft drùcken". — Nebentypus V: 
Karo und Toba t u b i s von der gemein-JN Wurzel t u b „wachsen". 

24. Staniui. Haupttypus I, Philippinen bis Madagaskar: 
AltJav. w a t a ù ; Bis. und Gayo b a t a ù ; Mlg. w a t a n a mit WTort-
eingang und Wortausgang wie in w i n t a n a neben Gayo b i n t a i i 
„Stern". — Haupttypus II, Philippinen bis Madagaskar: Nabaloi 
poon ; Mal. pohon ; Mlg. funa mit Lautgestaltung wie in dem 
homophonen funa neben Mal. p o h o n „bitten". Allerdings kommt 
Mlg. f u n a nur in reduplizierter Form fum p u n a <C f u n a -\- f u n a 
vor, wo der Akzent, auf dem zweiten u, die Reduplikation be-
weist, wâhrend f u m p u n a ..versammeln", mit Akzent auf dem 
ersten u, mit dem Day. p u m p o ù kongruent ist. Ferner bedeutet 
Mlg. f u m p u n a „zu Strâhnen zusammen nehmen", aber auch im 
Mal. kann p o h o n eine âhnliche Bedeutung haben ..Hauptschnur, 
von der andere ausgehen". 

Nebentypus I: Tonsea t u u d ; Bis. tood . — Nebentypus II: 
AltJav. w i t ; NeuJav. w i t und u w i t , beide -S tamm" ; Sund. 
b i b i t rUrsprung". — Nebentypus III: Mal. p a ù k a l ; Toba ge
schrieben p a ù h a l , gesprochen p a k k a l . 

25. Holz, Baum. Ein durchgehender Haupttypus, Formosa 
bis Madagaskar: in drei Variationen. Bedeutung „Holz". Soll 
die Bedeutung ,,Baum" gewonnen werden, so wird das Grund
wort verdoppelt oder es wird ein Bestimmungswort wie „Stamm" 
vorgefûgt. Variation 1, Formosa bis Madagaskar: AltFormos. 
geschrieben e a i o u , zu lesen k a y u ; AltJav. und Ibanag k a y u ; 



— 21 — 

Chirin k a y o ; Bug. ad ju mit Wegbleiben des anlautenden k, wie 
in u l i q neben gemein-JN k u l i t r Haut" ; Mlg. hazu , mit z 
neben anderweitigem y wie in l a z u .verwelkt" neben Mal. 
l a y u . — Variation 2: Tag. und Bis. k a h u i . — Variation 3: 
Sund. k a i . 

B a u m : Mad. d j u k a d j u w a n < dju + k a d j u — an , mit 
der dem Mad. eigenen Silbenreduplikation; Bug. a d j u k a d j û ù <£ 
ad ju -f-k r - a d j u + ë ù , also mit voiler Verdoppelung; das k 
ist nicht etwa erhaltener Anlaut des zweiten a d j u , sondern zu 
beurteilen wie in a l ë k a l ë „Unterholz" von a i e „Wald", welches 
in andern Idiomen a l a s oder a l a heisst, aber nirgends mit k 
anlautet. — -Baum", durch Beifûgung von „Stamm" zu ,.Holz" 
ausgedrùckt: Mal. pohon k a y u etc. 

Nebentypus I. Das Wort p o h o n , das meist „Stamm" be
deutet, wird in mehreren Idiomen direkt fur Baum gesetzt, so 
Nabaloi poon ..Baum". — Nebentypnis II. Im Day. in der reli-
giôsen Sphâre wird g a r i ù „Elfënbein" fur rHolz" gesagt; ferner 
s i h o ù rkleine Nebenzwiebel", wegen der Farbe fur g a r i ù „Elfen-
bein", und dann auch fur „Holz". 

26. Bla t t . Haupttypus I, Philippinen bis Madagaskar. Ein 
Grundwort mit zwei Variationen, je nachdem nach dem u- oder 
w-Laut noch ein Vokal steht, der dem Pëpët-Gesetz unterliegt. 
odernicht. Variation 1: D a y . d a w e n ; Mlg. r a w i n a . — Variation2: 
Mal. d a u n : AltJav. r o n , mit Kontraktion von ursprûnglichem 
au zu o, wie in doh neben anderweitigem d j auh „fern": Ibanag 
d o n ; Bim. r o o , mit Assimilation der Vokale wie in oo neben 
anderweitigem a w o ,,Bambus", sowie mit Abfall des auslautenden 
n nach dem Auslautgeaetz; Atjeh un , mit Kflrzung, da im Atjeh 
der Akzent auf der letzten liegt, wie in b u i -Schwein" neben 
anderweitigem b a b u i . — Haupttypus II, Philippinen bis Mada
gaskar: Nabaloi b u l o ù ; Toba b u l u ù ; Gayo u lu i i , mit Anlaut 
wie in u l u h neben anderweitigem b u l u h „Bambus"; Chirin 
b o h o ù , mit h fur J N 1 wie in b u h a n neben JN bu lan ..Mond": 
Mentawai b u l u k , mit Tenuis fur Nasal im Auslaut wie in g a r a p 
neben anderweitigem g a r a m „Salz"; Mlg. w u l u l u n a , mit Ver
doppelung einer Silbe wie in Tag. b u l a k l a k . § 28. 

27. Dora . Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar: Mal. 
d u r i ; Ibanag d u g i ; Day. d u h i ; Mlg. ru i „Dornstrauch": AltJav. 
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rwi ; Gayo rwi , der Inlaut in allen diesen Fâllen nach dem 
RGH-Gesetz behandelt; NeuJav. r i , mit Ausfall des w-nach dem 
Konsonanten wie in srëùeùe, § 86. 

Nebentypus I: Bug. religiôses Wort s ura; Bis. s ola „Spitze 
eines Rohrgewâchses"; Toba suga, mit auffâlligem g, aber wie 
in iguù neben Bis. iloù ,.Nase". — Nebentypus II: Ibanag sit, 
zu Mal. si sit „hineinstecken" gehôrend. 

28. Blume. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar: Nabaloi, 
Mal., Niassisch buùa ; AltJav. wuùa mit w neben Mal. b, wie 
in wuta „bbnd" neben Mal. buta; Atjeh buùoù, mit einem 
Wortausgang wie in in où „Mutter" neben sonstigem JN ina; 
Day. buùâh, mit a als Auslaut wie in burâ neben ander
weitigem bura „Schaum"; AltMlg. geschrieben vongy, zu lesen 
wuùi mit i neben Day. â, wie in wur i „Schaum"; NeuMlg. 
wuni, indem das heutige Mlg., nâoilich die Howasprache. JN ù 
durch n ersetzt. — Das Day. gibt anderweitiges auslautendes a 
bald durch a, bald durch â wieder; neben Mal. buùa steht Day. 
buùâh, ebenso l ima neben l ima; neben Mal. buwah aber 
steht Day. bua; das Mlg. schliesst sich dem Day. an, indem sich 
neben Mal. buwah, Day. bua auch im Mlg. wua stellt, wâhrend 
Mal. buùa im Day. bunâh und im Mlg. wuni lautet. 

Nebentypus I. Ableitungen von einer Wurzel l ak , die „auf-
gehen, sich entfalten" bedeutet, aber in dieser einsilbigen Form 
meines Wissens nirgends lebt: Sund. bulak „aufspringen"; Bia. 
bolak „Blume"; Tag. bu lak lak „Blume", mit Verdoppelung der 
Wurzel, wie z. B. im Toba von hi-suù „wirbeln", geschrieben h a l i -
suùsuù, gesprochen ha l i suksuù „Wirbel" abgeleitet ist, siehe 
auch bukarkar unter Nebentypus II ; Day. euphemistisches Wort 
le lak „Blume".—Nebentypus IL Ableitungen von einer Wurzel 
kar, die ebenfalls paufgehen" bedeutet: Jav. Kawiwortëkar „auf-
gehen"; Bis. okag „sich entwickeln", nach dem Pëpët-Gesetz 
und dem RGH-Gesetz mit ôkar identisch; Mad. sëkkar „auf-
gehen"; Jav. und Bal. hôfliches Wort sëkar „Blume"; Mal. 
poetisches Wort sëkara. — Im Tag. heisst „sich entfalten" 
b u k a r k a r , eine Bildung, die ganz mit obigem bu l ak l ak parallel 
geht. — Nebentypus III. Ableitungen von einer Wurzel baù, 
die auch „aufgehen* bedeutet: Mal. këmbaù „aufgehen"; AltJav. 
kembaù „Blunie"; Day. kambaù „Blume" ; AltBug. wëmpaû, 
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mit Tenuis nach dem Nasal wie in t i m p a „Eimer" neben son-
stigem J N t i m b a ; w ë m p a n bedeutet zwar nicht „Blume", ist 
aber Hilfszahlwort fur -Blumen": w u ù a „Blume", si „ein", 
w i n i a s i w ë m p a ù „eine Blume". — Nebentypus IV. Ableitungen 
von einer Wurzel s i p , die „sprossen" u. â. bedeutet: Tag. s i p o t 
-sprossen": Ilokano s i p a s i p ,,ùberragen", auch von Pflanzen 
gesagt; AltFormos. i s i p „Blume". — Nebentypus V: AltBug. 
w e l o ù „Blume" neben Day. b e l o m „sprossen". — Neben
typus VI. Verwendung des Wortes b u w a „Frucht" fur „Blume": 
Mentawai b u a r Frucht , Blume"; AltMlg. ma m u a „blûhen", ab
geleitet von w u a ; Sund. p i b u w a h ô n „Blùte". 

Die drei synonymen Wurzeln l a k , k a r , b a ù haben in 
vielen J N Sprachen das Wort fur „Blume" geliefert. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass auch im Haupttypus b u ù a eine solche 
Wurzel vorliegt, b u ù , die mit b u n „Spross" § 2 3 identisch ist; 
und es ist ebenso glaublich, dass b u ù mit b a ù identisch sei. 

29. F r n c h t . Haupttypus, Formosa bis Madagaskar : AltForm. 
geschrieben voa ; Bulu w u a ; AltJav. w w a h ; NeuJav. w o h , mit 
o fur AltJav. w a wie in „rùlpsen": AltJav. t w a b ; NeuJav. 
a - t o b ; Mal. b u w a h ; Mlg. w u a ; Tettum fuan , mit f neben 
anderweitigem b resp. w, wie in f i t u n „Stern" siehe § 3 ; und 
mit Erweiterung des Wortendes durch n, wie in t u a n „alt" 
neben Mal. t u w a . Tettum fuan bedeutet zwar „Herz", ist aber 
Hilfszahlwort beim Zahlen von Frùchten. 

Nebentypus I: Das Wort b u ù a , das sonst „Blume" be
deutet, gilt in mehreren Sprachen, ao im Isinai. Bolaang-Mon-
gondou, Toba religiôse Sphâre fur „Frucht". Das Umgekehrte 
b u w a h fur „Blume" sehe man § 28. — Nebentypus II: Toba 
b o r a s „Reis" wird auch fur „Frucht" im allgemeinen gebraucht, 
und umgekehrt „Frucht", geschrieben p o r b u w e . gesprochen 
p a r b u w e , auch fur „Reis". 

30. Aehre . Haupttypus, Philippinen bis Sumatra. Ein zwei
silbiges Grundwort, dessen auslautender Konsonant dem RGH-
Gesetz unterliegt: Mal. b u l i r ; Bia. b o l i g ; Mak. b u l e r e q , mit 
Behandlung des Auslautes wie in a t o r o q neben anderweitigem 
a t u r rordnen"; Jav. w u l i ; Toba b u r i r , mit Assimilation wie 
in r i a r neben anderweitigem z. B. Mal. l i a r „wild". Ich zweifle 
nicht daran, dass auch Mlg. w u l i „wachsen" und AltFormos. 
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geschrieben v o u r i g . zu sprechen w u r i g ^amoiis- 1 mit unserm 

Wort identisch sind. 
Nebentypus I: Mal. m a y a ù; Toba meaii -Aehre, Traube", 

mit e wie in d e a ù rJungfrau" neben Mal. d a y ati . — Seben-
typus II: Ilokano dawa. Es ist glaublich, dass im einen und 
andern der vielen Pflanzennamen des Mlg., die mit l a w a zu-
sammengesetzt sind, auch dièses d a w a steckt. 

31 . Same. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra. Ein zwei
silbiges Grundwort, mit anlautendem b. Das gleiche Grundwort 
ohne das b bedeutet „Sand", siehe § 7: Tag. und Bis. b i n h i ; 
Daj. b i n j i ; Ilokano b i n i und b é n i ; Sund. b i n i h : Mal. b ë n i h : 
Toba boni-, Tettum f i n i , mit anlautendem f, wie in f i t u n 
„Stern" § 3. — Die gegenseitige Vertretung der Laute in diesen 
doch zweifellos zusammengehôrigen Wôrtern ist mir vielfach 
unklar: Der erste Vokal in Mal. b ë n i h , Ilokano b é n i , Toba 
bon i antwortet genau dem Pëpët-Gesetz, aber Day. i nicht; die 
inlautende Konsonanz erscheint bald als n, bald als n j , bald als 
nh , und hier weiss ich keine Parallelen. 

Nebentypus: Jav. w i d j i ; Mal. b i d j i ; Mkb. geschrieben 
b i d j a , gesprochen bidjo. Lautgesetzlich wâre Mkb. auch b i d j i , 
und das existiert wirklich, ist aber grober Ausdruck fur „Testikel". 
Es ist nicht unglaublich, dass in b id ja eine gewaltsame Aen-
derung vorliege, aus Grunden des Anstandes. Verschiedene Lexika 
zahlen ganze Reihen solcher gewaltsamer Aenderungen aus dem 
genannten Grande auf. 

32. Saft, Leim, Gummi, Harz. Haupttypus, Philippinen 
bis Sumatra: Tag. p o l o t „Saft"; AltJav. und Tontb. p u l u t 
„Leim"; Gayo und Day. p u l u t „Klebreis"; Atjeh p u l u t „Gebâck 
aus Klebreis". 

Nebentypus I: g ë t a h , g ë t i h „Saft, Gummi". Das Wort 
bedeutet auch ,.Blut", und ist § 41 einlâsslich behandelt. — 
Nebentypus II: Bildungen aus der Wurzel r u h , aus der auch 
wieder Benennungen fur „Blut" abgeleitet sind, siehe § 41 , wo 
auch die Lautverhâltnisse besprochen sind. In der Bedeutung 
„Saft" erscheint: AltJav. d u h ; Mlg. ru ; Bug. d u r o . — Neben
typus III: Magindanao und Bug. l i t a ; Mlg. Dialektwort l i t i ; 
Mlg. Howawort d i t i , mit Behandlung der Laute wie in Mlg. 
Dialektwort l i m i , Howawort d i m i neben J N l i m a „fûnf". — 



Nebentypus IV: Tontb. r a m e s : Bis. d a m o s ,,anfeuchtenu. — 
Nebentypus V: Tontb. s ë r i ù : Bis. s o l i ù . Die Laute in den 
beiden letzten Typen sind nach dem RLD-Gesetz und nach dem 
Pëpët-Gesetz behandelt. 

33. Oel. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra. Bedeutung 
allgemein ..Oel", hâufiger aber „Sesamôl", auch „Sesampflanze". 
Mit drei Variationen beim Wortausgang. Variation 1: AltJav. 
l ë ù a „Sesam-': NeuJav. l ë ù a „Oel": Bis. l o u a „Sesam"; Mak. 
l a ù a ..Sesam". Die Vokale der ersten Silbe nach dem Pëpët-
Gesetz. — Variation 2: Day. l e ù o „Sesam". — Variation 3: 
Tag. und Bis. l a ù i s „Oel"; AltJav. l ë ù i s ,,glatt". — Die Be-
trachtung dièses Wortes wird dadurch erschwert, dass neben den 
genannten Formen solche mit dentalem Nasal einhergehen, auch 
in Sprachen, die sonst den gutturalen Nasal hâufig haben, so 
Ibanag d e n u und Bulu l a n a . 

Nebentypus 1: Mal. und Gayo m i n y a k ,,Oel"; Mlg. m e n a k a 
.,Fett". — Nebentypus II: Jav. und Sund. hôfliches Wort l i s a h 
„Oel"; Bis. l i s a „backen"; Day. religiôses Wort h a s e l a n 
<^ h a + s e l a + n , mit Umstellung, die im Day. hâufig ist, wie 
etwa „Strômung" h a r u s a n und r a h u s a n heisst. — Nebentypus III. 
Ein Wort, das sonst in den meisten Idiomen „leuchten" oder 
..Fackel" bedeutet: Tonsawang und Tontb. solo. 

34. Bambus. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar: 
Ibanag, Ponosakanisch b u l u ; Mal. b u l u h ; Gayo u luh mit An
laut wie in u l ô n „Mond", siehe § 2: Mlg. w u l u . — Haupt
typus II, Philippinen bis Sumatra. Bedeutung meist ^Bambus", 
aber auch „Rohr, Liane". Mit drei Variationen beim Wortausgang. 
Variation. 1: Bug. a w o „Bambus"; Bis. a w o - a w o ..Liane" : 
Bim. oo, mit Behandlung der Laute wie in roo ,,Blatt" S 26. — 
Variation 2: Jav. Kawi wort und Sund. a w i „ Bambus". — 
Variation 3: Mal. a u r ,.grosser Bambus, auch Bambus im all-

gemeinen"; Day. h a u r -Ar t Bambus"; Karo, nur in Eigen
namen: a w a r . 

Nebentypus I: Jav. p r i ù ; Lampong p ë r i ù . — Nebentypnx II: 
Mal. b ë t u ù „Art Bambus"; Day. b e t o ù „Art Bambus"; Bis. 
b o t o ù ,,Rohr, Liane". 

35. Reis. Haupttypus i , Philippinen bis Sumatra, nicht bis 
Madagaskar. Das Wort bedeutet meist die Reispflanze oder auch 
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die Frucht noch in Hùlsen. Der inlautende Konsonant unterliegt 
dem RLD-Gesetz: Cham p a d a i ; Tag. p a l a i ; Chirin p a r a i ; Day. 
p a r a i ; Jav. p a r i ; Mal. und Mkb. p a d i . Karo und Toba haben 
p a g e mit ganz auflalligem g, wozu sich aber doch Parallelen 
finden, z. B. i g u ù „Nase" neben anderweitigem i r u ù , i d u i i , 
i l u ù ; Tiruray f a r r e i , mit Gestaltung der ersten Worthâlfte 
neben Jav. p a r i wie in f i r r o i neben Jav. p i r a „wie viel". — 
Haupttypus II, Philippinen bis Sumatra, nicht bis Madagaskar. 
Das Wort bedeutet meist „enthûlste Reisfrucht". Der inlautende 
Konsonant unterliegt dem RGH-Gesetz und der erste Vokal dem 
Pëpët-Gesetz: Mal. b ë r a s ; Bat. b o r a s : Day. b e h a s ; Bis. b o g a s ; 
Tag. b i g a s . Dièses Wort ist ein schônes Merkwort fur die beiden 
Lautgesetze. 

Nebentypus I: Mlg. w a r i „Reis"; Day. und Bug. b a r i 
„gekochter Reis". — Nebentypus II: AltFormos. m e i ,.gekochter 
Reis" ; Ibanag a m i n a i ; Toba e m e . — Nebentypus III: Tontb. 
p e r a ' „Rogen" und euphemistisch „Reis". — Nebentypus IV: 
Day. euphemistisebes Wort b a n i , welches wohl mit anderweitigem 
b ë n i h „Same" identisch ist. 

Die fortschreitende Wissenschaft wird zu untersuchen haben, 
ob nicht die drei Typen p a r a i , b a r i , b ë r a s miteinander zu 
vereinigen seien. 

36. Banaue. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. Ein 
Grundwort u t i , mit oder ohne Nasalisierung, und mit oder ohne 
vorgefùgtes Formativ p : Bug. u t i ; Mak. u n t i ; Lampong p u n t i : 
AltMlg. geschrieben o u t s i , zu lesen u t s i , und f u n t s i ; NeuMlg. 
Tankaranadialekt o n t s i , mit t s fur J N t vor i, wie in f u t s i 
fur J N p u t i „weiss"; Cham p a t e i mit a fur u, wie in h a b e i 
fur gemein-JN u b i „Knolle". 

37. Kokos. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. Ein 
zweisilbiges Wort, dessen schliessendes r dem RGH-Gesetz unter
liegt: Tag. n i o g ; Mal. n i y u r und n j i y u r ; Mkb. geschrieben 
m u r , gesprochen n iua , mit schwach klingendem a, wie in 
„Speichel", geschrieben l i u r , gesprochen H u a ; AltJav. n y û ; 
AltMlg. n i u , mit Verlust des r nach dem Auslautgesetz; NeuMlg. 
n i h u , mit einem h, das mir unerklârlich ist; Atjeh u r , gekûrzt 
aus der vollen Form wie un „Blatt", siehe § 26 ; AltBug. n i y o , 
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mit auffâlligem Auslaut, da man n i y o q erwartet, wozu aber 
i k o § 40 eine genaue Parallèle ist. 

Nebentypus I: Bug. und Mak. k a l u k u . — Nebentypus II: 
Mal. k ë l a m b i r : Gayo k r a m b i l , mit Umstellung der Laute, wie 
bei J N g a d u oder d a g u „Kinn" ; Toba h a r a m b i r , mit Assi
milation des 1 an das r, wie in b u r i r § 30. 

Die Worter bedeuten meist den Baum und die Pflanze. 
Zur Differenzierung fùgt man Worter wie „Baum" oder ,,Frucht" 
dazu, als Mlg. w u a - n i h u -Kokosnuss". 

38. Gurke , Kùrb is . Haupttypus I, Philippinen bis Sumatra. 
Ein zweisilbiges Grundwort, mit oder ohne Vorheftung von For
mativen, wie bei b a r a t § 1 1 ; Bedeutung „Gurke": Jav. t i m u n ; 
Bimanesisch d i m u mit Anlaut wie in d u n a neben J N t u n a 
„Aal", und mit Auslaut nach den Auslautgesetzen ; Ilokano 
a t i m o n und a t a t i m o n ; Toba geschrieben a n s i m u n , gesprochen 
a t s i m u n ; Toba s kann nicht auf J N t, sondern nur auf tj be
ruhen, und in der Tat hat das Gayo t j i m u n neben t i m u n ; 
Day. h a n t i m o n und t a n t i m o n , wie auch h a n t e l o h und 
t a n t e l o h ,.Ei" nebeneinander stehen, von einer Grundform te loh . 
— Haupttypus 11, Celebes bis Madagaskar. Bedeutung „Kûrbis". 
Zwei Variationen, entweder mit t oder mit 1 anlautend. Variation 1: 
Karo t a b u ; Mlg. t a w u . — Variation 2: Mkb. und Mal. l a b u ; 
Day. b a l o h ; Sund. w a l u h , mit Umstellung der Konsonanten, 
wie bei r Kinn" , das in den einen Idiomen g a d u , in den andern 
d a g u lautet. — Haupttypus III, Celebes bis Madagaskar. Ein 
Wort , das meist eine besondere Art Kûrbis bezeichnet, so im 
Bug. Cucurbita farinosa: Mal. k u n d u r ; Mkb. geschrieben k u n d u r , 
gesprochen k u n d u a , mit schwach klingendem a wie in „weichen", 
geschrieben un d u r , gesprochen u n d u a ; Toba g u n d u r , mit g 
im Anlaut wie in g u m i s neben anderweitigem k u m i s ,,Schnurr-
bart" ; Mak. k u n r u l u q , mit Behandlung der Laute wie in 
s i n r i l i q neben anderweitigem, z. B. Mal. s i n d i r „Lied"; Mlg. 
Dialektwort h u n d r u , mit Behandlung der inlautenden Kon
sonanten wie in an d ru § 1, und mit Abfall von r nach den 
Auslautgesetzen. 

39. Wald . Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. AltJav., 
Magindanao und Tettum a l a s; Mlg. a l a , mit Schwund des s, 
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nach den Auslautgesetzen; Bug. a i e , mit Behandlung des Wort-

ausgangs wie in l ë p p ë neben anderweitigem l ë p a s rfrei". 

Nebentypus I: Mal., Mkb. u t a n : Gayo u t ô n , mit ô wie 
in u l ô n § 2. — Nebentypus II: Ibanag, Magindanao. Bulu, Tontb. 
t a l u n . — Nebentypus III: Tag. g u b a t . .Wald"; Mandailingisch 
r u b a t o n „Wildms". — Nebentypus IV, Ableitung vom Wor t 
„Baum": Nabaloi k i u ,,Baum", k a k i u a n „Wald - ; Ibanag k a y u 
„Baum", k a k a y u a n ,,Wald". — Nebentypus V, Lehnwort aus 
dem Sanskrit: AltJav., NeuJav. hôfliches Wort w a n a . 

3. Die Namengebung im Reiche der Tiere. 

40. Schwanz. Haupttypus, Formosa bis Madagaskar. Der 
auslautende Konsonant unterliegt dem RGH-Gesetz: Mal. e i k u r ; 
AltFormos. i k o g ; AltJav. i k û ; Jav. Kawiwort i k u ; Gayo u k i 
und Mlg. Dialektwort uh i , mit Versetzung der beiden Vokale, 
wie neben Mal. k u n t j i „schliessen" im Toba nicht h u n s i , sondern 
geschrieben h i n s u , gesprochen h i t s u steht. Wâhrend der Aus
laut in Jav. Kawiwort i ku den Lautgesetzen entspricht, ist das 
bei Bug. i k o nicht der Fall , denn einem anderweitigen i k u r , 
i k o g mûsste im Bug. nach den Auslautgesetzen ein i k o q ent-
sprechen, wir nennen also Bug. i k o eine Variation zu Mal. etc. 
i ku r . Das Mak. zeigt dièses iko zweimal durch einen Nasal er-
weitert, i ù k o ù , gerade wie neben Bug. a r u k u „Leiche" Mak. 
k a r u i i k u ù „Maske" steht. 

Nebentypus I: Tontb. i p u s ; Bis, i p o s ; Ibanag i f u t , mit f 
fur p und t fur s, genau wie in fu tu „Herz" fur allgemein J N 
p u s u . — NebentypusII: Sund., Mal., Jav. b u n t u t ; Mad. b u n t o q , 
mit Ausgang -oq wie in b a n t o q „kastriert" neben Mal. b a n t u t 
„in der Entwicklung gehemmt". 

41. Blut. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. Eine 
einsilbige Wurzel, die mit drei Vokalvariationen vorkommt: r a h , 
r ë h , r u h : hâufiger findet sich die reduplizierte Form r a r a h etc., 
wobei dann das erste r dem RLD-Gesetz, das zweite dem RGH-
Gesetz unterliegt. Die Variation r a h bedeutet gewohnlich ,.Blut", 
die Variation r u h „Saft", siehe § 32. 

Variation 1: AltBug. r a r a ; NeuBug. d a r a ; AltFavorl. 
t a g g a mit t, wie in t a r r a n neben anderweitigem d a l a n „ W e g " ; 
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Tonsea d a a : AltMlg. r a a ; NeuMlg. ra. — Variation 2: Karo 
d a r ë h : Toba d a r o : allerdings kann Toba o sowohl einem ur-
sprùnglichen u als ë entsprechen, daher kônnte da ro auch die 
Variation r u h enthalten, da aber Toba und Karo sehr nahe ver-
wandt sind, so empfiehlt es sich, Toba d a r o und Karo d a r ë h 
gleichzusetzen. — Variation 3: Mlg. r u , das aber „Saft" be
deutet. Bei Bis. d u g o „Blut" bleibt unentschieden, ob die zweite 
oder dritte Variation vorliege, da Bis. u oder o auch auf ë 
basieren kann, wie im Toba. Und ganz daa gleiche gilt auch von 
Niassisch do. 

Nebentypus I. Ein Wort, das meistens „Saft, Pfianzensaft" 
bedeutet, aber in verschiedenen Idiomen auch fur „Blut" ver
wendet wird, also derselbe Bedeutungsùbergang wie beim Haupt
typus. Das Wort hat beim Wortausgang Variation des Vokals, 
entweder a oder i: AltJav. g ë t i h ,,Saft", NeuJav. g ë t i h ,,Blut"; 
Sund. g ô t a b , ,Gummi", g ë t i h ,,Blut" ; Karo g ë t a h ,,Sait", aber 
euphemistisch „Blut" ; Toba g o t a „Saft", aber poetisch u n a ù 
t a r i d a g o t a ,,dass nicht Blut gesehen werde". Zum Vergleich 
sei darauf hingewiesen, dass im Tontb. s a ' o „Tau", aber in der 
Jagdsprache „Blut" heisst. — Nebentypus II: Toba l io„dûnnes 
Blu t" ; Mlg. Dialektwort l i o „Blut". — Nebentypus III: AltBug. 
t j e r o , zu Mal. t j ë r a u ,,niederplatschen", wie Mkb. geschrieben 
k a p u s , gesprochen k a p u i h vom „Blut, das aus einer Wunde 
schiesst" gesagt wird, wâhrend sonst die Wurzel p u s ganz allgemein 
,,prusten, spritzen" heisst. — Nebentypus IV, Substantivierung 
eines Adjektivs : Toba geschrieben b o n t a r , gesprochen b o t t a i ' 
„weiss", euphemistisch ,,Blut". 

42. Milch. Keiii durchgehender Haupttypus. - Tgpus I: 
Bia. und Tag. g â t a s . — Typus II, Umschreibung „Wasser der 
Brust, Wasser des Euters" : Mal. a y e r s u s u , mit Nachsetzung 
des genitivisch verwendeten Wortes, was die gewôhnliche JN 
Stellung i s t : Tettum s u s u w e n , mit Vorsetzung des genitivischcn 
Wortes. — Typus III, Umschreibung „Saft der Brust": Mlg. 
ru n u n u ; AltJav. d u h i ù susu. — Typus IV, Substantivische 
Ableitung von einem Verbum, das ,,melken" bedeutet: Jav. hôf
liches Wort p u w a n zu AltJav. pôh „melken", mit u neben 
AltJav. ô, wie in a - b u h neben AltJav. bôh „schwellen". — 
Typus V, Lehnwort aus dem Sanskrit: AltJav. d a d h i „saure 
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Milch"; Mkb. geschrieben d a d i h , gesprochen d a d i é h „Milek"; 

Toba d a l i „Milch". 

4 3 . E i . Haupttypus, von den Philippinen bis Madagaskar. 
Ein Wort, dessen auslautender Konsonant dem RGH-Gesetz unter
liegt; der Worteingang kann durch Vorheftung von Formativen 
erweitert werden : Mal. t ë l u r ; Jav. Kawiwort t ë l o r ; Tag. i t l o g 
< i + t ( ë ) l o g wie i sda < i + s (ë) da § 5 3 ; Ibanag i l l u g mit 11 
neben Tag. t l wie in t a l l u neben Tag. t a t l o „drei" ; Lampong 
t ë l u i mit i wie in u l a i „Schlange", siehe § 50; Day. h a n t e l o h : 
AltJav. h a n t ë l û ; AltMlg. geschrieben a t o u l i , zu lesen a t u l i ; 
NeuMlg. Tankaranadialekt a n t o l i ; NeuMlg. Howawort a t u d i , 
mit d wie in d in t a § 54. — Die Mlg. Worter haben den Vokal u 
in der zweitletzten, die ûbrigen in der letzten Silbe. 

Nebentypus I: Toba p i r a „E i" ; Bulu p e r a „Rogen". — 
Nebentypus II: Mentawai t i g â „Semen"; AltJav. h a n t i g a „Ei" , 
mit Vorfùgung des Formativs h a n wie oben bei h a n t ë l û . Zur 
Erklârung des Bedeutungsûbergangs kann man daran erinnern, 
dass Toba p i r a auch „Teatikel" bezeichnet. Und im Sumba-
nesischen bedeutet t i l u ,,Ei, Rogen, Skrotum". — Nebentypus III, 
Ableitung von einem Verbum: Toba t i n a r u , wortlich das „Ge-
legte" von t a r u „legen", hôfliches Wort , durch welches p i r a , 
das auch „Testikel" heisst und daher nicht anstândig klingt, 
ersetzt wird. 

44. Hund. Haupttypus, Formosa bis Sumatra : Alt- und 
NeuJav.. Ilokano, Tontb. a s u ; AltFormos. geschrieben as sou, 
zu lesen a s u : Atjeh geschrieben Alif-) Sin + Wau, gesprochen 
a s e e , wie ..Hai" geschrieben Ja + Wau, gesprochen j ee . 

Nebentypus I, basierend auf dem Grundwort, welches das 
Hundegebell nachahnit, und im Day. k a ù , in andern Idiomen 
k o ù etc. lautet. Davon ist gebildet Mak. k o ù k o ù und AltBug. 
p i n a k a ù . Auch Bolaaû-Mongondou u ù k u samt Baree t i n u ù k u 
gehôren hieher. Im Mkb. ist k o ù k o ù Verbum: „bellen". — 
Nebentypus II: Bug. b o q k a „bellen", AltBug. b o q k a „Hund", 
also ein Verbâltnis wie Mkb. k o ù k o ù zu Mak. k o ù k o ù . — 
Nebentypus III: Toba d o i und d o d a „Lockruf fur Hunde", Bis. 
i d o „Hund"'. — Nebentypus IV: Karo und Toba b i y a ù . — 
Nebentypus V: Mal. und Sund. a n d j i ù . — Nebentypus VI: Toba 
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geschrieben h u y u k , gesprochen k u y u k ,,Lockruf fur Hunde", 
Mal. k u y u k „Hund". 

Die fortschreitende Wissenschaft hat zu entscheiden, ob 
auch bei a s u ein Ruf, wie bei i d o zu Grunde liegt. Im Tontb. 
ist i s und im Bis. oa Hetzruf fur Hunde; es gilt nun, noch ein 
a s aufzuzeigen. 

Verschiedene Forscher nehinen auch zwischen a s u und 
a n d j i ù einen Zusammenhang an. 

Mehrere Maie findet sich ein merkwûrdiger Zusammenhang 
zwischen den Benennungen fur „Hund" und „Huhn". Allerdings, 
wenn Bug. b o q k a „Hund" und Mak. Bantaengischer Dialekt 
b o q k a - b o q k a „ W a s s e r h u h n " , und wenn Mak. k o ù k o ù „Hund", 
k o ù k o ù - k o ù k o ù ebenfalls „Wasserhuhn" bedeutet, so ist der 
Bedeutungsûbergang begreiflich, es liegt in beiden Fâllen ein 
âbnlicher Naturlaut zu Grunde. Auf gleicher Grundlage beruht 
auch, dass Tontb. ù i u ù sowohl „Winseln der Hunde" als „Geist, 
der gewisse Vôgel beseelt" bedeutet. Dagegen mûssen die Dinge 
anders liegen bei a y a m, das im Mal. ,,Huhn", im Bis. „Hund" 
heisst. Nun bedeutet Tontb. k o ' k o ' in erster Linie „Huhn"; da 
aber das Huhn ein heiliges Tier ist, so wird k o ' k o ' auch fur 
,,heiliges Tier" im allgemeinen, daher auch fur „Schlange", etc. 
verwendet. Und ein Aehnliches mag auch bei obigem aya m mit-
spielen; im Tiruray bedeutet a y a m „Tier im allgemeinen". 

45. Katze . Haupttypus I, Philippinen bis Madagaskar. Zu 
Grande liegt die Wurzel p i s , p u s , b u s , welche das Pfaucheii 
der Katze nachahmt oder dann, wie Toba p u s oder Day. p i s 
Scheuchruf fur Katzen ist: Chirin und Day. p u s a; Mlg. f u s a , 
nach dem Spirantengesetz; Mlg. Tankaranadialekt r a - b o s i : Mlg. 
p i s u . Dièses Mlg. p i s u antwortet nicht lautgesetzltch dent Day. 
p i s , da Mlg. im Anlaut ein f stehen miisste, aber bei Wôrtern, 
die auf Lautnachahmung beruhen. traten die Gesetze oft a tisser 
Wirkung. — Statt anlautendem p steht Jav. Kawiwort k u s a 
und Mad. k o s a ein k; hier liegt der gleichwertigc Naturlaut 
k u s zu Grunde; im Karo bedeutet sowohl cm b u s als c u k u s 
„blasen, schnauben". Und obendrein wird Kawi k u s a auch 
noch durch a m b u ù „riechen, kûssen"' glossiert. —Haupttypus IL 
Philippinen bis Sumatra. Zu Grunde liegt ein Lautkomplex, der 
das „Miauen- wiedergibt und auch fur ,.Tiger" verwendet wird: 
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m e y o ù Toba „miauen", Mak. „Katze", Sund. „Tiger" : Tontb. 
m e o û „Katze" ; Ilokano a r i m a o ù „eine Katzenart". Aehnlich 
Atjeh geschrieben m i , gesprochen n i i ë „Katze". 

Ein Nebentypus. Zu Grunde liegt der Lockruf fur Katze, 
der t j i ù lautet und als solcher im Karo lebt: Mal. k u t j i ù 
„Katze", aus t j i ù mit Vorheftung eines Formativs. das auch in 
Mak. k u s i s s i l i q neben Mak. s i s s i l i q , Bug. s i s s i q „Mûcke", 
vorkommt, wo ebenfalls ein Naturlaut vorliegt. 

Aile dièse Benennungen der Katze beruhen also aut Natur-
lauten, Scheuch- oder Lockrufen; âhnliche Verhâltnisse siehe 
bei „Hund". 

Da p u s das „Schnauben, Prusten und Blasen" bezeichnet, 
so kônnen auch die Namen anderer Tiere davon abgeleitet werden, 
so gehort dazu auch Day. p u s „Delphin". 

46. Maus, Ra t t e . Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. 
Ein zweisilbiges Grundwort, das in diesem Umfang im Rotti
nesischen erscheint, wâhrend es in den ùbrigen Idiomen um die 
Prâfixe ba oder k a erweitert ist: Rottinesisch l a f o , mit f wie 
in b a f i § 49 ; Mak. balawo-. Bis, und Katinganisch b a l a b a u ; 
Mlg. w u a l a w u : Bimanesisch k a r a w o ; Sumbanesisch ka lo t iw , 
mit Behandlung des Wortausganges wie in o u w neben ander
weitigem a w o ,,Bambus". 

Nebentypus I: Mal. und Gayo t i k u s ; Toba t i h u s . — 
Nebentypus 11: Mkb. geschrieben m a n t j i t , gesprochen m a n t j i q , 
eigentlich „die Pfeifende" zu Jav. t j i t „Pfeifen der Maus"; Toba 
geschrieben m o n s i , gesprochen m o t s i mag eine âhnliche Bildung 
sein. — Nebentypus III: Bulu und Tonsea p e r e t , in andern 
Idiomen „Fledermaus" bedeutend, siehe § 52. — Nebentypus IV: 
Karo euphemistisches Wor t b i n a t a ù , eigentlich „Tier" be
deutend; gerade wie Toba geschrieben s a n t u w a , gesprochen 
s a t t u w a , Lehnwort aus dem Sanskrit, ursprûnglich auch „Wesen, 
Tier" heisst, aber euphemistiach fur „Maus" verwendet wird. 

47. Krokodil. Ein durchgehender Haupttypus, in dreisilbiger 
Form gehend von den Philippinen bis Madagaskar: Ilokano 
b u a y a ; Mal. b u w a y a ; Mkb. geschrieben b u a y a , gesprochen 
b u a y o , mit o, wie in „Kohle", geschrieben b a r a , gesprochen 
b a r o ; AltJav. w u h a y a ; Toba b u e a , mit Kontraktion des a i 
zu e wie in d e a ù „Jungfrau" neben anderweitigem d a i a ù ; Mlg. 
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w u a i , mit Behandlung der Lautgruppe a y a wie in l a i „segeln" 
neben anderweitigem, z. B. Mal. l a y a r . Daneben stehen nun 
kûrzere Formen, in welchen entweder das inlautende a oder das 
inlautende u fehlt: Jav. b a y a ; G a y o b ô j ô ; Mad. b h a d j a ; Day. 
b a d j a i . Ohne a: Gayo Dialektwort b u y ô ; Mlg. Tanosy-Dialekt 
v u h a. Ich bin nicht ûberzeugt, dass man aile dièse Formen nur 
so als Kùrzungen sans phrase bezeichnen kann, wenigstens im 
Day. habe ich nirgends solche Erscheinungen getroflen, und man 
mûsste mindestens einen Parallelfall anfûhren kônnen, um die 
Sache glaublich zu machen, allerdings im Gayo stehen k u a l a 
und k a l a „Mûndung' nebeneinander. 

48. Tiger. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra. Ein 
Wortkern m a u , m o , m a u ù , m o ù , welcher Nachahmung des 
Tigergebrumms ist. Diesem Wortkern kann das Formativ r i , 
welches wir z. B. im Day. r i s a n „Kiemen", abgeleitet von der 
in § 68 genannten Wurzel s a u , wiederfinden, oder a - f r i , resp. 
h a + r i vorgeheftet werden; einmal erscheint in einer Sprache 
auch h a + r a . Das Wort mit Sanskrit h a r i „Lôwe" in Beziehung 
zu bringen, ist nicht angezeigt: AltJav. m o ù ; Jav. Kawiwort 
m o n , r i m o ù , a r i m o ù , n m o , a r i m o ; Mal. r i m a u und 
h a r i m a u ; Magindanao a r i i n a u ; Day. h a r i m a u ù und h a r a -
m a u ù . — Ganz parallel mit dem Worteingang in r i m a u , 
h a r i m a u , h a r a m a u n geht der von l i m a n t ë k , a l i m a n t ë k , 
h a l a m an t e k in § 54. 

Nebentypus I: Das Wort i n e y o ù , das ebenfalls auf dem Natur
laut beruht und in mehreren Idiomen„ Katze" bedeutet, wird irnSund. 
fur „ Tiger" verwendet. — Nebentypus II: Mal. und Mad. ni a t j a n ; 
Sawunesisch m a h a mit Behandlung des inlautenden Konsonanten 
wie in b a h a neben Mal. b a t j a „lesen". — Nebentypus III, Ab
leitung von einem Verbum: Gayo euphemistisches Wort b ë b i ô t , 
wortlich „der Grinsende", von b i ô t „grinsen"; Toba gewôhn-
liches Wort b a b i a t . — Nebentypus IV, Lehnwort ans dent 
Sanskrit: Toba religiôses Wort s i ù a „Tiger", nicht „Lôwe", 
auch in § 84 wird s i ù a , s i ù h a im Sinn von „Tiger" genannt. 

49. Schwein. Haupttypus, Formosa bis Sumatra; AltFavor!. 
geschrieben b a b o e , wohl zu lesen b a b o i ; AltFormos. v a v o i : 
Ibanag b a b u i ; Day. b a w o i ; Mal. b a b i . mit i als Auslaut 
nach den Auslautgesetzen; Rottinesisch b a f i , mit f wie in a tu 



— 34 

„Asche" neben Mal. a bu; Atjeh b u i , gekùrzt wie un „Blatt", 
siehe § 26; Cham p a b u e i , mit Anlaut wie in pa r an neben 
JN b ara n „Ding", und mit Auslaut wie in a p u e i ..Feuer". 
siehe § 10. 

Nebentypus I: AltJav. wôk; Jav. Kawiwort w ë k ; Sum-
banesisch we. — Nebentypus II: AltJav. t j e l e ù „Schwein"; 
NeuJav. und Mad. t j e l e ù „Wildschwein". — Nebentypus III: 
Chirin bagu ; Sund. bagou . — Nebentypus IV: Day., Dialekt 
der Olo Ot k u r a k „Schwein1' zu Day. r i k u r a k . ..Ruf, um 
Schweine zu scheuchen". — Nebentypus V, Lehnwort und Um
schreibung: Toba euphemistisches Wort d o r b i y a lobu , wort
lich „Besitztum aus dem Kofen", zu Sanskrit d r a v y a . 

50. Schlange. Haupttypus, Formosa bis Madagaskar. Ein 
zweisilbiges Grundwort, mit Variationen, indem das Wort auf t, 
i oder r, welches dem RGH-Gesetz unterliegt, ausgehen, und mit 
u oder w + u anlauten kann. Variation 1 ; Mal. u l a t „Wurm": 
Mlg. u l a t r a „Schlange", mit Ausgang t r a , wie in s u r a t r a 
neben Mal. s u r a t „schreiben". — Variation 2: Tag. o 1 a i „Wurm" ; 
Bulu u le „Schlange", mit Kontraktion des Diphthongen nach 
den Auslautgesetzen. — Variation 3: Mal. u l a r ; Bolaang-Mon-
gondou u l a g ; AltJav. u l â ; Jav. u la ; Latnpong u l a i . Dièses 
Lampong u l a i kann nicht mit Tag. olai identifiziert werden, 
denn Lampong i ist der regelrechte Vertreter des dem RGH-
Geaetze unterliegenden r, wrie in t ë l u i „Ei" neben Mal. t ô l u r ; 
im Tag. mûsste ein g stehen, wie in i 11 o g < i + t (ë) 1 o g 
,,Ei". — Variation 4: Chirin w u d a i ; AltFormos. geschrieben 
v o u l e ï , v a u l e i , vouly. Aile Angaben zeigen anlautendes w, 
wie im Chirin; und da eine der Angaben beim Auslaut das 
Tréma setzt, so mûssen wir wohl den Auslaut diphthongisch 
lesen, entsprechend dem Chirin. — Haupttypus II, Philippinen 
bis Sumatra. Ein Wort, das in den einen Idiomen „Schlange" 
im allgemeinen, in den andern eine spezielle Schlangenart, z. B. 
„Pythonschlange" bezeichnet: Bis. undAttingola s a w a „Schlange" 
im allgemeinen; Karo s a w a „Python"; Tontb. sowa „Schlange", 
mit o in der Nachbarschaft von w, wie in o w a k neben JN 
a w a k „Leib". 

Nebentypus: Bat. Dialekt n i p e ; Katinganisch h a n d i p a i . 
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51. Vogel, Huhn. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra. 
Das Wort bedeutet bald Huhn, bald Vogel, wobei die beiden Be-
deutungen durch sehr verschiedene sprachliche Mittel auseinander-
gehalten werden: Mak. religiôses Wort , Tag., Chirin m a n u k , 
nur „Huhn" ; Mad. n i a n o q , nur „Vogel"; Gayo m a n u k , nur 
,,Vogel"; Buol m a n u k o , mit schliessendem o wie in d o l a n o 
neben J N d a l a n , ,Weg", nur „Vogel"; Sassakisch m a n u k 
„Huhn", k ë m a n u k a n „Vogel"; Ibanag m a n u k „Huhn", 
m a m m a n u k „Vogel"; Tettum m a n u „Huhn"; m a n u f u i k , 
wortlich „wildes Huhn", aber gemeint ,,Vogel". — Haupttypus 11, 
Formosa bis Sumatra: AltFormos. a y a n t „Vogel"; Mai. a y a n t 
„Huhn" ; Mandailingisch religiôses Wort a y a m - a y a m „Huhn"; 
Mad. a d j a m „Huhn", mit dj neben anderweitigem y wie in 
r a d j a neben anderweitigem, z. B. Mal. r a y a „gross". 

Nebentypus I: Mal. b u r u ii, Day. b u r o ù ; Mlg. w u r u n a, 
mit Wortausgang wie in w u l u l u n a § 26. — Nebentypus H: 
Mal. o ii g a s „Geflùgel, aber auch Vogel" ; Mkb. geschrieben 
u ù g a s , gesprochen u ù g e h , mit auslautendem eh wie in „Mûcke", 
gesprochen â g e h, geschrieben a g a s , Mal. a g a s . — Neben
typus III, Substantivische Ableitung von einem Verbum, das 
.,fliegen" bedeutet: Bulu t e w e l „fliegen", t t t m e t e w e l „Vogel"; 
Tontb. l e m p a r „niederschweben", l u m e l e m p a r „Vogel"; 
Tonsawaù l u m e l e p a d . — Ebenso Sangirisch m a n t ë l a k e ù 
.,Flieger" euphemistisch fur m a n u „Vogel". — Xebentypus IV. 
Ein Wort, das auf dem Naturlaut des Huhnes beruht, und das 
bald „Kûchlein", bald „Huhn" bedeutet. Da die zwei hellen 
Vokale des Wortes dem „Piepen" und nicht dem „Gackern" ent-
sprechen, so wird „Kùchlein" die ursprûngliche Bedeutung sein : 
Jav. p i t i k „Huhn", oder auch „Kûchlein"; Jav. Kawiwort i t i k . 
das gleiche was p i t i k ; Sund. p i t i k „Kùchlein". — Dagegen 
liegt, wie die dunklen Vokale zeigen, folgenden Worten der 
Naturlaut des Gackerns zu Grunde: AltFavorl., Klabat-Atas, 
Tondano k o k o . — Nebentypus V: Auf dem JN Loekruf fur das 
Huhn, k u r , beruht Gayo k u r i k „Huhn". 

52. Fledermaus. Kein durchgehender Haupttypus. -— Typus I: 
Lampong k a 1 u w a ù ; Mal. k ë 1 u w a n ; AltJav. k a 1 w a n ; NeuJav. 
k a l o ù , mit o fur w a , wie in t a w o n neben AltJav. t a w w a n 
„Biene, Wespe". — Typus II: Ein Wortkern a I b + a i r, um 
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den sich Formative ranken. Das r unterliegt dem RGH-Gesetz. 
Tag. kabag; Gayo rëùkôbôl , mit ô fur anderweitiges a wie in 
d ô d ô „Brust" neben gemein-JN d a d a , und mit Vorheftung des 
Formativs r ë + Nasal wie in Jav. r ë m b u 1 a n § 2 -. das schliessende 
1 ist mir auffâllig; AltJav. l a l awâ ; NeuJav. lawa; Mal. kë-
lawar. — Typus 111: Tontb. und Tonseaperet , das in andern 
Idiomen „Maus" heisst. — Typus IV. Zugehôrigkeit zum Bug. 
Worte panni „Flûgel": Sumbanesisch pani ; Bug. p a n n i ù . 

53. Fisch. Haupttypus, Philippinen bis Sumatra: Nabaloi, 
AltJav., Mal. ikan; Gayo ikôn mit ô fur anderweitiges a wie 
in ulôn § 2; Cham ikan oder akan, wie fur JN iduù ,.Nase" 
im Cham auch a d u ù neben iduù steht. 

Nebentypus I: Ibanag sira; Magindanao seda, nach dem 
RLD-Gesetz; Tag. isda; Tontb. sera ' „Fleisch", indes steht im 
Tontb. Wôrterbuch S. 428 eine Stelle, wo es auch „Fisch" be
deutet; Kawankoan srah. — Nebentypus II: Mentawai i b a ; 
Lampong iwa; AltJav. und NeuJav. i w a k , mit Antritt eines 
Elementes k, etwa wie im Mal. sudu ,.Lôffel" und su duk 
„Schaufel" nebeneinander stehen. — Nebentypus III. Ein Wort, 
das sonst, z. B. im Mal. „Zuspeise zum Reis" bedeutet: Day. 
lauk „Fisch"; Mlg. Howawort lauka „Zuspeise beim Reis"; 
Mlg. Dialekt lauka „Fisch". — Nebentypus IV: Ein umschrei-
bender Ausdruck: Mlg. Howawort ha z an dran u <haza - | -n + ranu 
wortlich „Beute des Wassers": Mlg. Tankaranadialekt lau-
kandranu, wortlich „Zuspeise aus dem Wasser", nach Jully. 

Es ist glaublich, dass obiges i k a n in Formativ i +Wurzel 
kanzerfâllt. Die Wurzel k a n findet sich in allen JN Sprachen, in 
der Bedeutung ,,essen". Es liegt dann ein âhnlicher Bedeutungs-
wandel vor wie in obigem lauk. Und das Formativ i kehrt 
wieder in obigem Tag. isda < i + sëda, vgl. § 4 3 i t log 
<i - t - t (ë) log . 

Das Tidungische hat fur „Fisch" eine andere Ableitung 
von der Wurzel kan, vermittelst des weitverbreiteten, in den 
meisten Sprachen lebenden Formativs a n : k a n a n . 

54. Blntegel. Haupttypus I, Philippinen bis Sumatra: Jav. 
l in tah ; Toba geschrieben l in ta , gesprochen l i t t a , wie ge
schrieben b in taù , gesprochen b i t t aù „Stern"; Bis. l in ta ; Mal. 
l in tah und hai in tah wie harimau neben r imau „Tiger"; Mlg. 
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Dialektwort l i n t a , Howawort din t a , mit d als Anlaut, wie Mlg. 
Dialektwort l i m i , Howawort d i m i ,.fùnf". — Haupttypus II, 
Philippinen bis Madagaskar. Ein dreisilbiges Wort, bei dem der 
Vokal der Endsilbe dem Pëpët-Gesetz unterliegt: Tag. l i m a t i k ; 
Bis. l i m a t o k ; Toba ebenfalls l i m a t o k ; Day. h a l a m a n t e k ; 
Karo l i m a n t ë k , a l i m a n t ë k , k a l i m a n t ë k ; AltMlg. geschrieben 
l i m a t e c h e , zu lesen l i m a t e k ; NeuMlg. d i m a t i mit d im An
laut, wie in obigem d i n t a , und mit Fehlen des Gutturals im 
Auslaut, was noch der Erklârung bedarf. 

55. Biene und Honig. Kein durchgehender Haupttypus. — 
Typus I. Biene: Bimanesisch a n i ; Mak. b a n i ; Bug. a w a n i und 
u w a n i . Honig: Bimanesisch oi a n i ; Mak. d jeqneq b a n i ; beide 
wortlich „Wasser der Biene". — Typus II. Biene: Mal. und 
Gayo le b a h ; Toba loba . Honig: Gayo rnanisôn ni l ë b a h 
,,Susses, Sirup der Biene"; Toba geschrieben s i t u a h , gesprochen 
s i t u a k ni l o b a „Palmwein der Biene". — Typus III. Biene: 
Bentenang p a t j u k a n ; Tag., mit Umstellung, p o k y o t a n . Honig: 
Tag. p o l o t p o k y o t a n „Saft der Biene". — Typus IV. Zu Grunde 
liegt ein weitverbreitêtes Wort n e ù oder n i ù oder n e n e ù , 
welches daa „Summen" nachahmt: Tontb. k a n e n e ù ..Art Biene"; 
Gayo k ë k ë n i ù „Art Biene". — Typus V. Lehnwort aus dem 
Sanskrit: AltJav. m a d h u „Honig"; Mal. m a d u ,,Honig"; Bësëmah 
m ë d u „Biene". 

56. Anieise. Haupttypus 1, Philippinen bis Sumatra. Ein 
Wort , das in kongruenter Gesetzmâssigkeit durch die Sprachen 
geht und auch verdoppelt vorkommt. Es bezeichnet gewohnlich 
die weisse Ameise: Tag. und Bis. an a i ; Mal. an a i -an a i ; Gayo 
a n e - a n e . — Haupttypus II, Philippinen bis Sumatra. Die Vokale 
unterliegen dem Pëpët-Gesetz, der inlautende Konsonant dem 
RLD-Gesetz: Tontb. und Bulu s ë r ë m ; Bis. so lom; Atjeh s idom. 

Nebentypus I: Mal., Karo und Jav. s ë m u t . — Nebentypus II: 
Day. b i t i k ; AltMlg. w i t s i k ; NeuMlg. w i t s i k a , mit ta fur t 
vor i, wie in f u t s i „wreiss" neben anderweitigem p u t i . - - Neben
typus III. Zugehôrigkeit zu einem Verbum, das anderswo ..beissen" 
bedeutet: Tag. k a b k a b „beissen" ; Nabaloi k a b k a b ,.Ameise". 

57. Mncke. Haupttypus, Philippinen bis Madagaskar. Eine 
Wurzel m u k , die im Mlg. lebt, nach den Auslautgesetzen dièses 
Idioms um a erweitert; in den andern Sprachen treten Formative 
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vor die Wurzel: Mlg. muka ; Tag. iiamuk; Jav. lamuk; Mal. 
njamuk: Nabaloi imok. 

Nebentypus. Worter abgeleitet von einer Wurzel itët, itit 
„stechen": Mal. rëùi t und se b i t ; Karo rëiti t ; Karo Dialekt
wort ù i tù i t „Motte"; Toba roui t , mit o nach dem Pëpët-
Gesetz; Mad. ù ë t ù ë t „Motte". Das Wort zeigt die ganz gleichen 
Gestaltungen wie „Spross" § 23: Verdoppelung der Wurzel oder 
Vorfûgung von rë oder se. 



III. fiasî auf Sukiî pegunîang und /uisblick 

1. Die geographische Verbreitung der wichtigsten 
Bezeichnungen fiir Naturdinge. 

58. In diesem Essay soll die geographische Verbreitung 
gewisser fur die Sprachkunde und auch fur die Folkloristik und 
Naturwissenschaft besonders wichtiger Benennungen von Natur-
dingen noch einlâsslicher, als dies in den vier ersten Essaya ge-
schehen ist, untersucht werden. Dabei sollen bloss die beiden 
Endpunkte, Philippinen und Madagaskar, ins Auge gefasst werden. 
Die Philippinen sind gewâhlt, und nicht Formosa, weil unsere 
Kunde von den Sprachen Formosas fur dièses Thema nicht 
ausreicht. 

59. Die drei Himmelskôrper : Sonne, Mond, Stern. Fur 
aile drei gibt es je eine Bezeichnung, die den Philippinen mit 
Madagaskar gemeinsam ist. Dabei ist allerdings nur philippinisches, 
z. B. Bis. b u l a n und Mlg. w u l a n a „Mond" vôllig kongruent. 
Mlg. a n d r u -Sonne" weist gegenûber den philippinischen Wôrtern 
z. B. Tag. a r a u das Plus eines n auf. Das d von a n d r u ist 
Vermittlungslaut, wie auch neben Bug. t a n r a im Mlg. t a n d r a 
-Mal" steht. Mlg. w i n t a n a weicht sehr von den philippi
nischen Wôrtern wie Tag. b i t o i n ab: und es hat auch die 
Grundbedeutung „Stern" eingebûsst. 

60. Die drei wichtigsten Metalle: Eisen, Gold, Silber. 
Philippinisches w a s a i und Mlg. wi sind das gleiche. Fur Silber 
haben die Philippinen und Madagaskar ebenfalls einen Ausdruck 
gemein, Tag. p i l a k , Mlg. f i r a k a , und dièse Ausdrùcke sind 
formell kongruent; aber wâhrend das Wort so ziemlich in allen 
andern Idiomen „Silber" bedeutet, heisst es im Mlg. „Blei". Dit; 
J N Worter fiir „Gold", so m a s , das, nebenbei bemerkt, durch
aus nicht als Skr. Lehnwort anznsehen ist, erreichen Mada
gaskar nicht. 
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61 . Namen wichtiger Pflanzeu: Rokus, Bambus, Keis. 
Philippinisches, z. B. Tag. n iog und AltMlg. ni u .Kokiis" sind 
identisch, ebenso philippinisches bu lu und Mlg. w u l u -Bambus". 
Mlg. v a r i vReis" ist identisch mit b a r i , das auf Bornéo und 
Celebes vorkommt, aber die Philippinen nicht erreicht: immeihin 
bleibt zu untersuchen. ob philippinisches, z. B. Tag. b i g a s nicht 
doch mit b a r i , w a r i verwandt ist. 

62. Landtiere: Hund, Katze, Ratte. Fur die Beneimung 
des Hundes bestehen keine Beziehungen zwischen den Philippinen 
und Madagaskar. Philippinisches. z. B. Chirin p u s a r Katze" er
scheint im Mlg. als fusa ,.a catlike animai, Cryptoprocta ferox". 
Formell sind die beiden Worter identisch, wenn man sich nicht 
daran stôsst, dass hier das s bleibt, wâhrend es in fu <] p u s u 
,,Herz" verstummt ist. Fiir beide Erscheinungen. Bleiben oder 
Schwinden des s im Mlg., finden sich zahlreiche Parallelen, nach 
was fur Normen aber das eine oder andere eintritt, darùber ist 
noch nicht nachgedacht worden. Philippinisches, z. B. Bis. 
b a l a b a u und Mlg. Betsimiaarakadialekt w a l a w u ..Ratte" aind 
identisch. 

63. Vôgel: Huhn, Taube, Adler. Der J\T Haupttypus fur 
„Huhnu , m a n u k , den auch die Philippinen kennen, erreicht 
Madagaskar nicht. Philippinisches, z. B. Bis. p u n a i und Mlg. 
fun i „Holztaube" sind identisch. Ebenso sind philippinisches, 
z. B. Tag. b a n u i und Mlg. w a n u formell identisch; der Aus
laut wie in Mlg. afu neben Tag. a p u i . Ob auch exakt die gleiche 
Vogelspezies gemeint sei, muss noch ermittelt werden. Die Tag. 
Quellen sagen allgemein „Aguila", das Mlg. Wôrterbuch dagegen 
,.Ardea Garzetta". 

64. Wassertiere : Krokodii, Roche, Krebs: Philippinisches 
b u a y a und Mlg. w u a i „Krokodil", philippinisches p a g i und 
Mlg. fa i ,,Roche", philippinisches ula i i und Mlg. u r a n a „Krebs" 
sind identisch. 

65. Iiisekten: Fliege, Mûcke, Wespe. Das Mlg. Wort fur 
..Fliege" l a l i t r a findet sich, nach Form und Bedeutung identisch, 
in verschiedenen J N Sprachen wieder, so im Mal. als l a l a t , er
reicht aber die Philippinen nicht. Bei „Mùcke", philippinisch 
n a m u k , Mlg. m u k a , ist die einsilbige Wurzel gemeinsam. 
„Wespenstachel" heisst Mal. s é ù a t und „eine Art Wespe" heisst, 
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davon abgeleitet, Mal. p ë n j ë ù a t . Und mit dieaem p ë n j ë û a t i s t 
kongruent Mlg. f a n e n i t r a ,,Wespe". Auf den Philippinen, im 
Bis., finden wir das zweisilbige Grundwort als a o ù a d „Wespen-
stachel- wieder, dem abgeleiteten f a n e n i t r a steht aber auf den 
Philippinen nichts zur Seite, wâhrend umgekehrt das dem s ë ù a t , 
s o ù a d entsprechende Mlg. Grundwort, daa als s e n i t r a zu denken 
ist, nicht existiert. 

66. Die allgemeinen Ausdrùcke: Minerai, Tier, Pflanze. 
Keine der sonst in Indonésien vorhandenen Bezeichnungen geht 
bis Madagaskar. Am weitesten verbreitet ist ein Typus fur „Tier", 
von den Philippinen bis Sumatra reichend, Magindanao und Mal. 
b i n a t a ù , Gayo b ë n a t a ù , aber bis Madagaskar gelangt er nicht. 

2. Wind, Hauch, Leben, Seele. 
67. Die Ausdrùcke fur Wind und fur Atem werden in den 

J N Idiomen sehr oft auch zur Bezeichnung psychophysischer oder 
psychischer Lebensâusserungen, sowie des psychischen Prinzipes 
selber verwendet. 

68 . Hier ist zuerst die Wurzel s a ù , resp. deren Variationen 
s e ù , s i ù , s où , s u ù zu betrachten, die sowohl „wehen" als 
,,atmen" oder âhnliches bezeichnet und auf Nachahmung des 
Naturlautes beruht. Auf dem nichtpsychischen Gebiete treffen 
wir die Wurzel z. B. im Mal. als s aù oder s iù „schneuzen": 
Toba geschrieben o n s o ù , gesprochen o t s o ù „aufwirbeln"; Tonsea 
a s ë ù „atmen"; Banggaya h a s a a ù ,,Atem"; Tonsea r ë s u ù 
„Geruch"; sozusagen in allen J N Idiomen asai t oder isaii 
„Kienien". — Psycbophysisch verwendet begegnet uns das Wort 
im Toba geschrieben u n s o ù , gesprochen u t s o ù „schnauben vor 
W u t " ; Day. religiôses Wort aseti ..Leben". 

69. Eine fernere hieher gehôrige Wurzel ist h i ù , die wir 
als Variation der soeben gesehilderten Wurzel s iù erklâren dùrtën. 
Sie ist weniger weit verbreitet als s i ù ; doch findet sie sich 
in dieser Einsilbigkeit u. a. im Sund. als Reflexwort des Schluch-
zens. Davon abgeleitet ist AltMlg. a i ù , NeuMlg. a i n a „Atem, 
Leben, Kraft". Eine Parallèle zu dieser Bildung a i ù < a I hin 
zeigt gleich das folgende. 
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70. Die Wurzel h ip oder verbrettert h i i p „atmen- beruht 
auch auf der Nachahmung des Naturlautes. Tuba ist geschrieben 
a ù h i p , gesprochen a k k i p nrôcheln", Tag. h i i p ..atmen". Davon 
ist Mak. a iq „Atem" abgeleitet, eine Bildung. die mit dem ge-
schilderten a i ù ganz parallel geht. Jede auslautende JN Muta 
wird im Mak. durch q wiedergegeben, also auch das p vmi h ip . 
Von a i q ist dann im Mak. weiter abgeleitet p a m a i q .Gemùt, 
Gesinnung". 

71. Wieder eine Wurzel, die r Wehen" oder -Atmen" heisst 
und ebenso den Naturlaut nachahmt, ist p u r mit den Variationen 
p u s , b u r , bus . Im Toba ist dièses einsilbige p u r Adjektiv. 
„heftig" bedeutend und nur vom Winde gesagt, Im Day. be
deutet m e m b u s ,,grunzen, vor Schreckett", es liegt also hier 
schon der Schritt ins Psychische vor. Lampong h é b o s ist ..sterben", 
ursprûnglich rden letzten Atemzug tun" ; Mal. i n a m p u s ist 
„krepieren". Mkb. geschrieben d a p u s , gesprochen d a p u i h wird 
von der Luft gesagt, die durch eine enge Oeffnung strômt, mit 
h a t i „Herz" verbunden bedeutet es „bang". 

72. Die folgenden Fâlle sind nun nicht mehr einsilbige 
Wurzeln, sondern zweisilbige Grundwôrter, doch liegt dem zunâchst-
genannten und wohl einigen andern auch sicherlich ein einsilbiges 
Reflexwort oder etwas âhnliches zu Grunde. Karo k ë s a h bedeutet 
„Atem"; Mal. k ë s a h „Schluchzen". Mit Mal. k ë s a h ist der 
erste Schritt ins Psychische schon geschehen. Karo k ë s a h heisst 
auch „Kraft"; Toba h o s a . das nach dem Spiranten-Gesetz und 
nach dem Pëpët-Gesetz mit „ k ë s a h " identisch ist, bedeutet 
„Lebensgeist". 

73. Das Wort a ù i n , a ù i ù -Wind" wird in den makassa-
rischen Liebesgedichten, Kelongs genannt, fur ,.Liebe" gebraucht, 
z. B. a ù i ù m a q l u q m u q k u - t a y a ù , b a r a q t a - m a q r u n t a ù -
r u n t a ù „Einen sanften Wind habe ich gern, vom Westen, der 
nicht derb blâst", d. h. „ich schâtze vor alleirt Liebe mit Sanft-
heit verbunden". — Weit hâufiger wird die Nebenform von a ù i n , 
nâmlich a ù ë n psychisch verwendet. So bedeutet es im AltJav. 
„denken". In ursprunglicher Bedeutung findet es sich bloss im 
Toba als a u on, mit o nach dem Pëpët-Gesetz, „lind", vom 
Winde gesagt. — A m b ë k und a m b ë k a n bedeutet im Sund. 
-Dunst, Atem", und psychisch ,.Zorn"; im Jav. „Atem" und 
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-Geist". — Ponosakanisch g i n a heisst „Atem"; Magindanao 
g i n a u a ..Atem, Leben, Inst inkt"; AltFormos. h i n a u a „Bewusst-
sein". — AltBug. b a d j e q ist „Wind" und -Seele". — Mad. 
n j a b a bedeutet nur ..Atem"; Bug. n j a w a „Atem" und „Lebens-
geist"; Gayo n j a w a nur rSeele". — Tonsea und Tondano ist 
s u m ë ù o -blasen": Mal. s u m a ù a t und Bësëmah s ë m a ù a i sind 
-Lebensgeist". 

74. Gerade wie die Bezeichnungen fur n Wind" und „Atem", 
werden auch die fur „Wasser", „Feuer", „Rauch", ,,Schatten" 
psychisch verwendet, nur nicht in dem Umfang wie die zuerst 
genannten. 

75. Auf dem Gebiete dea nasaen Eléments treffen wir zu-
nâchst jene Wurzel p u r , p u s , b u r , bus wieder, die wir oben 
genannt. Jetzt figuriert sie in der Bedeutung „spritzen"; daher 
das Day. p u s ..Delphin". Wendungen zum Psychiachen: Mkb. 
geschrieben b u r a , gesprochen b u r o „spritzen,zornigsein". AltBug. 
s u m p u q , aus s u m p u r oder s u m p u s entstanden, ist „aufgeregt", 
vom Wasser gesagt, NeuBug. s u m p u q ..aufgeregt", von der 
Seele verwendet. 

76. Aehnlich wie dièse Wurzel pur funktionieren andere 
Bezeichnungen fur „Wasser": Mkb. geschrieben a i r , gesprochen 
a i e „Wasser", a i ë - a i ë - i -sich sehnen". — Day. religiôse Sphâre: 
r a n t a ù d a n u m h u a ù - e „es freut sich das Wasser seines Innern = 
Seine Seele freut sich". — Day. r i a k „Welle", l i ù o ku h a - r i a k 
,,ich bin erfreut", wortlich „mein Inneres wogt". —Mlg . a l u n a 
ist „Welle" und -Eifersucht". — Im Day. bedeutet a m b o n 
„Tau, Nebel" und das vermittelst des Formativs ha gebildete 
Verbum h a m b o n heisst „in Zorn entbrennen". Im Toba ist es 
gerade umgekehrt: Hier bedeutet das mit Day. a m b o n identische 
o m b u n ,,Wolke" und das Verbum m o m b u n heisst ..vom Zorn 
ablassen". — Das weitverbreitete Wort d r ë s , d ë r ë s , d ë r a s be
deutet ursprûnglich ,,schnell", meist vom Wasser gesagt. So steht 
im AltJav. Wrëttasantjaya 25, 1: b a n j u m â - d r é s l w i r w a l a h a r 
„Das Wasser war raschstrômend wie ein Bergbach". In manchen 
Idiomen ist d ë r ë s „aufgeregt". 

77. Mkb. geschrieben n j a l a , gesprochen n ja lo heisst 
Flamme"; m a n j a l o k a n heisst „erzùrnen". — Day. a s e p ist 

r Rauch" , h a s e p heisst ..heftig", vom Zorn gebraucht. — Mkb. 
r 
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geachrieben a b a t , gesprochen a ù e q ist „heiss" und ,.frôhlich"; 
ebenso ist Toba l a s „warm" und „vergnùgt". — Mal. s ë d j u k 
ist „kùhl" und „ruhigen Herzens". Toba l a m b o k ist „kùkl" 
und „sanftmùtig". 

78. Mal. b a y a ù heisst „Schatten": das damit identische 
Bug. w a d j a ù ist „Schatten" und „Eingebung im Traum" und 
AltBug. t ô - k u - w a d j a m - p a d j a ù < w a d j a ù -f- w a d j a ù heisst 
„ich weiss nicht". Toba h a l i n u ist „Schatten": das Verbum ge
schrieben m o r h a l i nu, gesprochen m a r h a l i n u h e i s s t „ e r w â g e n " . — 
Im Mal. ist k a b u t „Finaternis", s ë s a l „Reue". und s ë s a l k a b u t 
heisst „starke Reue", im Day. wird k a b u t nur im ùbertragenen 
Sinn gebraucht, im Sinn von „heftig", von Hass, Neid gebraucht, 
man vergleicbe damit obiges h a s e p. 

79. Einzig bei diesem Anlass will sich Verfasser einen ver
gleichenden Ausblick auf indogermanische Verhâltnisse gestatten. 
Gerade wie in den JN, so kommen auch in den idg. Sprachen 
die wichtigsten Bezeichnungen fur die Psyché und ihr Leben von 
den Bezeichnungen fur Wind und Hauch her, man braucht ja 
nur die betreffenden Worter in Schraders Lexikon nachzulesen. 
Es ist dies eine Uebereinstimmung von hoher Bedeutung, die 
gewiss auch zu den Instanzen gegen jenes leichtfertige Reden 
von der geistigen Inferioritât der indonesischen Menscben gegen-
ùber den Indogermanen gehort. 

3. Religiôse, euphemistische und poetische Umschrei-
bungen als Namen fiir Naturdinge. 

80. Es gibt in den J N Sprachen sehr viele umschreibende 
Ausdrùcke, die einen poetischen Klang zu haben scheinen, die 
in Wirklichkeit aber sich nicht ûber das Niveau der gewôhn
lichen Rede erheben, schon aus dem einfachen Grunde, dass sie 
der einzige Ausdruck fur den betreffenden Gegenstand sind. Hieher 
gehôren Mal. m a t a a y e r „Auge des Wassers" fur „Quelle", 
Mkb. b u ù a a n i n , gesprochen b u ù o a ù i n „Blume des Windes" 
fur ,,schwacher Wind". 

81. Daneben gibt es in den J N Idiomen aber auch in 
reichem Masse wirklich poetische Ausdrùcke, die als solche auch 
empfunden werden: neben diesen steht dann immer noch ein 
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gewôhnliches Wort. Sehr hâufig bedient sich die JN Poésie der 
Umschreibung, und solche umachreibende dichterische Benennungen 
von Naturdingen sollen in diesem letzten Essay zur Behandlung 
kommen. Aber nicht nur die poetische, sondern auch die euphe
mistische und die religiôse Sprache bedienen sich solcher Um-
schreibungen, ja dièse noch hâufiger als die Poésie. Auch die 
Umschreibungen, die diesen beiden Sphâren angehôren, sollen hier 
herbeigezogen werden. 

82. Beispiele aus der unbelebten Natnr. Im Toba heisst 
in der Sprache der Totenklage der Regen, wofûr der gewôhnliche 
Ausdruck u d a n lautet, s i r u m o n d o s „der Prasselnde". „Wasser-
fall" heiast im Toba in dem Idiom, das man bei Anrufung der 
Geister braucht: n a g a mor - (sprich mar-) g a m b u r a - g a m b u r a 
„die niederprasselnde Schlange", und „Feuer" si adj i mor-
(sprich mar - ) h i r l o - h i r l o „der flackernde Fûrst". In der Bug. 
Poésie wird fiir „Schaum" w e l o m - p a l o d j a ù <^ w e l o n + pa-
l o d j a ù „Blume des Wassers" gesagt. Ebenda finden wir na-
w ë m p a m - p u ù a (<] w ë m p a ù + w u ù a ) le t i k a q - e „Die Sonne 
ist eine Blume, die aufgeht == Die Sonne geht auf". In der reli-
giôsen Sprache der Dayaken sagt man s a s a t i ù fur ,.Gold", die 
Sasatingpflanze blûht goldgelb. So heisst es in den Liedern bei 
den Totenfesten: „Wir sehen die Stadt, die kônigliche, blùhend 
voll Sasatingblumen, d. h. goldstrahlend." 

83. Beispiele aus der Pflauzeiiwelt. Die Mal. Poésie sagt 
s ë g a r a h i d j a u „griines Meer" fur „Wiese". Die religiôse Sprache 
des Toba umschreibt ,,Liane" mit n a g a r u m a m b i t ..hângende 
Schlange". In der AltBug. Poésie heisst die Kusumbhabltite 
p a t j o r a - w a d j u „Was dem Gewande Glattz gibt". Im Burti-
Masaretischen sagt man fi fi n m e n a ,.rote Lippen" fiir „Areka-
nuss", welche die Lippen rot fârbt. 

84. Beispiele aus dem Tierre ich. Dièse sind die zahlreichsten 
und gehôren meistens der euphemistischen Sphâre an. Die hâufigsten 
Umschreibungen treffen wir fur -Tiger" und fur ..Krokodil": 
manche auch fur „Affe, Hund, Maus. Katze, Schwein, Huhn-. 

In Jav. Râtselsprûchen heisst das Krokodil s i ù h a r a n u 
-Tiger des Wassers"; im Bug. euphemistisch to ri uwae „Wasser-
mann"; im Tettum n a i b e e „Kônig Grossvater": im AltMl.tr-
a n d r i a m b o a i <" a n d r i ana i w o a i „Herrseher Krokodil". — 

http://AltMl.tr
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Im Sawunesischen sagt man fur „Krokodil" euphemistisch ein-
fach ëpu „Gro88vater". 

Der Tiger heisst im Mkb. euphemistisch inj iq (gesprochen 
injiëq) ba laù „der gefleckte Grossvater" ; im Gayo euphemistisch 
bëbiôt „der Grinsende", oder noch euphemistischer ni pu n ut on 
„Herr des Waldes". 

Der Affe heisst im Toba euphemistisch na di d a ù h a (ge
sprochen dakka) „Der auf dem Ast", und ganz entsprechend 
im Mak. tu ri kayu „der Mensch auf dem Baum" ; und ebenso 
der Orang Utang im Bug. tau aie „Waldmensch". — Das Wort 
„Hunà" wird im Toba in der Sprache der Geister, die sich in 
einen Menschen niedergelassen, umschrieben: p ino rù iù i (sprich 
p i n a r . . . ) ni lasuna „Der Zâhne hat wie weisse Zwiebeln". — 
„Katze" ist im Bug., im Idiom der Zauberer, padjaledje kuta 
„Lâufer im Haus". — „Maus" heisst im Mkb. euphemistiach 
injiq (gesprochen injiëq) tjentjeù ,.niedlicher Grossvater"; im 
Toba na di toru „Die unten". — Fur ,,Schwein", das gemein-JN 
babi oder bawi etc. heisst, sagt die AltBug. Poésie da ri aie 
„Herr im Wald": und der Mkb. Euphemismua lautet injiq 
randah ,,der niedrige Grossvater". — Fur manu ,.Huhn" sagt 
man im Sangirischen euphemistisch makoko taù „unter den 
Flûgeln bergend". 
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85. Die vorliegende Schrift ist eine Vereinigung von sieben 
Esaays, die sich aile mit der Benennung der Naturdinge in den 
indonesischen Sprachen beschâftigen. Die eine, die grôssere Hâlfte, 
„Wanderungen" ûberschrieben, betrachtet solche Benennungen 
einzeln, die andere, die kleinere Hâlfte, „Ausblicke" geheissen, 
untersucht sie nach Gruppen; es sieht ja der Wanderer, wenn er 
durch die Niederungen schreitet, die Dinge auch in ihrer Ver-
einzelung, hat er aber die Hôhe erklommen, so kann er sie in 
ihrer Gesamtheit ûberschauen. Der Bukit Sëguntang, von dein 
aus die Ausblicke gedacht sind, ist der heilige Berg der Malaien. 
Die Zahl Sieben ist dem Stoff angemessen, denn Sieben ist den 
Indonesiern eine heilige Zahl. Uralte Stammessagen erzâhlen z. B., 
wie geheimnisvolle Geschehnisse hinter siebenfachem Vorhang vor 
sich gehen, wie Gesandtschaften ûber sieben Berge ziehen etc. 

86. Der Titel Mata-Hari ist von dem Objekt hergenonnnen, 
das in der Schrift zuerst zur Behandlung kommt: Die Benennung 
der Sonne. In der bekanntesten indonesischen Sprache, dem 
Malayischen, lautet dièse Bezeichnung i n a t a - h a r i , wortlich „ Auge 
des Tages". Wenn in dem Rahmen, der die sieben Essais um-
fasst, Mata-Hari als „Herrscherin" bezeichnet wird, so ist das 
durchaus echt indonesisch gedacht. Der javanische Naine fiir 
Sonne s r ë ù e ù e geht zurùck auf sait h y a ù ti-we „die Gottheit 
des Tages"; in der makassarischen Poésie ist die Rede von d a l l e 
d a e ù m a m b u w a q , also von „der Sonne, der aufgelu-ndeii 
Herr in"; und im Malayischen findet sich fur die grossen Himmels-
gestirne die Bezeichnung r a d j a b i n t a i i , bestehend aus rad ja 
.,Fûrst" und b i n t a û „Stern". 

87. Die Sprachen, welche Verfasser zur Untersuchung heran-
zieht, bilden die indonesische Gruppe des malayo-polynesischen 
Stammes; sie beginnen mit Formosa und gehen bis Madagaskar. 
Verfasser hat vor allem folgende Idiome benutzt: Auf Formosa 
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das Favorlangische, das Formosanische. Auf den Philippinen das 
Tagalische, das Bisayische, das Ibanag, das Nabaloi, das Chirin. 
Auf Celebes das Bolaang-Mongondou, das Bulu, das Tontem-
boanische, das Tonsea, das Baree, das Bugische, das Makassarische. 
Auf Timor das Tettum. Auf Bali das Balinesische. Auf Madura 
das Maduresische. Auf Java das Javanische, das Sundanesische. 
Auf Bornéo das Dayakische. Auf Sumatra das Lampong, das 
Minankabauische, das Toba, das man wohl auch Batakisch nennt, 
das Karo, das Gayo, das Atjeh. Auf dem Festland das Cham. 
Auf dem Festland und umliegenden Insein das Malayische. Auf 
Madagaskar das Malagasy. — Bei denjenigen Sprachbezeichnungen, 
die einen lângern Umfang haben, braucht Verfasser Abkûrzungen, 
die leicht verstândlich sind, z. B. : J N = indonesisch; Mal. = 
Malayisch; Mlg. = Malagasy; Tontb. = Tontemboanisch etc. — 
Neben den aufgezâhlten Idiomen wird Verfasser gelegentlich noch 
andere heranziehen, fur deren Benennung er dann sich keiner 
Abkûrzung bedient. 

88. Ueber die Transkription ist wenig zu sagen: q ist die 
Stimmbânderexplosiva ; ù der gutturale Nasal ; das z des Mlg. ist 
stimmhaftea s; nj, dj, tj sind mouillierte Dentale; ë ist der un-
bestimmte Vokal; ô steht dem deutschen ô nicht fern; das â des 
Day. ist ein recht breites e. Im Jav. wird a unter gewissen 
Bedingungen mit Neigung nach dem offenen o hin gesprochen, 
etymologisch ist dièse Aussprache gleichgùltig, sie bedarf daher 
hier auch nicht der Andeutung durch ein diakritisches Zeichen. — 
Es sei noch daran erinnert, dass die Grosszahl der J N Worter 
auf der zweitletzten Silbe betont ist. Das Atjeh betont die letzte, 
was in den Essays mehrere Maie zur Sprache kommt. 

89. Bei mehreren von diesen Idiomen sind auch dialektische 
Nuancierungen bekannt gegeben worden. So fùhrt das Mak. 
Wôrterbuch auch viele Spezialausdrùeke des silayarischen Dia-
lektes an. Selbstverstândlich muss der Sprachforscher auch solche 
dialektische Abspaltungen berûcksichtigen. — Wenn man vom 
Mlg. schlechthin redet, meint man den Howadialekt, der auch 
Schriftsprache ist. 

90. Aile indonesischen Idiome weisen in ihrem Innern 
stilistische Nuancierungen auf, die einen mehr, die andern minder. 
So gibt es einen hôflichen Stil, einen poetischen Stil, einen 
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euphemistisehen Stil, einen religiôsen Stil. Der hôfliche Stil wird 
im Verkehr mit Hôherstehenden angewendet; in den religiôsen Stil 
werden Gebete, Totenklagen, Zaubersprflche, Geisteroffenbarungen 
gekleidet; der euphemistische Stil verdankt sein Entstehen dem 
Umstand, dass in gewisaen Situationen, z. B. auf der Jagd, beim 
Kampferholen, beim Tode von Angehôrigen etc. bestimmte Aus
drùcke der gewôhnlichen Sprache vermieden werden mûssen, um 
nicht dem Missgeschick zu verfallen. Der religiôse Stil ist besonders 
im Toba, im Bug. und am allermeisten im Day. ausgebildet. Das 
Day. Wôrterbuch fùhrt aber nur wenig Material aus dieaer Sphâre 
an, man muss daher dièse Kenntnis durch das Studium der Texte 
gewinnen. 

Das eigenartigste JN Stilgebilde ist die Basa to Bakkë 
,,die Sprache des Mannes von Bakkë", welche in uralter Zeit 
von einem Prinzen von Bakkë erfunden wurde. Dieser Stil beruht 
auf einer merkwùrdigen Doppelsymbolik, die man am besten an 
Beispielen demonstrieren kann. Es heisst z. B. in einem Liebes-
gedicht: „Ich sehe das Krokodil des Gebirges, ich muss sterben." 
Unter Krokodil des Gebirges, buwadja buluq, ist der Tiger 
verstanden; das ist das erste Moment der Symbolik. Und nun 
das zweite: Der gewôhnliche Naine dea Tigers im Bug. ist 
mat jaù , man sehe unter Artikel „ Tiger" nach; daabermatjaù 
àhnlich klingt wie matja ,.wacker", so muss obige Stelle end-
gùltig so verstanden werden: Ich sehe eine wackere (Maid) und 
bin gleich sterblich in sie verliebt. — Ein anderes Beispiel: 
„Sie nennen mich den Gefàhrten des Atakkabaumes." Nun wird 
in den Bug. Dichtungen oft der Siristrauch zusammen mit dem 
Atakkabaum genannt; daher ist unter bali a t akka der Siri
strauch zu verstehen. Und jetzt das zweite Moment: Das Wort 
s i r i klingt âhnlich wie sir iq „Scham": daher heisst die Stelle 
endgûltig: „Man verachtet mich." 

Aile dièse Stilsphâren sind eine besonders reiche Quelle 
fur die Forschung. 

91. Mehrere JN Idiome, so das Toba, das Mkb., das Atjeh 
haben eine von der Aussprache abweichende Schreibung. Dièse 
Schreibung konserviert oft einen frûhern Zustand der Sprache. 
ist also eine bedeutsame Quelle fur die Forschung. 

Die beiden Toba Wôrterbûcher geben nur die Schreibung 
i 
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me an, nicht aber die Aussprache. Man muss daher jedestaal di 
Aussprache nach den Van der Tuukschen, Scltreiberscben oder 
Meerwaldtschen Tabellen ausrechnen. Nun besteht hier der Miss-
stand, dass dièse Tabellen in mehreren sehr wichtigen VorschritU-n 
sich nicht decken. Van der Tuuk sagt, n - t werde als t t ge
sprochen, Meerwaldt fordert daa nicht, umgekehrt verlangt Meer-
waldt, dasa r b t als t t gesprochen werde. Van der Tuuk schweigt 
hievon. Meerwaldt will, dass r I 1 als 11 gesprochen werde; 
Van der Tuuk formuliert so, dass er sagt, dies gelte nur, wenn 
r der Auslaut eines Prâfixes sei. Van der Tuuk sagt, in zwei 
Wôrtern werde anlautendes h wie k gesprochen ; Meerwaldt schweigt 
hierûber; und Warnecke fùhrt neununddreissig solche Worter an. 
Schreiber sagt, daa o der Prâfixe m or, tor und por werde als a 
ausgesprochen, Van der Tuuk sagt, das gelte mir fur das Sub-
toba, Meerwaldt berûhrt bei der Théorie der Aussprache diesen 
Punkt nicht, in der Grammatik fiihrt er das erste als m or (mar), 
das zweite als tar , das dritte als por an. — Verfasser kann sich 
hier wirklich nicht immer zurecht finden, zumal er aile drei 
Gewâhrsmânner als sehr gewissenhafte Forscher kennt; daher 
darf er in diesem Punkt, bei der Vorfûhrung gesprochener Worte 
des Toba, auf eine gewisse Nachsicht seitens der Kritik rechnen. — 
Das Bug. und das Mak. haben eine sehr ungenûgende Schreibung, 
so werden im Mak. die Worter para , pa r ra , paraù , panran 
ganz gleich geschrieben. Bei der Benutzung des Wôrterbuchs 
macht das keine Schwierigkeit, da die Umschrift in lateinischen 
Lettern beigefûgt ist, wohl aber bleibt die Schwierigkeit bei der 
Lektùre der Texte, z. B. der § 73 genannten Kelongs. — Das Karo 
hat in gewissen Fâllen eine geradezu verzwickte Schreibung, 
indem z. B. der so einfache Lautkomplex ëdôù mit folgenden 
Buchstaben und in folgender Reihenfolge geschrieben wird: Vokal-
trâger + t + ë + Vokaltilger + d + ù + ë. Dièse Orthographie 
sagt nichts zur Etymologie der Worter aus, daher fûhrt sie Ver
fasser nicht an. — Der Sprachstoff von zwei Idiomen, AltMlg. 
und AltFormos. ist in ungeschickten Schreibungen ùberliefert; 
wir kônnen aber in den meisten Fâllen, sei es ohne weiteres, 
sei es mitHilfe der Sprachvergleichung, eruieren, was die Schreiber 
mit ihren Schreibungen meinten. Wenn der Reisende Flacourt 
das Wort hazu „Hok" mit einem auslautenden un schreibt, so 
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ist sicher. dass er iniasveratândlicherweise das Genitivzeichen n 
zum Grundwort gezogen hat. 

92. Mehrere J N Idiome besitzen Dokumente, aus denen wir 
auch ihre Geschichte studieren kônnen, in erster Linie das Jav. ; 
Formos. und Favori, kennen wir ûberhaupt nur aus âltern Auf-
zeichnungen. — Fur AltJav. sagte die frùhere Forschung auch 
Kawi, siehe den folgenden Paragraphen. 

93. Eine andere Schicht neben dem AltJav. ist das Kawi-
Jav. Man versteht darunter solche Jav. Worter, die nicht im 
tâglichen Leben, sondern nur in der Literatur vorkommen. Es 
sind meist, nicht immer, AltJav. Worter, die in ihrer Lautgebung 
mehr oder weniger modernisiert aind. So heiast „Fluss" AltJav. 
s u ù h a i , Kawi s u ù h e , NeuJav. k a l i , in der hôflichen Sprache 
l epen . Es gibt keine eigentlichen Kawiwôrterbûcher, sondern nur 
Kawiwôrtersammlungen, die mit den entsprechenden NeuJav. 
Ausdrûcken glossiert sind. Auch beim Bal. hat man die Kawi-
sphâre. — Das Kawi ist eine reiche Quelle fur sprachliche For-
schungen. — Weil Verfasser in aeiner vorauagehenden Arbeit, 
dein Prodromus, mit voiler Absicht, mehr den gegenwârtigen JN 
Stand und die alltâgliche Sprechweise berûcksichtigt hat, so 
wùn8cht er hier, im Mata-Hari, tunlichst die âltern Stufen, die 
dialektischen Nùancen und die aussergewôhnlichen Sprechweisen, 
z. B. den religiôsen Stil heranzuziehen. 

94. Verfasser will auch ùber die eingeschlagene Méthode 
au8fûhrlich Rechenachaft ablegen. Er kann sich nicht damit be-
gnûgen, die Benennuiigen der Naturdinge in den J N Idiomen 
einfach aufzuzâhlen, sondern er will ihnen nach allen Regeln der 
Sprachwissenachaft, besonders der Sprachvergleichung, zu Leibe 
gehen. Hier liegt nun die Unbequemlichkeit vor, dass die Laut-
gesetze der J N Sprachen noch wenig erforscht sind: die niader-
lândischen Gelehrten haben zwar mit ihrer gewohnten Akribie 
das wichtigste von allen Gesetzen, das RGH-Gesetz, erforscht 
und formuliert, und Verfasser hat in seinem Prodromus eine vor-
lâufige Tabelle wichtigerer Gesetze anfgestellt: das ist aber ailes 
nur ein Anfang. Ohne den Begriff Gesetz kommen wir aber in 
einer Schrift, wie die vorliegende sein will, an kein Ufer. Wie 
kann man sich nun helfen? Verfasser glaubt. das kônne am 
besten so geschehen, dass er zu seinen Behauptungen immer einen 
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parallelen Fall beifùgt; die Parallèle weist also auf das Laut
gesetz hin, sie vertritt es gewissermassen. Sagt er, Mal. pusu 
„Herz" und Mlg. fu seien nicht nur verwandt, sondern sogar 
identisch, so wird er wohl nicht so ohne weiteres Beistimmung 
finden. Stellt er aber neben dièse Gleichung pusu = fu die 
Parallèle Mal. bësi „Eisen" = Mlg. vi, so wird deutlich, dass Aus
fall des s vorliegt. Und stellt dann Verfasser noch die weitere 
Parallèle Mal. pohon, poon — Mlg. funa dazu, so ist damit 
auch die Vertretung von Mal. p durch f, und die Kontraktion 
der beiden Vokale verdeutlicht, oder sagen wir, bewiesen. Es 
fragt sich nun noch, ob der Léser sich berubigt fùhlen wird, 
wenn Verfasser jedesmal blosa eine Parallèle beifùgt. Da glaubt 
Verfasser versichern zu dûrfen, dass ihm wirklich in allen Fâllen 
mehr als eine Parallèle bekannt ist, aber nach § 99 wûnscht er 
nur eine anzufûhren. — Verfasser will aber doch hier in knapper 
Fassung fùnf JN Lautgesetze nennen, die in seiner Schrift be
sonders hâufig zur Anwendung kommen : 

I. Das Pëpët-Gesetz: Wo die JN Ursprache ein ë, im Jav. 
Pëpët geheissen, hatte, haben AltJav., Tontb., Bug. und Karo 
ebenfalls ë, Mkb. und Mak. a, Bis. und Toba o, Tag. i, Day. e, 
Mal. in letzter Silbe a, in zweitletzter ë, Mlg. in betonter Silbe e, 
in nachtoniger i. 

IL Das RGH-Gesetz: Wo die Ursprache ein r hatte, hat 
Bug., Mak., Mal., Toba ebenfalls r, Tag. und Bis. g, Day. b, 
AltJav. Abfall des r mit hinterlassener Ersatzdehnung, wenn die 
Silbe auslautend ist. 

III. Das RLD-Gesetz: Die Ursprache hatte noch ein zweites 
r, daa sich von dem, welches dem RGH-Gesetz unterliegt, physio-
logisch unterschied. Dièses zweite r wechselt mit 1 und mit d, 
nach komplizierten Normen. In mehreren Idiomen, so im Mal, 
sind beide r zuaaminengefallen. 

IV. Das Spiranten-Gesetz: Gemein-JN k erscheint im Toba 
und Mlg. als h. Gemein-JN p erscheint im Mlg. und einigen 
andern Idiomen als f. Gemein-JN t erscheint im Mlg., wenn 
es vor i steht, als ts. 

V. Die Auslautgesetze: Wo in den einen Sprachen ein Kon
sonant auslautet, wird er in andern weggeworfen, in dritten 
durch einen Vokal gestûtzt. Gemein-JN anak lautet im Mlg. 



— 53 — 

a n a k a , im Bimanesischen a n a . — Diphthonge der einen Idiome 
erscheinen in andern als einfache Vokale. — Reihen von zu-
sammengehôrigen Konsonanten der einen Idiome erscheinen in 
den andern unifiziert; so setzt das Bug. fur aile drei Nasale m, 
n, ù anderer Idiome ein ù, das Mlg. ein n. Ebenso erscheint q 
fur ganze Konsonantenreihen, z. B. fur aile Muten. 

Fur aile dièse Gesetze enthâlt die Schrift viele Beispiele. 
95. Zur lautlichen Untersuchung wird sich zweitens die 

Frage nach dem Aufbau der Worter gesellen. Da wird, nachdem 
die Lehnwôrter besonders genannt und ausgeschieden sind, die 
Rede sein von einsilbigen Wurzeln und zweisilbigen Grund-
wôrtern, von Prâfixen, Infixen und Suffixen, von Verdoppelung 
einzelner Silben und ganzer Worter, von umscbreibenden Aus-
drûcken. Auch hier wird, wo es fruchtbringend ist, die Méthode 
der herangezogenen Parallèle befolgt werden. 

96. Nun gibt es aber, bei dem jetzigen Stand der Jî^ For
schung, noch viele sprachliche Tatsachen, die wir wohl sehen, 
die wir uns aber nicht zurechtlegen kônnen, bei denen wir nicht 
einmal wissen, ob wir sie als Vorgânge lautlicher oder forrnen-
bildender Art hinzunehmen haben. Der Hauptgrund fur die 
Schwierigkeit der Erfassung liegt darin, dass sie nur vereinzelt, 
oder wenigsten8 nicht in grôssern Reihen auftreten. Das JN ar i 
„Tag" erscheint im AltForm. als w a g i , wâhrend man ag i er-
warten wûrde. Was ist nun dièses w? Ein Produkt eines laut
lichen Prozesses? Ein Formativ? Wir wissen es nicht. Man ist 
daher ùbereingekommen, solche Erscheinungen vorlâufig als 
„Variation" zu bezeichnen, hoffend, die fortschreitende Forschung 
werde Klarheit schaffen. Wir drùcken uns also so aus: rDas 
Wort „Tag" existiert in zwei Variationen: a r i und war i . " Die 
hâufigste Variation besteht darin, dass ein Wort in der einen 
Sprache mit einem Nasal vor dem inlautenden Konsonanten auf
tritt , in der andern Sprache ohne denaelben, was wir gerade bei 
dem ersten Artikel, § 1, beobachten kônnen. 

97. Verfasser darf sich nicht darauf beschrânken, die latit-
liche Seite der Worter und die formativen Momente zu unter-
suchen, er muss gleichviel Aufmerksamkeit auch der Bedeutungs-
frage zuwenden. Und auch hier wird die Méthode der Heran-
ziehung von Parallelen zu gelten haben. 
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98. Auch das sprachgeographische Moment wird in allen 
Essaya, besonders aber im fùnften. berùcksichtigt werden. Ver
fasser unterscheidet bei den Wôrtern, die er behandelt, zwischen 
Haupttypen, die eine weite Verbreitung haben. sagen wir z. B. 
von Formosa bis Sumatra, und in vielen Idiomen vorkommen. 
und Nebentypen, welchen dièse beiden Charakteristika nicht 
eignen. Wenn ein Wort in sehr vielen Idiomen erscheint, so 
wird Verfasser nicht immer aile nennen, wegen § 99, sondern 
nur die, welche ihm am wichtigsten vorkommen. 

99. Verfasser gibt seiner Schrift mit Bewusstsein und Ah-
sicht einen kleinen Umfang, weil er wnnscht, das8 sie gelesen 
und nicht blosa als Nachschlagewerk benutzt werde. 

Auch Verfassers vorhergehende Schrift, der Prodromus, hatte 
das gleiche bescheidene Volumen ; das war nun zwei Beurteilern 
nicht recht. Der eine hat in einem Wiener Organ Verfasser die 
Sprachen hergezâhlt, die er nicht herangezogen habe. Aber Ver
fasser darf versichern, dass ihm schon vor Erscheinen dieser 
Kritik jene Sprachen bekannt waren, und zwar nicht bloss aus 
dem Konversationslexikon, wie dem betreffenden Kritiker. Und 
der andere hat Verfasser Nachtrâge in Aussicht gestellt. Ver
fasser bekennt, es ist ihm ganz zuwider, dass man sein Opus, 
dem er vor allem auch eine kùnstlerische Abrundung zu gehen 
getrachtet hat, durch handwerksmâssiges Anflicken von Nach-
trâgen verunstalten will. Sollte sich aber wirklich Nachfrage 
nach solchen Nachtrâgen einstellen, so kann Verfasser dieselben 
schon selber nachliefern, in jedem gewùnschten Quantum. — Von 
gleichem Umfang soll aus ebendenselben Grûnden auch Verfassers 
nâchste Schrift sein, die er im Prodromus angekûndigt hat und 
die unter dem Titel Batu Bësi in Jahresfrist erscheinen wird. 

100. Was Verfasser in dieser Scbrift dem Léser vorfûhrt, 
ist seine Forschung, sein Eigentum. Das sieht der Kenner doch 
sofort aus dem, dass hier in weitgehendem Masse Sprachen heran
gezogen worden sind, die bisher die JN Sprachvergleichung nicht 
verwendet hat, darunter drei, deren Lexikon ûberhaupt noch nicht 
publiziert ist; siehe gleich im folgenden. Und wo Verfasser auch 
frûhere Forachungen benutzt hat, hat er sie durch die Eigenart 
der Behandlung zu seinem Eigentum umgestempelt. 

Es war fur Verfasser ein grosser Glùcksfall, dass ihm zwei 
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wichtige Quellen zur Verfùgung gestellt wûrden, die erst nach 
dent Erscheinen seiner eigenen Schrift zur Verôffentlichung ge-
langen werden: Das Lexikon des Tontemboanischen und des Gavo. 
Verfasser verdankt dies der Giite der Herren Dr. N. Adriani und 
Prof. Dr. C. Snouck-Hurgronje. Beide Lexika werden durch den 
Reichtum an hochinteressantem sprachlichem Material von nun 
an zu dent unentbehrlichsten Rûstzeug der J N Philologie gehôren. 
Das von Adriani herausgegebene Tontb.-Lexikon hat noch den 
besondern Vorzug, dass es uns in eine Sprache einfûhrt, die von 
hôchster Altertiimlichkeit ist; und das von Snouck-Hurgronje ge-
schaffene und von Hazeu zu Ende gefûhrte Gayo-Wôrterbuch 
zeichnet sich dadurch vor allen andern JN Lexika aus, dass es 
uns in den Beispielsâtzen eine Ueberfùlle folkloristischen Materials 
bietet. — Dem Herrn C. Everett Conant verdankt Verfasser eine 
Abschrift des von ihm angelegten, noch nicht verôffentliehten 
Wôrterverzeichnisses der Chirinsprache, und dem Herrn J. ten Hove 
ein Exemplar des seltenen von ihm herausgegebenen Werkes: 
An Amut un tarendem ne Tonsea. — Prof. H. Kern und Konsul 
G. Ferrand haben Verfasser auf verschiedene Anfragen bereit-
willigst Auskunft gegeben. — Allen diesen Herren herzlicher Dank. 

Verfasser will die Gelegenheit benutzen, um auch dem 
niederlândischen Kolonialministerium, das seit Jahren seine Studien 
in generôser Weise fôrdert, ôffentlich seinen hôflichsten Dank 
auszusprechen. 

icenden! 



Vom gleichen Verfasser wird innerhalb Jahiest'rist erscheinen: 

Satu BësiodefDie Lauigeseize der indonesischen Sprachen. 

Vom gleichen Verfasser ist u. a. erschienen : 
I. Die Beziehungen des Malagasy zum Malayischen. 

IL Englische Uebersetzung dieser Schrift, besorgt von R. Baron, 
Antananarivo 1894. 

III. Tagalen und Madagassen, eine spiachvergkichende Dar-
stellung. 

IV. Ein Prodromus zu einem vergleichenden Wôrterbuch der 
malaio-polynesischen Sprachen. 

V. Mata-Rari. 
Dièse Schriften sind durch die Verlagsbandlung E. Haag,, 

Luzern, zu beziehen. 

VI. Rnlaut und fluslaut im indogermanischen und Malaio-poly
nesischen. Im Album Kern. 

VIL Die Stellung der minahassischen Idiome zu den iibrigen 
5prachen von Celebes einerseits und zu den Sprachen der 
Philippinen anderseits. In: Versuch einer Anthropologie der 
Insel Celebes, von F. Sarasin. 

VIII. Die Sprache der Liebe in der makassarischen Lyrik, eine 
sprachpsychologische Abhandlung auf sprachvergleichender 
Basis. In : Mélanges de Saussure. 

LX. Ratoromanische Forschungen I, Luzern 1905, Verlag der 
Buchhandlung vormals J. Eisenring, jetzt E. Haag. 


