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Die Sprache
in Kastelec’ ^Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza/

Matthias Kastelec, mit welchem sich die vorliegende Abhandlung be-
schaftigt, ist ein in doppelter Beziehung wichtiger Schriftsteller des XVII.
Jahrhunderts. Einerseits war er der erste, welcher fur das Volk zu sclireiben
begann, anderseits ist er als geborcner Innerkrainer der erste Vertreter
der innerkrainischen Mundart. Daber sind seine Schriften in sprachlicher
Hinsicht interessant und wurden bei der wissenschaftlichen Erforscbung
der slovenischen Sprache von mebreren Kennern derselben, namentlich aber
von Miklosich in seinem monumentalen Werke .Vergleicliende Grammatik
der slavischen Sprachen*, vielfach beniitzt. Besonders baufig wird daselbst
jenes Werk des Kastelec citiert, welclies den Titel fiihrt: ^Bratovske
Bvqvice S. Boshenkranza. Skusi Matthia Castelza. U’ Nemfhkim Gradzu
1678.“ Dasselbe wird im Archiv fur slav. Pbilologie B. XII, p. 502 zum
Gegenstand des sprachlichen Studiums empfohlen. Daher unternahm ich
es, die wichtigsten sprachlichen Erscheinungen, welche in diesem Werke
vorkommen, zusamrnenzustellen und so einen kleinen Beitrag zur Kenntnis
der historischen Entwickelung der slov. Sprache und Dialektologie zu liefern.
Mit Riicksicht auf den fur das Programm eng bemessenen Baum und
wegen Zeitmangels konnte der syntaktische und lexikalische Theil nicht
zum Gegenstande der Untersuchung gemacht werden. Ich hoffe aber, das
Vermisste bei einer anderen Gelegenheit nachzutragen, wobei ich auch die
Schriften des Kastelec: „Navuk Chriftianf ki“ und „Nebeshki zyl“ zu be-
riicksichtigen gedenke.

Die von mir beniitzten Werke sind folgende:
Baudouin de Courtenay, Bochinsko-posavskij govoru in Otčety o

zanjatijachu po jazjkovedeniju. Kazan 1875.
— , Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim) im Archiv f. slav. Phil. VII. u.

VIII. B.
Bež ek, Jezik v Mat. Ravnikarja »Sgodbah fvetiga pifma sa mlade ljudi.

Gymn.-Progr. Rudolfswert 1889.
Danici d, Istorija oblika srpskoga ili hrvatskoga jezika do svršetka XVII.

vijeka. U Biogradu 1874.
J a g i 6 , Archiv fur slav. Philologie. B. I-XIII.
K 1 o d i č, O narečii venecijanskihu Slovencevu. Sanktpeterburgu 1878.
Kopita r, Grammatik. Laibach 1808.
Leskien, Handbuch der altbulgarischen Sprache. II. Aufi. Weimar 1886.
Levec, Die Sprache in Trubers „Matthaus.“ Progr. d. Rsch. in Laibach

1878.
Levstik, Die slovenische Sprache nach ihren Redetheilen. Laib. 1866.
Miklosich. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen.
— , Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum.
— , Etymologisches Worterbuch der slavischen Sprachen.
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Nemanič, Čakavisčlie Studien. S. A. aus den Sitzungsberichten d. kais.
Akad. d. Wiss„ phil-flist. Cl. Bd. C IV, 1. H., C V, 2. H., C VIII, 1. H.

Oblak, Najstarejši slov. teksti. Letopis Matice Slovenske. Laib. 1887.
— Trije rokopisi. Letopis Matice Slov. Laib. 1889.
— Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen. S. A.

aus dem Arch. Bd. XI-XIII. ,
— Doneski k historični slovenski dialektologiji. S. A. aus dem Jahrbuche

der Matica Slov. 1890.
A. Raič, Stapleton. Progr. d. Realsch. in Luibach 1887 u. 1888.
Scheinigg, Die Assimilation im Rosenthaler Dialect. Gvmn. - Pr.

Klagenfurt 1882.
Škrab e c, O glasu in naglasu našega knjižnega jezika. Gymn. -Pr.

Rudolfswert 1870.
— Cvetje z vertov sv. Frančiška. I-IX.
Štrekeij, Morphologie des Gorzer Mittelkarstdialektes. S. A. aus den

Sitzungsberichlen der kais. Akad. d. AViss., phil.-hist. Cl., B. C. XIII.,
1. Heft.

Valjavec, Proben des Slovenischen wie es um Predvor in Oberkrain
gesprochen wird. Gymn.-Pr. Warasdin 1858.

Zakrajšek, Slovensko podnarečje na Primorskem in der Zeitschr.
Glasnik, B. XII.

I. Zur Orthographie.
Die Graphik des Kastelec in Bvqvice beruht der Hauptsache nach

auf der Orthographie des A. Bohorič, welche er, da ihm die Grammatik
desselben unbekannt war*), aus Dalmatins Bibel abstrahierte. Die Abwei-
clningen von dieser Rechtschreibung sind jedoch nicht selten und zeugen
davon, dass Kast. das Schreibsystem des Bohorič nicht im Zusammenhange
durchdacht haben muss. Kopitar 62.

Die Sibilanten s und z werden unterschieden, doch ist der Unter-
schied nicht consequent durchgefiihrt. Fur s steht richtig f: viloku, ftrani,
Gofpa, lej ati etc.; ebenso setzt er richtig s fur z: sazhel, sarnza, slafti
u. s. w. Doch finden wir auch Verwechselung der Sibilanten: szhim 99,
s’temi 125, ugasmeu 154, visi (vsi) 158, sasromoten 159, sueti 215 etc.
Sk statt fk, z. B. shensku 96 beruht auf der tiberlieferten Graphik.

Der umgekehrte Fali (f = z) ist seltener: refveffelim 147, ufdihne 357.
Fur c schreibt Kast. wie Bohorič z, aber auch c: Crancelni Pr.,

otroci 1, molitvic 3, divice 3, porodnice 3, ferce 9 etc. C setzt er manch-
mal fiir K: Crancelni Pr., Catolifhke 61, objocat 98 etc.

Fur č steht zh; doch finden wir temuz 120, hudyz 121, detetznih
297, poklezuvali 396.

Š wird mit fh bezeichnet, einmal mit ff: maffam (tpašam) 77;
ofter steht fiir š bloB f: grefni 103, perfal 280, ifizherefnij 94 — und s:
hozhes 51, 218, teski 53, skofF 281.

Fur ž steht richtig sh. Daneben finden wir bloB s: sivenia 114,
deležni 80, sgi 145 — und auch fh: perbeifhanie 117, fhivenie 145.

Fiir šč finden wir fhzh, z. B. bratoufhzhine 17, pokorfhzhino 20,
yfhzhem 42 etc. und fzh, z. B. erbfzhini 56, yfzhejo 59, karfzhanstva etc.

*) In seinem S. 177 angehiingten ortliographischen Glaubensbekenntnisse sagt er
ausdriicklich : Si diligens Lector in hoc opusculo errorem invonerit, pareat, vol meao
ignorantiae, vel typis, vel idiomati Carniolieo, carenti Grammatica.
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Letztere Schreibweise ist die tiberlieferte. Statt fzh steht szh, z. B. obys-
zhejo 63, yszhi 125, karszhen 295 — und fz: fzit 109.

1 wechselt mit j ohne jedes Princip und jeden Unterschied. Wir
finden jmamo, jma 15, jmenujejo 69, jskal 244, fturjm 84, dnevjh 175
und urngekehrt moi i04, voisko vanju 108, Lyftougnoi 173. Daber steht
auch ij fiir ji: tvoij voli 55, u’zherefnxj 94, u nijh 111 etc.

Y steht im Anlaute fiir i: z. B. yfzliejo 59, vsdan 158 — und fiir
ji: ym 44 etc. yh 251 etc.

Dasselbe tindet sich im Iulaute fiir ij, z. B. upyem 110, ushyem 116
— und im Auslaute fiir ji: ftoy 375 trety 12, 15, neben tretji 166, 138,
Dohtary 203.

Durch y wird im Inlaute die Erweichung des n bezeichnet; nym 60,
shnym 51, ogny 352, danafhny 345.

Dasselbe wird fiir das im Auslaute oder in der letzten Silbe botonte
i gesetzt, z. B. Divyz 48, fpomyn 24, dobyfb 33, ludy 55, ozhy 121,
ftury 60, grosy 44.

Y steht iiberhaupt fiir das betonte i, was wir schon bei den iiltesten
Scbriftstellern finden; doch vrird damit aucli das unbetonte i bezeichnet,
z. B. ryžheih 314, lyfty 390, radv 354.

Die Enveichung des n bezeichnet Kast. durch ein mit dem Circumflex
versehenes i. S. S. 177. Demnach finden wir ohranien Pr., shivenie 1, nie 3,
sefblusbenie 3 etc. Im ersten Theile des Werkes wird die Enveichung des
n auch mit j bezeichnet, z. B. prizhovanja 82, shivenje 88, terplenju 94,
fposnanje 145.

Dabei wird manchmal der Circumflex auch iiber das j gesetzt. Dieses
j tritt bisweilen vor n: varuvajnu Pr., kojni 428.

Ab und zu ist die Enveichung doppelt bezeichnet: nijm Pr., lodanii,
fedanijm 93, pij h 111. Dagegen bleibt sie in einigen Fallen unbezeichnet,
in welchen ohne Zweifel n erweicht gesprochen wurde, z. B. usdignen 90,
fodni 99, nagnen 431.

J ist ausgelassen, der Circumflex steht auf dem folgenden Vocal:
sadno 146, fpreminenu 238, usdignen 437.

Die Enveichung des 1 wird durch das j (i) bezeichnet, welches vor
das 1 tritt: krailiza 41,.kraileftva' 87, Iceilen 107 etc. In vielen Fallen
bleibt die Enveichung unbezeichnet: hvalena 18, neufmilenih 21, perpelani
27 u. s. iv.

Dass das 1 in veselje (veselije) nicht erweicht ist, s. S. 16.
Y schreibt Kast. im Anlaute und im Inlaute zwischen zwei Vocalen.

Sonst wechselt hiiufig v mit u. Wir finden fveit 11 neben sueti 215,
tvojm und tuojm 2, urata 160.

Das v am Ende der Silbe oder des Wortes wird stets der Aussprache
gemall durch u ausgedriickt, z. B. skriunoft 5, nou 123, kriu etc.; doch
finden wir sdravje 284.

Fiir die Praposition vu steht bald u1 , bald v, auch wenn dieselbe
Priifix ist.

Die Verdoppelung des Vocals finden wir nur in poot (p^ti) 103, 123,
227 etc.) — Haufiger ist die Verdoppelung der Consonanten :

bb: Sabboto 166, 167 u. s, w.,
ff: offrovanie 173, skoff 281 u. s. w.,
11; Phali 26, cellu 72, della 311,
rr: gorrb 53, gorri 158,



ff: beffedo Pr., peiffen 3, noffeozh 8, deffetih 8 etc.,
tt: tetto 8, ottemneile 132, ytti 247 etc.
Die fremden Eigeunamen werden wie in der betreffenden fremden

Sprache geschrieben: Gregorius 62, aber Gregorja 164, Joannesu 75,
Aaronu 84.

Die Prapositionen bilden mit ihren Casus manchmal ein Wort, z. B.
ftabo 47, dokouza 90, szhim 99, svami 230, presnehania 199 etc.

Umgekehrt werden sie manchmal als Prafke getrennt: s’ kashefh 18,
od usemi 123, u’ miraniu 126, u’ prafhanie 135, u’ vjdem 154.

Ebenso werden die enklitischen Worter haufig mit dem vorausgehen-
den Worte vereinigt: josrife 113, varjo 121, perkrime 141, vofzhimu 160 etc.

II. Zrn* Lautlehre.
A. D i e V o c a 1 e.

Im sudwestlichen Tlieile des slov. Sprachgebietes, zti vvelchem die
Sprache des Kastelec gehort, wird in Bezug auf die aslov. Halbvocale i
und u zwischen den langbetonten Silben einerseits und den kurz-
und unbetonten Silben andererseits ein Unterschied gemacht. In den
langbetonten Silben entspricht den altslovenischen Halbvocalen 1 und u
ein a, in den kurz- und unbetonten Silben aber ein unbestimmter, dumpfer
Halbvocal, der gewissermafien in der Mitte zwischen dem kurzen e und
dem kurzen i liegt. *) Im ersteren Palle schreibt Kastelec a, im letzteren
aber bald e, bald i.

Demnach finden wir: dan 13, danafhny 345, satari 17, zhaft 29,
zhafti (dat.) 30, teshak 36, vname 47, dauri (asi. dviri) 57, 113, mafhniki 67,
Maffam (mašam) 77, fladAk 79, 144, dolshln 96, 135, boldn 99, sizhdn,
serpan 180, pahne 204, usame 208, mertvafhko 420, mozhdn 420, ufahla
420, volim 420, ganefh 403, greniak 431.

In vielen Wortern finden wir a, das nicht gesprochen wurde und das
nar graphisch den unbestimmten Halbvocal vertritt, fiir welchen gewohnlich
e und i geschrieben wird. Zu diesen Fallen gehbrt fhal 15, 159, \velches
unmoglich so gesprochen wurde, sondern šow, vielleicht aucli šew — šil
lautete, safhal 189, pri fhal 302, perfhal 428, fevner frifhan Pr., lubesan
14, 112, sliegan 18 neben shegen 27, notar 73, 64 neben noter 56,
perfegal 86, vlekal 96, frezhan 123, paklenskim 130, bolesan 138,
mogal 257, odtekal 304, rekal 392, vergal 435 neben vergel 394, danarje
435, nedolshan 59, ftaber 292.

Hieher gehort auch katiri: katiriga 6, katerimi 7 u. s. w. neben
keteri 190, ferner danas 103, 198, 215 (aslov. dtuisi) statt denes nach der
Analogie von dan, — pakla 37 neben peklom 15, kadar 44.

Nach der Analogie von zhaft (nom.) steht zhafti (gen.) 2, zliaf tttu 7,
zhaftili 14, aber zhefhzhena 1 u. s. w.

In kurz- und unbetonten Silben entspricht dem aslov. ! und d der
dunkle, unbestimmte Halbvocal mit dumpfem Klange, der sich in der i-
Biclitung bewegt und fiir welchen Kast. gewohnlich e oder i schreibt. —
Wir finden e.: sraffel Pr., dekel 3, peiffen 3, vreden 8, k’ peklom 15,

*) Diesen unbestimmten Halbvocal bezeichne ich mit Škrabec durch ein umge-
kehrtes a (n).



usemi 16, 101, frezhen 19, 188, mogel 47, pokoren 50, neffel 58, pozhitek
60, odpuftek 60, sraven 67, torek 72, petek 165, teiden 77, kratek 94,
fleipez 104, konez 117, ftopeniz 122, hlapez 143, sdehnil 150 neben us-
dahne 306 und sdahnite 375, temnizah 153, pandelek 165, desh 189,
kimovez 171, doffegel 204, tedai 212 neben tadai 148, mi (Tel 212, polhen
245, bratez 263, padez 268, gvifhen 345, sazhetek 351, tekuel 392,
ftudenez 410, fveider 437, smifeljo 451, neroden 455, preuseten 455,
lakomen 455.

I finden wir in: polhinim Pr., neffil 22, 23, si (aslov. sh) 48, fim
56, bushiz 97. 144, frezhin 105, 283, ketin 157, braviz 162, nafhil 163,
pandelik 164, Ihulhiz 164, kratik 287, premogil 304, fedil 390, perfhil
398, dobizhik 406, flepiz 437.

In gewissen Fallen steht fur den unbesfcimmten Halbvocal o und u :
molitov 7, 10, 13, molitou 100, 102, 107 n. s. w., Cercou 15, 63, 67,
mertou 98, 100, 148. Das o (u) entvvickelte sicli unter der Beeintlussung
des benaohbarten Consonanten v (w).

Aus vu, vi entstand wie im Serbischen der Vocal u: vushgan 49,
vunkaj 75, vus 89, 119 etc., vufhla 293, s'vunai 60, svunai 67. In allen
diesen Fallen entwickelte sich zuerst das u, und dann wurde demselben ein
v vorgeschlagen.

Der unbestimmte Halbvocal bleibt auch unbezeicbnet. Dabei kann er
entweder ein Eeflex des aslov. i, ix, oder auf dem Gtebiete des Slove-
nisclien zvvischen bestimmten Consonantengruppen als Hilfslaut eingeschaltet
sein. Im letzteren Falle bleibt er namentlich nach den Sonanten, r, I, m,
n, lj, nj unbezeicbnet. Die Sonanten sind starker als der Halbvocal, sie
werden silbenbildend. Cf. Cvetje IX. 5. Hieher gehoren Wortformen wie
kranzelz Pr., priorza Pr., preidn 58, hvalesbn 99, vreidn 100, 150, nardsn
102, obedn 191, travn 167, grudn 174, tedn 174, vezhn 236, ftudenz 213,
249, vnkai 88, jarm 79, sbeyn 97, shejn 437, profenz 163, konz 234, 411,
pokoro 259, Francifhk 281, Jansb 433. Hieher gehort auch ogin 239,
428, 431, 439. Da Kast. am Ende der Silben in fur nj schreibt, ist ogin =
ognj, asi. ogni, serbokr. oganj. In ogein 130 ist n mit e bezeichnet.

Das etymologische e bat sich ziemlich unveriindert erhalten. Die we-
nigen Veranderungen giengen unter dem Einflusse der benachbarten Laute
vor sich. So lautet die Negation ne in Zusammensetzungen und iiberhaupt
bei engem Anschlusse an das nachfolgende Wort in unbetonten Silben na:
nadolsno 141, nadolshnu 435, napoterpeshliu 452, na ubeshy 405. Solche
Falle sind in Bvq. selten, ne lindet sich regelmabig. Ein zweiter ahnlicher
Fali ist obana 282 neben dem regelmalfigen obena 90 etc.

Aus je entvvickelte sich ein i in ky 221 bis, 268, 321, neben vvelchem
auch kei 138, 154, 189 vorkommt. Ebenso entstand kir (ubi) aus kjer,
aslov. kude že, Miklosich III, 149, urspriinglich ide-že (ižde-že). Leskien,
Handbuch der altbulg. Spr. 96. Wir finden kir 242 bis, 330 bis, 403, 427,
428, 438 neben ker 163, 175, 284.

Kast. schreibt neben snamenie 368 — jmaminjah 83, snaminiu 134,
206, 213, 218, 244, snaminie 367, 392 und kaminiem 303. Das i ent¬
vvickelte sich aus dem e unter dem Einflusse des folgenden n (nj). S. Oblak,
Doneski 12, Cvetje IX. 6., X. 2.

Statt des heute ublichen prijatelj finden vvir perjatel 190. 191, priatel,
135, perjatele 106, 190, 191 etc., perjatelu 221. Die Form perjatil = perjatel
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kommt noeh nicbt vor. Das 1’ (lj) hat sich wahrscheinlich nach d er Analogie
der Participien und ahnlicher VVorter mit dem auslautenden harten 1 verhartet.

In hozhmo 5, 8 and oft sowie in hozhte 136, hofte 138 haben wir keinen
Ausfal] des e vor uns, vielmehr sind diose Formen durch Anlehnung an die
II. sg. boe, welche eigentlich Imperativ ist (Miki. III, 91, 160.), gebildet.

Fiir das betonte e schreibt Kast. ei, ej. 6 und e, manchrnal auch i.
Ei und ej findet man z. B. in ceilu lejtu Pr., gofpei Pr., Peiffen 2,

fveit 11, Itreimi 14, pejla 39, deite 47, 48, umeif 51, reifhno 5,2, reis 52,
odpreiti 53, beffeide 55, leipo 57, preidn 58, veitre 58, obeifiu 58, meifza
59, poveidano 60, veiditi 70, sreido 72, meifti 73, deiliviz 74, deleishni 76,
potreiba 76, veift 78, hoteili 84, ierpeilu 91, goreiti 93, sdeila 94, beishym
191, fleipez 104, sveiftiga 105, fceili 107, reivah 109, boleisen 109,
umreiti 112, feimena 118, peifka 119, koleina 119 etc.

e fiir das betonte e kommt vor: temi (asi. temi) Pr., gofpe Pr.,
refbi 2, potrebah 2, slega 6, svetiga 115, glavosekanje 171 etc.

Viel haufiger ist das betonte e durch e bezeichnet: zhloveftva 7, grehu
9, dodeli, jmela 14, vezbno 14, tretti 21, odfekati 21, refveti 24, zhlove-
kom 30, fpetjam 34, verne 37, resodevamo 41, lepa 45, u slegu 47, u
terpleniu 47, narvifokefhiga 56, fledniga 64, mefza 72 etc.

In verne 37, frezhen 219, mere 236 wird das e vvegen des benach-
barten r heutzutage wie gewohnlicbes e gosprochen; dasselbe gilt vom e
in vera 15, veri 139 u. s. w., wo iiber dem e kein Žeichen stebt, so dass
man vermuthen kann, das e babe in der Nachbarschaft des r auch zu
Kastelec’ Zeiten wie e geklungen. Das e wurde auch zu e in teli u 49. Eine
šihnliche Erscheinung sehen wir auch im Serbokroatischen. S. Arch. VI. 94.

Autierdem findet man fiir das aslov. betonte d auch i: gmira 14,
presvitla 31, viffil 46, shible 47, jmi 114, sapovi 146, pofvitna 147, ref-
vizhenu 161, rasodil 198, goril 258, hitil 288, umrit 426, pritefh 447.

Dieses i bat sich im Laufe der bistoriseben Entwickelung aus dem
engklingenden e entwickelt. Dasselbe finden wir in einem groben Theile
des serbokroatischen Sprachgebietes. S. Jagic, Arch. VI. 80—94.

IJnbetontes e wird mit i bezeicbnet: fpovidnikov 12, viditi 13, 30,
rifnizo 28, divizbnim 32, v’ divifhtvi 36 fvitlobo 43, fvita 52,-56, fpuvidi
55, drulidi 63, podiliti 74, resodivenie 79, zhlovik 95, 404, odrifhenik 103,
cillii 107, pritjfh 118, lipoto 147, prelipu 147, odrifhenje 163, fnishnize
171, terpil 203, dri vil 258 etc.

Daneben findet man auch e; fvetd 44, telhi 49, grefhyl 51, fpovedd
65, hotel 74, zhlovek 189, nevedo 443.

Heutzutage entvvickelte sich aus dem uubetonten und kurzen e der
dunkle, unbestimmte Halbvocal. Da Kast. in der Bezeichnung des un-
betonten und kurzen e schvvankt, indem er fiir dasselbe bald i, bald e
schreibt, so kann man annehmen, dass das unbotonte e bereits in der Mitte
des XVII. Jahrh. zum unbestimmten Halbvocal herabgesunken war.

In folgenden Fali en wird das unbetonto e durch ei ausgedrfickt:
odreifhenje 73, deiliviz 74, perbeishanje 116, 117, 121.

Der Reflex des unbetonten e ist vollig geschwunden in : dianje 81,
dianiam 140, dianiem 200 u. s. w, Solchen Formen begegnen wir sclion
bei den protestantisclien Schriftstellcrn. Ferner schwand der Keflex des e
in liotla 91 und hotli 225, 303 u. s. w. durch die Verriickung des
Accentes. Daneben liest man hoteil 84, hotel 256, 281, hotil 251, hotel
335, 454.

«
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I)ie Forrnen hoti], hotel mit dem unbestimmten Halbvocal sind diirch
Vernickmig’ des Accentes auf die erste Silbe entstanden.

Fiir den aslov. Nasallant § bat Kast. sovrohl ib betonten als unbetonten
Silben e, z. B. sazhel Pr., sveta 2, deffet 6, teshak 30. Zvvcimal steht fiir das
betonte e — ie : usiet (suiutus) 123 sheija 123. Auch heutzutage vvird in
Unterkrain svetli (mundus) — sveit uud svqtu (sanctus) —sviet unterscbieden.
Cvetje 11T, 8. Miki. 1, 37 u. 310. Sowie sviet ist auch uziet zu lesen.

In unbetonten Silben schvvachte sieli der Stellvertreter des aslov.’ g uud
naberte sich der halbvocalischen Aussprache. S. 144 leseu wir pofvizhen,
S. 5 posvezhenu. Es ist moglich, dass vvir hier eine Contamination mit dem
VVorte svetiti haben, wie Oblak, Don. 16 vermuthet. Forrnen wie refvitenie
(S. Duha) 295, refvitenu 136 und refvizhenu 159 gehoren zu svetiti.

Fiir das langbetonte o liat Kast. u, z. B. flatkuft 1, 124, 249, fpom¬
niti 5 und oft. gofpud 6, 9 etc., skusi 7, dobrute 8, britkuft 9, 117, put
(sudor) 19, tefhkuft 23, nebu 27, roduvi 56, telili 67, oftru 95, fpuvid 94,
nadlogah 110, vduve 158, nduve 168, svnovo 256, gud 403, knlla 428,
povudniami 450. Wir tinden pomuzb 17, 92, aber b’ pumuzhi 161 noben
k’ pomnzhi 219. Da die Praposition den Accent an sich zieht, war.e h’ pu-
rnozhi zu envarten, was S. 425 vorkommt. In s’ bugam liat gleichfalls die
Praposition den Accent an sich gezogen; ursprfinglich lautete der instr.
bogiirn, cf. glaffum 457.

Auch das kurzbetonte o wird im Inlaute mit n bezeichnet: kuli 42
u. oft, sgul 412, 428 (zgolj, serbokr. zgolja).

Das o war in der bestimmten Form des Adj. lang, daher z. B. malfi.
Diese Fallo sonde die auf' der Endsilbe betonten Subst. und Adj. haben
danil alle Subst., alle adjectivischen Worter und Adverbia in ihre Analogie
hineingezogen. Cf. Cvetje III, 11, Levec 5. Deshalb lesen wir in llvq. ceilu
lejtu, prejoslienu T., pogostil 27, tojftu 52, prefilnu 90, kuliku 191, opravilu
92, sprklu 121, tovarifhtvu 132 etc.

In umuril 395, 432 neben umoril 397, und in pokropil 469 wurde
unter der Einvvirkung der Praposition der Aecont auf o verlegt, welclies
sodann in u iibergieng. Diesem Beispiele folgte govoril 59, 365, 367, 453,
odgovoril 193, doch isgovorjen 365.

Im gen. plur. stelit auch in unbetonten Silben uv (uvv) statt ov (ow).
Dieser Wandel ist unter der Beeinflussung des nachfolgenden v (u) vor sich
gegangen. Vielleicht erklart er sich aber auch aus der ursprunglichen Lange
des o. Das w nach u wird in Unterkrain nicht gehiirt, ov wird zu einem
einfachen n. Dasselbe gilt auch vom secundaren ov : šel, šow, šu. Gene-
tiven auf u begegnet man bei Kast. in Bvq. scbon liaufig: grehu 9, 80,
114, 134, 138, 146, 408, angelzu 35, 130, pozhutku 45, 456, Papeshu 62,
ozlia nafbu 15, 76, 77, 175 ozhenafhu 72. Paterju 76, grefhniku 88, po-
platu 107, Dani 109, madeshu 150, 215. zaihnu 296, foldatu 304. Dal¬
matin schreibt stets ou : Bogou, finou.

Umgekehrt bleibt das o manchnial auch in langbetonteu Silben be-
wahrt. Man findet in demselben Worte, ja auch in derselben Form, o und
u, z. B. ponmzli 17, neben pomozli 176, umuril 395 und umoril 397, murji
119, morji 42, pokuro 81, aber pokorfzhino 20, pokoren 20, mladuft 344 neben
mladofti 139, 270. Eltenso tinden wir skriunoft 7, 213, kronan 22, krono
22, velikofti 198, zhiftofti 251, 367, viffikofti 198, flabofti 284, fvitlostjo
417. Der Waudel des o in u ist nicht consequent durcbgefiihrt. Solche
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Ausnahmen ko ramen sclion bei den protestantischen Schriftstellern vor. S.
Oblak, Lot. 1887 p. 267.

U und o finden wfr in den Formen des Verb. storiti; z. B. fturili 76,
ftorile 101; fturiu 83, ftoriu 112; fturjeno 122, ftorjeni 151,

Das u in veruvali 83, safpotuvale 98, sdihiivanje 200 etc. ist nicht
durch einen lautlichen Vorgang, sondern durch den Einfluss des Priisens
entstanden.

In einem Falle ist das urspriinglich kurzbetonte o durch uo bezeichnet,
wie dasselbe nach Cvetje III, 8 in Unterkrain lautet. S. 147 lesen wir
uoli; ebenso erscheint uolo 143, uolnu 143. Dasselbe o wird in Innerkrain zu
uo, und bei Štrekelj 52 lesen vvir wu61’a, im Dialekte von Kirchheim naj-
wiiolin. Arcb. VII, 398.

Endlich bietet Kast. 3 Beispiele, in welchen a fiir o steht, nepopol-
nama 306, stary 255, potak 431. Das letzte ist ein Schreib- oder Druck-
fehler, bevvirkt durch das vorgehende kak; das a in popolnama entstand
unter dem Einfluss des dat. und instr. du. In stary schwachte sich das o
zu n, welches hier mit a bezeichnet ist. Der Halbvocal kann auch ganzlich
schwinden; so entsteht stri, das im Wippacher Tliale gesprochen wird. Dieser
Wandel wird durch die Verriickung des Accentes bewirkt.

Das o sank zum unbestimmten Halbvocal in gefpud 255, debiutlivi
206. Unbetontes o geht heutzutage in mehreren Dialekten Oberkrains in
einen Halbvocal liber, vvelcher zwischen o und u steht. S. Oblak, Don. 16.
Im Gorzer Mittelkarstdialekte spricht man yaspud; a ist ein Laut, der
beilaufig die Mitte zwischen a und u einnimmt. Štrekelj 5. Inter-
essant ist es, dass in Innerkrain, wie ich dies aus schriftlicher Mittheilung
wei(.i, noch heutigen Tages gespud gesprochen wird. Demnach selien vvir
bei Kast. hierin eine Keminiscenz seines Heimatsdialektes.

In Bvq. finden vvir fpet 15, 234, 399, 436, 440 und fupet 13, 33,
123, 405. Sclion das Aslov. kennt neben opgti auch v uspeti. Es kann daher
fpet als das Product der Coutamination des aslov. vusp^ti und des slovenischen
zopet angesehen werden. Oblak, Don. 17.

Wie schon die altesten Schriftsteller bietet Kast. nur prerok und nicht
prorok, z. B. prerokovi 9, preroki 158, prerok 217 etc., desgleichen preklina
393, prekletje 415.

Aus der Gruppe or entvvickelte sich in unbetonten Silben j'—er, z. B.
kamer 147, 406, 436. Kast. schreibt kakor 20, 156, 437, 440, u. s. w.;
einmal findet sich kakiur; kolikar 303. Kakor ist eine Form der Schrift-
sprache, gesprochen wurde kaker. S. dartlber Cv. II, 6, 7, 8. VIII, 9. IX, 9.

Beachte die Formen preidn 56, u’ veiden 125, 434. Hier schvvachte
sich das o zu n, vvelches dann ganzlich verschvvand : preidn. In u’ veiden
trat der dumpfe, unbestimmte Halbvocal ein, welcher hier mit e bezeichnet ist.

Dem aslov. % entspricht o, vvelches auch in langbetonten Silben uii-
verandert bleibt, z. B. rokah Pr., porozhi 2, rekdzh 14, pogoflu 27, potu
28, okrogloft 56, lok 407 etc. Nur in fupbr 42, 199, 214, 247 etc. ent¬
spricht dem aslov. $ ein u (aslov. s%pi5E), was wir auch bei Trubar finden.
Levec 5.

Der Vocal a ist viel conservativer als e und o. Er blieb in langbe-
tonten Silben, falls er nicht vom benachbarten Laute beeinflusst wurde,
unverandert und erhielt sich groBtentheils auch in uiibetonteu und kurz-
betonten Silben.
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Die Prap. raz laufcet in Zusammensetzungen rez. Dieser Umlaut gieng
unter dem Binflusse des benaclibarten r vor sich; vgl. das čakavische kresti,
das auch in einigen slov. Dialekten gesprochen wird, fiir krasti. Skrabec
(Cv. IX, 8.) vermuthet, rez sei nach der Analogie von brez und erez ent-
standen. Derselben Erseheinung begegnen wir im kajkavischen Dialekte.
Die alten Ragusaner Schriftsteller schreiben immer rez statt raz.

Wir lesen inBvqvice: reshalenib 13, resbodla 22, resheni 22, refveti
24, resdial 33, resodevamo 41, resodel 415 neben rasodil 79, reftrenim
76, reslaga 84, reslozhiu 102, reftergai 125, refpete 134, reftajat 243,
resboinikdu 255 neben rasbojnika 397, refpudil 304, refpozhil 394, resdere
398, resklalu 399, reffardifh 411, resglaffit 413.

Ebenso finden wir ze statt za: sefhlufhenie 3 neben safliluslienie 87,
sehvalite 139 neben šali valimo 16, sefpym 146 neben safpvfh 153, sepopa-
denu 111 neben sapopaden 213 sapopadli 351, sedeni 48, senizhovali 201,
aber satiri 17.

Ferner lesen wir ne statt na: nefhla 13, 14 etc., snefhla 32 neben
nafhil 163, najdefte 170, najdenu 395, nemeftnik 74, neben nameftnik 87,
riedlugah 109, 129, nedluh 227, 252, 427, neben nadlugah 110, nadlug
113, nadluge 199, 241, nadluh 427; neprei 68, nerozhei 130, u’ neroz-
hejn 151, nepne 417, nepnhliu 455, negnil 437, endlicb ne to veliko mogozlmoft
204 : sonst uberall na, z. 13. 5, 6, 7 etc. Auch die Prap. nad ist in ned
iibergegangen : ned 142, 147. Na erhielt sich in naglaunili 91, napolnite
57, nardsn 102 u. s. w.

Formen wie nefhla sind durch die Ubertragung des Accentes zn er-
klaren. Dieser Ubergang des a in e wurde dann auch auf unbetontes na
ausgedehnt. Hiebei ist aber der Umstand zu beachten, dass sich statt und
neben der Negation ne auch na findet (s. S. 7.); es kann dalier an eine Aus-
gleichung des ne=na (Negation) und des na—ne (Praposition) gedaclit vverden.
Statt da (ut) schreibt Kast. de, 3, 17 etc., welches sich schon bei den
altesten Schriftstellern findet und auch heutzutage gesprochen wird. Die Con-
junction da gieng durch die Ubertragung des Accentes wahrscheinlich zu-
nachst in jenen Fallen in de ttber, in welchen sie vor enklitischen Wortern
stand. Cv. IX, 8.

Kast. schreibt delezh Pr., 80, 100, 111. Auch hier haben wir an eine
Ubertragung des Accentes zu denken. Weniger wahrscheinlich diinkt mir
die Vermuthung Oblaks, Don. 18, dass deleč unter dem Eintiusse des delje
— delj entstanden sei. Das p. 193 u. 430 vorkommende die ist gleich
dlje aus dalje. Dasselbe wird noch heutzutage gesprochen und findet sich
auch im valje, velje, asi. vti dulje, (statim) und vadle: vadle do Lublane, Miki.
I, 343. Serbokroat. valje.

Vor j lautet unbetontes a oft in e ura. Cf. Miki. I, 321. Wir haben
hier eine Art Assimilation. Der benachbarte Palatal iibt auf den vollen Laut
a einen sclnvachenden Einfluss aus. So schreibt Kast. nerozhei 130, u’ nero-
zheju 191, aber ukupai 17, 344, ufai 51, 400, sai 396, skorai 279, sdai 95,
tiakai 147, osgorai 8, sunai 67, saturai 94 etc.

Diese Assimilation, nach welcher der vollere Laut in der Nachbarschaft
von Palatalen auf die niedrige Stufe herabsinkt, ist im Čechischen allge-
mein durchgedrungen und findet sich auch bei Trubar stark verbreitet
(Levec 6f.). Bei diesem tritt sie zunachst im gen. sg. ein, doch kommt sie
auch sonst vor. S. Arch. XI, 420f. Auch in Bvq. finden wir den gen. pre-
livanie 126, es kommeu aber daselbst noch andere Beispiele dieser Lauter-
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scheinung vor. Wir tinden ponishenie 31 neben ponishanie 7, fhpishčma
211, omadeshen 212, opraulejo 410, perpraulejo 437. Hieher gehoren wahr-
scheinlich die Formen perprauleniu 343, premineme269, fpvemlenfe 132, ob-
wohl sie auf pripraviti, premeriti spremiti zuriickgefuhrt werden koti n en;
denn die Bildung der Sabst. verb. von perf. Verben vvird bei den alten
Schriftstellern nicht geraieden. S. Miki. IV. 878. Dieser Assimilation be-
gegnen wir aUch bei den kajkavischen Schriftstellern. S. Oblak Let. 1889, p. 138.

Unbetontes oder kurzbetontes a geht unter dem Einflusse des uacb-
folgenden 1 nnd v (w) in o liber. Audi zu dieser Lautorscheiming
bietet Kast. in Bvq. mehrere Beispiele : rovnali 51, 58, rouuali 88, ne-
rounai 444, prou 196, 245, 257 bis, 412, sliol 214 neben shal 157, 298,
dellouzam 222, sdrou 271 neben sdrau 196.

Statt a findet sich o in: obroni 41, nesmankono 56, obftonoviten
109,151, rokoma 141, sasrotnoten 159, osdrovil 302. Wahrscheiulich siriti das
Druckfehler, erklarlich durcli das vorausgehende oder nachfolgende o. TJr-
sholiou 65, 68 ist vielleicht schon in dieser Form aus dem Deutscheh
entlehnt; butora 79, 429, butoro 279 ist mit o aus dem Magyarischen
herubergenommen. Heutzutage butara. S. Miki. Etym. Fremdworterbudi sub v.

Koku 46, 257 ist aus kako (kaku) durcli die Vocalliarmonie ent-
standen. Dieses o in koku verwandelte sich in u, welclies \vieder zu dem
unbestimmten Halbvocale lierabsank. Daher hort man lieute in einigen Ge-
genden neben koko audi kcko, teko. Alikl. 111, 322, Cv. IX, 8.

Die Form prepod 98, prepot 198, kann vielleicht durcli den scharfen
Accent erklart werden. Dunkel ist mir nardsn 102 (na razno).

Der i-Vocal (aslov. i und y) blieb in betonten Silben unveiandert, in
unbetonten sank er aber zu einem unbestimmten Halbvocal herab, der sich
in der Aussprache dem e naherte, so dass der Unterschied zvvischen dem
unbetonten i und dem unbetonten e .nur gering war. So entspriclit das
aslov. i dem kurzen indoeuropaischen i und e.

Wir tinden diesen unbestimmten Halbvocal gevvohnlich mit e be-
zeichnet. Beispiele dieser Lauterscheiuung sind schon in den spateren
Schriften Trubars sowie in anderen Quellen des XVI. Jahrh. anzutreffen.
Viel zahlreicher sind sie bei Skalar und in Stapleton. S. Oblak, Don. 19.
Kast. bietet k’ nezhemer 103 neben nizhemar 419, nyzhesar 272, k’ nikomer 421.

Vor lii im part. praet. act. II. tinden wir e statt i: pozhutel 242,
obogatel 256 (obogatiti), odpuftel 302, uteknel 392, povernel 403, hodel
405, vodel 405. Diese Lauterscheirnmg begegnet uns schon bei Trub., z. B.
ftopell; sie kommt audi bei Skalar vor. S. Oblak Let. 1889, p. 167.

Eine Anlehnung aii die Verba der I. u. II. Classe ist dabei voll-
stiindig ausgeschlossen, vielmehr ist dieses e das Aquivalent fur den un¬
bestimmten Halbvocal, welcher sich vor lu schon friihzeitig aus dem i ent-
wickelt hat. Audi a schivacht sich vor lu zu dem unbestimmten Laute. In
Stapl. lesen wir fhlifhol, konzhol, klukol etc. Sieh Raič, Stapl II. 13.

Eine Schvvachung des i zum Halbvocal haben wir in majhen Pr., 287,
353, majhena 305 neben maihino 109, majhinimu 267, 288.

Die Gruppe ri ward vor dem folgenden Consonanten zu j- (er). Dieser
Lautvrandel ist bei Kast. auf die Praposition pri beschrankt: per tem 8,
perbeshimo 2, pernellel 26, perpovedala 45, perraital 52 etc.

Statt per kommt. auch par vor: parnag (Tvapdcfop.vo?) 280, parnasiga
137 — und pri: priatel 135, 395, prifhal 302, 399, prikasen 168. Formen
wie keruiza (krivica), terje (trije) findet man in Bvq. nicht. Ebenso bietet
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sicli uns daselbst kein Beispiel fur den Ubet gang der Gruppe ni zu n (ge-
schiieben en). Die Instrumentale bolesnjo 143, 145, lubesanjo 200, 257,
327, 307 sind dureh Anlehnung an den Nominativ entstanden.

Anlautendes i, welches auch bei Kast. manchmal deu Vorschlag j
bekommt, bleibt ungeschwacht: jifhzhe 291, jiskati 328, 329, s’ igro 453.

Das pre in prejel 55, 151, prejeti 214, beruht auf dem aslov. pre¬
jeti, welches in denselben Denkmalern neben prijati vorkommt. Die Ahnahme
Oblaks (Don. 20), pre in diesem Worte sei aus pri miter dem Binflusse der
mit pie zusammengesetzten Worter entstanden, diirfte kamri riclitig sein.
Perjelu 411 geht auf prijeti zunick. Wir sehen, dass Kastelec vvie das
Altslovenische beide Formen kcnnt: (prejel 55, perjelu 411).

Wegen des nachfolgenden r ward i zu e : preperafte 191, preperai
192, umeram 100 neben umiranju 128, umiranje 200. Das i in umirati
ist die Dehnung des i in mlrrj,. W. mir neben mur. S. Jagic Arch.
I, 442. Miki. I. 311, 313.

Es darf nicht unenvalint bleiben, dass Kast. dufhezbih Pr. neben
difbezhi 30 schreibt. Dasselbe iinden wir bei Skalar. S. Oblak, Don. 20.
Das u in dufhezhih beruht auf der Anlehnung an duh; demuach ist das¬
selbe ein rvirkliclies u und kein graphischcr Keilev des unbestimmten Halb-
vocals, der sieh aus dem i in dišeči entvvickeln konnte. Cf. Cv. III. 5.

Der Schvvund des i in kurzen und unbetonten Silbeu ist in
Bvq. liocbst selten. Wir liuden Priorzi Pr., trefbtarza 115, 248, almpslme
92, 139. Hieher geliort auch olsku dreuce 123 oljisko. (Sufist. oljika,
serbokr. uljika). Meist bleibt das kurze und unbetonte i erhalten, z. B.
koreninizo 56, mladenizhe 157, materino 152, shlafernizo 159, ketinah 170,
maihinimu 267, varilia 105, 139, varitefe 369, tovarifhtvu 127, 132, 376,
kladivu 437.

Formen \vie varjo 121, bratijo 193 berulieu auf der fchlerhaften Graphik,
solite nicht der Sehwund des i im engen Ansehlusse der Enklitica be-
griindet sein.

Das i fiel ab in der Conjunction ino; wir lesen nu 47, 49, 27, 405
und oft. Dies geseliah nicht ganz auf phonetisehem Wege. Moglichenveise
hatte die Sprache ursprunglich zwei Conjunetiojlen mit ahnlicher Bedeutung,
wobei no mit i zu einem Worte (ino) zusammenrucken oder auch allein
gebraucht werdeu konnte. Einmal kommt das heutzutage in der Schrift-
sprache ubliclie in vor (p. 337).

Das i fiel ab in der Prap. izit. Dies geschaeh miter dem Einflusse
der Prhp. su; es trat eine Ansgleichung beider Prap. ein.

S statt des zu envartenden iz iinden wir in Bvq. liaufig, z. B.
f’ fvojga ferza fpuftil 20, s’ palda 44, s’ moje velike hudobe 98, s’ jezlie
104, s’ doline 105, s’ prave lnbesni 131, s’ te fhule 188, tern s’ noge ušel
255 etc., docli ispravega mojga ferzd 451.

Auch als Pratix wird s statt iz geschrieben, z. B. sderi 121, s’grevajo
120, smolil 63, srozhym 356, sdan (izdan) 390 neben iskasal 101, isveli-
zbanju 110, yskasati 196, isgovoritega 365.

Fiir s steht iz nur in isgodi 281. Bei spateren Schriftstellern kommt
iz fur s haufig vor. S. Oblak, Don. 21.

Pndlich fiel auslautendes i im Infinitiv ab. Dies geseliah nieht blo!3
auf phonetisehem VVege, sondern auch unter der Mitvvirkung. des Supinums.
In Bvq. kommt dieser kurze Infinitiv sehr haulig vor, z. B. potovat
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74, fpovedat 78, postavit 78, dopernafhat 89, zliisfcit 91, saftopit 93, po¬
ginit 107, vidit 117, prid (priti) 175 etc.

Das i erliielt sich in dvajleti 85, tri in trideffeti 244. Wahrscheiniich
hat dieses i seine Erhaltung einei gewissen Eleganz des Schriftstellers zn
verdanken. Oblak, Don. 21. Es kann aber auch der acc. pl. sein. Cf.
Levec 13.

Dem aslov. u entspricht bei Kast. n, welcbes demnach keine Ver-
anderung erleidet. Wir tinden also: vupanie l, sapnfzheni 1, oblub 2,
synii 5, lubesniviga 9 etc.

Zvveimal kommt in Bvq. o ftir u vor: lobesni 249, niemo 329. Dieses
o hat in den Dialekten Oberkrains platzgegriffen, wozu bereits Skalar zahl-
reiclie Beispiele bietet. S. Oblak Don. 23. Das o in lobesni ist ein
knrzes, reduciertes o, welches schvverlich lialbvocalisch ausgesprochen wurde.
Dasselbe o ist auch dem Gorzer Mittelkarstdialekte eigen: lopca, loblezn
neben kbiezn. Strekelj 52 n. 69.

Vor dem anlantenden u steht gevrohnlich als Vorlant ein v: vupanie
7, vuf.t 56, sVuftmi 155 neben nft 434, navuk 57, na vunitn 287, 288,
vnlhla 293, vuzlii 149 neben uzhi 149, rud 118, vuhii 435, vufhje 327.
Dieses v vvar urspriiuglich ein bilabiales v, spater aber naherte es sich dem
n und vvird heutzutage nicht rnehr gesprochen. Cf. Cvetje I, 11.

Anlautendes unbetontes u tiel ab in: bogo 98, 149, 161, boga 125,
bosiga 105, 134, 144, bosimu 111, 135, busliiz 144, bufhtvi 256 neben
ubogiga 190, 195, ubogi 293, vbosimu 359, ubogi 400.

Ftir das silbenbildende r schreibt Kastelec er und er, z. B. oberni 2,
obdershati 3, fmertno 7, zhetertim 11, mertve 17, vertu 19, kervav 19,
poterpeslilivofti 21, ternovo 23, terplenia 23, fmerti 23, poterdi 34, per-
vim 35 etc.; saverši 2, fercč 9. odperteh 21 etc.

Doch tinden wir auch vielfach ar geschrieben : sarnza Fr., ganna Pr.,
utargala Pr., tarpeti 47, karfžhanskih 63, karfhzhenikom 68, 74, 88 bis,
karfzhanftva 76, karfzheniki 88, karfzheniku 89 und noch ofters, karftnika
169, karftiti 410 neben kerfzhanftvu 400, kerfhzheniki 429, 431, kerft 428,
darshe 69. marlizha 161, fleharnim 162, far.ce 190, fanikarnosM 194, pre-
skarbeli 221, prefkarbifte 278, prefkarbil 278, fkarby 279, obarnefte 279,
skarlat 396, reffardvfth 411, garla 432, darshal 435. Einmal tindet sich r
durcb or ansgedruckt : forzlmu 288.

Das e in Cerque 61, Cerkou 63 etc. ist mit dem gravis des Bohorič nicht
bezeiehnet; das Wort wurde wie heutigen Tages cerkov gesprochen (ahd.
chiriliha, xupmxw). Im \Vocheiner Dialekte haben wir csrku, cirku. Baudouin,
Otčety 66, 83. Audi das Čakavische hat crikva.

Die ftir ar angefiihrten Beispiele zeigeu, dass dasselbe durcliaus nicht
auf die uberlieferteu kirchlichen Ausdrucke bescluankt ist. In der Bezeich-
rnmg des silbeubildenden r lierrscht grofies Sclnvanken. Kast. wnsste in der
Craphik nicht, der Ausspracbe desselben gerecbt zu werden.

Aus dem 1 entvvickelte sich ol; z. B. polbinim Pr., fols 2, 55, dolge
6, dolsiga 74, Polsne, dopolnila 211, popolnoma 211 etc.

Auch Kast. schreibt ftir das aslov. slanice nur lonce 43, 153, 437,
408. Das 1 (1) schvvand vvegen des folgenden nc sclion vor Beginn unserer
Literatur. Cv. III, 3.

A s s i m i 1 a t i o n. Da die Palatalen im Slovenischeu frtihzeitig sich
verharteten, konnte denselben o statt des zu envarteuden e folgen. In
der Declination und Conjugation vvurde die Vernachlassigung]der Assimi-
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lation durch die Analogie der harten Stamme gefordert. Wir lesen in Bvq.:
Poncjom Pilatufhom 15, mezhom 21, altarjoin 66, 77, paftirjou 89, 90,
papeshou 94, budizhom 111, 291, hudizhove 145, krishom 159, madesbom
200, piffarjou 295, farjom 391, farisejou 391, oroshjom 435, pezhovje 437,
prizhovanja 82, pofvezhovali 82 etc.

V e r m e i d u n g d e s v o c a 1 i s c h e n A n 1 a u t e s. Mit Ausnahme
des Bulgarisclien vermeiden alle slavischen Sprachen (auch das Altslove-
nische) den vocalischen Anlaut. Dies geschieht im Slovenischen durch den
Vorschlag eines j vor einen hellen Vocal, durch den Vorschub eines v vor
den dunklen Vocal (a, o). Die Beispiele des vor i vorgeschlagenen j sind
p. 13 aufgezahlt; ebenso wurde bei u envahnt, dass' dasselbe im Anlaute
ein v als Vorschlag annimmt. Bei edn nnd edin ist das anlautende j ver-
loren gegangen. Selbst die iiUesten Schriftsteller habeu ausschliefilich edn.
Beide Worter lauten heutzutage in allen Dialekten, emige ostliche Steier-
marks ausgenommen, vocalisch an.

B) Die C o n s o n a n t e n.

Die L i q u i d e n. Fiir das harte 1 (poln. 1) schreibt Kast. schon
vielfach u : vidin 84, fturin 83, 84, 118, 119, mermrau 85, oberniu 98, po-
usdigniu 99, 125, hvalili 108, ftvariu 102 zliaftiu 108, saklenin 118, obudili
118, veffeliu 123 etc*). Es herrscht kein Zweifel dariiber, dass das harte 1
zn seiner Zeit wie englisches w oder wie ein zvvischen 1 und w liegender
Laut gesprochen wurde. Pormen wie sturu, livalu kommen in Bvq. nicht
vor; das i erhielt sich noch vor dem w, doch zeigen die S. 12 angefiihrten
Beispiele, dass sich dasselbe bereits zum unbestiminten Halbvocale zu
schwachen begann.

Die Wandlung des harten 1 zu w begann schon um die Mitte des
XVI. Jahrh. Beispiele dieser Erscheinung findet man bereits bei Krelj.
Fra Gregorio Alasia in Dnino schreibt unsrer lieutigen Aussprache gemali:
sond, vzau, gou, pacii u. s. w. Marn, Jezičnih XXI, 25 sq. Daber komite
Pater Hippolyt im Abdrueke der Grammatik von Bohorič schreibeu:
, Litera L, licet semper feribi debeat, quandoque tamen non pronunciatur.“
Kop. 102.

Wenn Kast. trotzdem in iibenviegenden Fallen fiir I — 1 schreibt,
so folgt er hierin mir der damals iiblichen Graphik.

Das 1 im part. praet. act. II. als mittleres (lat. u. deutsches) 1 aus-
zusprechen, was in jungster Zeit sogar in der Schule Eingang gefunden
hat, ist ebenso iinnatiirlich und uuschon, als unricbtig nnd unslavisch.
Diese Aussprache verdankt ihre Entstehung fremdem Eintlusse sovvie der
mangelhaften Graphik. **)

Fiir das enveichle 1 (P, lj) tritt ji ein, aber mir dahu, wenn das’
weiche 1’ (lj) nach einem Vocale steht. Wir finden krailiza 4, 42, krai-
leftvu 6, krail 122, daile 450, aber kral 397. Selten schreibt K. in Bvq.
fflr das n’ (nj) — jn : varuvajnu Pr., kojni 428, tulikain 65, 87, 88 u. pft.

Im Anlaute sowie nach einem Consonanten ward das erweichte.lj
wie das mittlere 1 ausgesprocheri, z. B. luba 18, ludy 55, sgubleniga 13,

*) Uemnach ist die Behauptung des II. V. S. in der Zeitsclirift Dom in Svet I, p. 66,
dass Kast. in der Prosa .stot« 1, in der Poesie aber 1 und u selireibe, nicht riclitig,

**) S. Cvetje I, 9, 10 II, lil, 5, 6, 7, 8, 'VIII, 12. IX, 2. Lekše, Recimo katero
o našem pravorečiu in der Zeitsehr. Dom. in Svet. I, p. 75f, 125f, 127—139, 152— 154,
169A-171.
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semli etc. Die Enveichung blieb unbezeichnet in den Formeli wie hvalena
18, neufmilenih 21, shele 30, perpepelaui 27, voli 33 u. s. w.

Keine Efweichung des 1 bervirkt ije; dagegen geht nije in n’e flber,
Miklos. I. 339. Desbalb schreibt Kast. richtig veJTelje gegeniiber dianie,
welches er in der lateinischen Nachrede p. 177 wie das italienische vigne
(vineae) ansgesproclien vvissen will. Aus dem Grande ist der Vormnf Ko-
pitars (Gramm. p. 63); „Ebenso, wenn er (Kast.) dianie schrieb, warum
nicht auch vefselie, welcbes er mit Bohoritsch ,vefsefje’ schreibt V“ unge-
reclit. — Wohl ist er aber bei den ntr. auf nje (aslov ritje) in der Schreib-
weise iiiconsequent, denn er schreibt babi terplenlu 47, bald terplenju 94.
Es ist in dieser Hinsicht zu bemerken, dass im 1. Tlieile des Werkes die
Formen auf nje tiberwiegen, so dass die von ihm selbst aufgestellte ltegel
nicht beachtet erscheint, vvahrend der ganze II. Theil k cin einziges Bei-
spiel der ntr. auf nje aufweist, vielmehr daselbst die Schreibwelse me streng
durchgeluhrt ist.

Wie fiberhaupt alle krainischen Schriftsteller des XVL—XVIII. Jahr-
hunderts mir čez und nicht črez bieten, so finden wir auch in Bvq. nur
zhes Pr., 18, 54 u. s. w. Ebenso schreibt K. fhibli 53, sliible 47, shellu
417. Die etwas harten Grnppen čr und žr wnrden durcli deu Schwund des
r erleichtert. In einigen Dialekten trat čer — fiir čr — ein: čerez, čereulje,
čeresnja. Cf. Miki. I, 357.

Die Dentalen. Die Grappe tl, dl ist bei Kast. erlialten : padla
Pr., resbodla 22, dopadlu 102 u. s. w. Vor dem tonenden 1 wurde t tbnend
(Assimilation) in fpledli 396. Aus dem part. gieng das d ins praes. iiber,
cvedem, was man heutzutage in mehreren Dialekten spridit, z. B. im Wo-
cheiner Dial. (Baudouin, Otčety 101), im Venet. (Klodič 14). Dazu bietet
Kast. kein Beispiel. — Das part., praet. act. finden wir ohne t in sralfel
Pr. Das t scluvand, da man rasti mit nesti zusammenstellte. Enter der
Einwirkung des lnfinitivs gieng t auch im praes. verloren: rasem. Das ra¬
sen im VVocheiner Dial. berulit auf raščen, welches auch im Gorzer Mittel-
karstdialekte gesprochen wird und eine Neubildung nach den Verb. der IV.
Classe ist.

In der Grappe zdv erhalt sicli das d, v aber talit aus : nsdigujem 413,
usdignil 423, usdignena 90 u. s. w.

D liel aus in: osgorai 8, 10 etc., osdolai 71, osnotranjo 123, 124;
ferner in eden: enu 50, pnimn 53, eno 56 u. s. w. soivie in oboden,: obe-
nimu 79, obena 90 u. s. w, neben obedu 78, 144, 410 u. sonst ofters.
Wir finden sogar beffenik 302 neben beffednika 247, beffeidniza 115. End-
lich fiel d aus in luske (ryzh3r) 314, luski (fhkodi) 455 neben ludsku blagu
454. — An Stelle des d tritt das ihm vervvaudte j ein : Gospoiska 359,
365, vgl. blejski, zagrajski, mlajši, T liel aus in polle (potle) 392, aslov.
potolč neben potler 172, aslov. potolgže.

Die L a b i a 1 e n. In der Gruppe pj, bj, mj, vj verliert das I, wel-
cbes in Vereinigung mit den vorhergehenden Labialen sich aus j entvvickelt,
seine Erweichung, z. B. semli 13, reskroplenje 40, osbivlen 56, oblnblen
84, pogublenja 98 u. s. w. In den Beispieleu, wie pogublenja 98, reskro¬
plenje 40, vvolite die Sprache die doppelte Ervveichung vermeiden. Dieselbe
Erscheinung seben wir im Gorzer Mittelkarstdialekte. S. Stiekelj p. 106.

Kast. schreibt fpumniti 1, 8, 9, 11 u. s. w. Einmal treffen wir fpol
nite an 282, vvo also die Gruppe mu in vri ubergieng. Scbon Skalar jiat
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opouni 228 b, ebenso J. Bapt. spolnila V. 34. Oblak, Don. 31. Im Gorzer
Mittelkarstdialekte hort man su spiinit (sprint). Štrekelj 102.

Nach b iiel v auš: obari 22, 115, 121 etc. obaruje 49, 121, obarnj
111, o baruval 255, 439, obarnvati 439 etc. neben obvari 439; desgleichen
in obeshi 107, obladanie 442. Dieselbe Erscheinung sehen wir im Aslov.
und in den meisten slav. Spracben.

Unter der Mitwirkung des moj fiel das v aus in toji 424, tui 433; docli
ist tvoj, svoj das Gewohnliche. Dies finden wir aucb in mehreren heutigen
Dialekten, z. B. im IVocheiner Dial. (Baudouin, Oteety 100), in der Mund-
art des Gorzer Mittelkarstes (Štrekelj 89).

Die G n 11 u r a le n. Auslautendes g geht in h liber; dolh 94, 149
neben dolg 81, odloh 136, nedluli 227, nadlnh 284, 411, 414 u. o., vrah
413, 414 ter, 418 etc.; h fiir g steht aucb im Inlante (als Auslaut der
Silbe): drubdi 63, nihdar 337. Diese Erscheinung ist den oberkrainischen,
innerkrainiscben und Gorzerdialekten eigen. S. Valjavec 14, Baudouin, Otč.
93, Štrekelj 19, Zakrajšek, Glasnik XII, 440. Beispiele dieses Lautwandels
finden sich bei Skalar und J. Bapt. S. Oblak, Don. 28. Bei Kast. sind die-
selben eine Reminiscenz seines Heimatsdialektes.

In der Gruppe gl fiel das g ab : pole 52, 82, 104 etc., polle 33, 60
bis, 390 etc,; ebenso finden wir lih statt glib : aku lih 61, 62, 63, 99 u.
o., ku lih 404, fi lih 81, zhe lih 428 etc., lih letu 63 u. o. neben glili
letel 65, v glihi vishi 89, 93, ufi glili 420, glib talni 398.

In der Gruppe kč fiel k aus: omezhi 160 neben omekshj 327, aslov.
om§k tičati.

Die Gutturalen gehen in Sibilanten iiber, einigemale nur unter der
Macht der Analogie: otrocih 57, otroci 434, 440, 446, volce 435, drusiga
59, dolsiga 74 etc. neben drugi (nom. pl.) 71, enakiga 110, drugimu 189
u. s. w. Dadurch, dass i an Stelle des aslov. y getreten, sind die Sibilanten
haufiger geworden. Miki. I, 350.

G wird vor e zu j enveicht. Diese Erweichung ist secundar und tritt
im Westen des slov. Sprachgebietes vor jedem weicben Vocal (i, e, e, §)
ein. K wird zu č, h zu š und g zu j. In den iilteren Drucken des XVI.
Jahrhunderts komrat sie noch nicht vor. Skalar aber kennt sie sclion.
S. Oblak, Don. 28. — Bei Kast. finden wir ushyem 116, vuslije 327 (cf. žje,
žjem im IVocheiner Dial. Baudouin, Otč. 87), rejera 3 neben regierai 283,
pejeruvamo 39 neben pegerujefte 138, 139. Aucb hier folgte Kast. der
Mnndart seiner Heimat, wo man žjem, šiša, klobuče spricht.

D i e S i b i 1 a n t e n. Zv wird zu zg in sgnoniti 330. Dieses g ist
ein tonender Reibelaut, dem bolim, h in bora ahnlich, ohne sich aber mit
diesem vollkommen zu decken. Dieselbe Erscheinung sehen wir im Gorzer
Mittelkarstdialekte: zyun, zydnit. Štrekelj 19, 110.

Unter der Beeinflussung des š in der nachfolgenden Silbe gelit s in
š liber. Kast. schreibt z. B. V’ fhlifhi 3, flilifhal 85, sefhlushenie 3, fhlushbi
24, fhlushabnikom 144, pofhlufba 57. fbufhiz 164, fhkufhniava 427, 1'hkufha
427, sogar dofheshe 63, dofheshejo 73 neben dem regelmafiigen dofeshejo
59, 69. — Diese Assimilation bat heutigen Tages in vielen Dialekten platz-
gegriffen, so in den oberkrainischen und innerkrainiscben. S. Baudouin Otč.
991. Auch im Gorzer Mittelkarstdialekte wird šyša, šlš žba, šlyšatgesprochen,
nicht syša, slyžba, slyšat, wie Štrekelj p. 56 u. 117 bietet. — Die altosten
Sclniftsteller kennen diesen Lautwandel nicht. So finde ich im Psalter
Irubars poslufhai (Kop. 18) vslishai (Kop. 22); iir> Neuen Testament des-

3
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selben Mest man kposlushaniu, poslushai (Kop. 32), flushba (Kop. 65) flifhi
(Kop. 69). — Auch hierin folgte Kast. dem Dialekte seiner Heimat.

S schwand vor dem folgenden s: IVetlim Sonzam si obdana 43, nyzh
fabo ne poneffe 334, je tabo ušel 407.

Z filllt vor dem folgenden s, ž ab (Assimilation), z. B. resheni 23,
reshalenih 13, refveti 146, refvitenu 136, refvizhenu 161.

Die Palatalen. Das tonlose š wird heutzutage in das tonende ž
venvandelt, z. B. Matevža, Miklavža, Pilatuža. Cf. Bezek 18. Kastelec bietet
noch š: Janih 398, 433, Sant Janfha 437, Pilatufha 436, Erodefhu 395
neben Lukesh 38, Annashu 435.

Der unter- und innerkraniso.be Dialekt kennt nur die Gruppe šč
(aslov. št). Daher finden wir in Bvq. šč; doch stofit uns an 3 Stellen das
oberkrainische š auf: odpnfhanie 329, karfhanski 330, k’ odpufhaniu 416.
Nevof lilivofti 93 gehort scbwerlich hieher, da das č wegen der unbeipiemen
Lautgruppe šel’ ausfiel. Doch finden wir auch nevofhzhliu 455. Štrekelj p. 83:
nawošl’iw.

Assimilation der Consonanten. Einiges wurde scbon be-
rulirt. D wird vor k zu t verwandelt, z. B. flatkuft 1, 124, 1'latka 2, britko
270 neben fladklift 249, fladkn 155. Ž geht vor k in š tiber: tefhko 144,
tefhkuft 246. ebenso vor t: sovrafhtva 93, 453. Doch finden wir auch teshko
216, teshkuft 406 etc. Die Assimilation trat ein in Formen wie reftegni
125, reftergai 125, refpete 134, reftajat 270, refpozhil 394, reffardjfh 411,
leifti (lezti) 421.

Die Prap. k (ku) geht vor t in h tiber (cf. nohti, lahti): h’ tebi 97,
213 u. oft, h’ tvoj im u 105, h’ taki 368 neben k’ troftu 96, k’ taki 368-
Ebenso steht h neben k auch vor anderen Consonanten. Heutzutage hat
sich h in mehreren Dialekten durch die Analogie als die einzig und
allein giltige Form dieser Praposition festgesetzt. Cf. Arch. Vit, 393.
Cvetje IX, 1.

Aus dem Suffix (čisk) wurde sk, čk und šk.: zhlovefka 87, 88, 106
etc., mertvazhkiga 271, mertvazhku 153, gerzhku 437, junazhku 416, mertvafhko
419. In zhlovefku (aslov. človečisko) fiel das č vor dem s aus. Dasselbe
gilt von zhloveftvi 238 zhloveftva 238 neben zhlovefhtva 238. Umgekehrt
schwand das s in mertvazhku, junazhku u. s. w.

Es fragt sich ob šk in mrtvaško unmittelbar aus čk entstanden sei;
eber baben wir hier an die Analogie der VVortformen wie laški aus la-
šišlri zu denken. Cf. Cvetje VII, 10. Unter der Macht der Analogie entwi-
ckelte sich das Adjeetiv nebeški statt nebeški, vvelches in Bvq. nur in
dieser Form vorkommt.

E i n s c h a 11 u n g der Consonanten. Fur poln schreibt Kast.
polhen Pr , 190, polhinim Pr., polhiniga 213, polhina 125 neben polna 6,
131, 161.

In Fremdvortern tritt an das erweichte 1 ein n an: Cranzelni Pr.,
Apoftelnom 27, 28 neben Apoftolou 25 u. oft, exemplom 430.

In saobftojn 409, wofiir bei Trubar, Krelj und Skalar sabftojn zu fin¬
den ist, kann die Einschaltung des b (s. Oblak, Don. 33) nicht vermuthet
vverden, vielmehr stand dasselbe ursprunglich und ist im heutigen zastonj
ausgefallen, was Oblak 1. e. ftir moglich halt.
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III. Zor Formenlehre.
A. Nominale D eclin ati o n.

u/o-Starnme.
N o m. Der unbestimmte Halbvocal (e, a) ist geschvvunden, z. B. lebn

53, 106, jarm 79, travn 167, profenc 163, tedn 174, grudn 174, ftudenz
213, konz 234, 411, 116, 419, Francifhk 281.

G e n. Neben der Genetivendung a finden wir Formen auf u, welche
von der u-Declination entlehnt sind: synu 1, 5, 9, 18, 21, 24, 36 etc.
neben syna 200, 232 etc., ftrahu 57, 140, 410 neben ftraha 392, rodii 57,
59, fmradii 251. ftanu 419. Diese Endung ist auf einsilbige Worter mit
der Betouung ~ beschrankt.

Dat. Hier sind hervorzuheben die Beispiele auf —i : ftudenci 98,
ferci 205, Petri 392, l'tani 434, ftebri 436, fhaharji 437. Bei Trub. bogi.
In der jetzigen Spraclie sind diese Dative stark verbreitet, in den ostlichen
Dialekten fast allein herrschend. S. Oblak, Zur Gesch. p. 31.

Die Endung -ovi komvnt in Bvq. bei dem alten u-Stamme sin (asi.
synu) vor: synovi 2, 16 115, 127 neben synu 107, 155, 176, 216, 285.

Aufierdem finden w einmal die combinierte Form synovu 220. An
d‘m durch ov erweiterten Stamm trat die Endung u an.

A c c. Hier muss die combinierte Form synova 2 envahnt werden.
V o c. Derselbe ist uberall durch den nora. ersetzt. Christe 146, 195,

196 etc., neben welchem auch Cbriftus vorkommt 153, 195 etc., ist kein
volksthiimlicher voc.

L o c. Der loc. geht auf i und u aus. Das i ist der Reflex des aslov. e.
Daber sind die loc. auf i keine Analogiebildungen nacli den weichen Stiim-
men. S. daruber Oblak, 1. c. 41f. n. Miki. I, 329. Die u-Endung ist von
den u-Stammen entlehnt. Der loc. auf u ist in Bvq. doppelt so baufig wie
der auf i. Cf. Oblak, 1. c. 43. Die weichen Stamme, besonders die auf -ije
haben fast ausnahmslos die Endung u : varuvajnu Pr., obyskainu 8, shi-
vemu 2, 70, 93, 114, 116, 298, sbriffaniu 56, jokaniu 89, dopernafhaniu
90, terplenju 94, terpleniu 129, 134, 244, napreibranju 96, voiskuvaniu
108, vupaniu 109, 282, saneffeniu 110, savupanlu 110, 282, vojskovanju
129, umiraniu 132 etc.

Daraus ersehen wir, wie unbegriindet und vrHlkfirlich die Hegel ist,
dass man im loc. der jo-Stamme i schreiben mfisse.

Die aslov. Endung e erscheint noeh als ei in u’ slei 426, 432.
I n s t r. Der instr. geht auf om und am aus. Am trat an die Stelle

des historischen om (das aber niclit der aslov. Endung umi entspricht) nach
der Analogie des dat. pl. ntr., woselbst -am unter Anlehuung an das a des
nom. pl- zuerst aufkam. Vgl. Oblak, 1. c. 57, Cvetje II, 4, Škrabee, O glasu
in naglasu p. 30.

Beide Endungen halten sich in Bvq. das Gleichgewicbt. Hingegen
herrscht in Stapleton zwischen -am und -om das Verh&ltnis 4 : 1, bei
Skalar sogar 8 : 1. Wir sehen, dass Kastelec viel conservativer ist. In den
Drucken des XVI- Jahrh. ist -am im instr. ungemein selten.

Einmal finden wir in Bvq. sogar die Endung um : glaffum 457. Diese
Form setzt den Acut auf der Ultima voraus, um ist aus 6m auf lautlichem
Wege entstanden. Bei Trubar und Dalmatin sind solclie Formen haufiger.
— Die Assimilation nach den Palatalen ist unterlassen. Bei den ntr. auf -je
finden wir in Bvq. neben -om -am auch -em, welche Endung auch in ei-

3*
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nigen Dialekten Innerkrains bewahrt ist. Wir finden : dianiem 28, 95, 200,
298, 454, terploniem 52, martranfem 53, sagvifhaniem 79, sdihovaniem 113,
osnanenjem 165, vupaniem 367, koreniem 399, pitjem 453, gegeniiber vef-
feljam 28, 32, 36, 104 etc., terpleniam 33, 149 etc. petjam 34, savupaniam
127, dianiam 140, oblizbjam 144, objskanjam 145, vupaniam 155, 293,
govorjeniam 295, orosbjom 435, fpolmifhaniam 454.

N o in. pl. Die von deu U-Stiimmen entlehnte Endung -ove, \velche
schon bei den altesten Schriftstellern sebi- selten ist (Arcb. X, 618), kommt
in Bvq. nicht vor, hingegen findet sich ovi : boguvi 236, synuvi 237. Das
e in -ove wurde durcli die gevvohnliche Genetivendung verdrangt.

Den noin. auf -je, welches von der i-Deelination entlehnt ist, finden wir
nicht selten: bratje 6, 7, 33, 70, etc., glidje 80 neben glidi 24, ozhetje
368 neben ozheti 237, judje 394, 394, 395, 396, gofpudje 236, 420, moshe
429, volce 435. Im Subst. ludje 84 hat sich uberhaupt die i-Decl. in
allen Casus bis auf den lieutigen Tag erhalten.

Die Gutturalen werden vor der Nominativendung bewahrt: grehi 52,
91, karfzheniki 95, grefbniki 89, fovrasbniki 101, fvetniki 131, 199, 210,
zbloveki 443, preroki 458. Eine Ausnahme macht ostroci 1, 440, 446 und
volce 435, das auf volci beruht und eine combinierte Form ist. Dasselbe
ist nach der Analogie von gostje, možje entstanden. Cf. Arcb. IX 331
Ljubij. Zvon Vlil, 120.

Gen. pl. Der alte geu. pl. kommt in Bvq. nur einmal vor : otnik
35. 86. Die Sprache entlehnte fruhzeitig das Suffix ov von den u-Stam-
men. Schon in den Freisinger Denkmalern kommt neben grech mehrmals
auch grechou vor.

Der Unterschied zwischen den harten und weiehen Stiimmen ist ge-
schvvunden : blapzou 3, angelzou 7, 132, angelzu 35, 130, altarjou 65, 76,
paftirjou 89, 90, papeshou 94, madeshu 150 etc.

Der gen. pl, auf das der i-Decl. entlebnte i kann in Bvq. nicht belegt
werden.

Dagegen sind die Genetive auf u haufig. S. p. 9.
Dat. p 1. Aufier der historischen Endung om finden wir hier die

Endung am, welche erst im XVI. Jahrh. >aufzukommen beginnt. Bei den
neutr. erscheint sie um 150 Jahre frii-her. S. Oblak. 1. c. 112. — In
Bvq. ubenviegen bei den mase. die alten Dative auf om, sie sind
doppelt so stark vertreten als jene auf am. Dagegen ist bei den ntr. die
Endung am schon das Geivohnliche. S. Oblak 1. c. 114. Auch im dat. pl.
hat sich der Unterschied zwisehen den hart- und weichauslautenden Stam-
men vollig ausgeglichen. Man findet: angelzom 29, 296, farjom 391, shol-
nerjom 396, dellouzom 454, paterjam 71, Dominicanarjam 71.

Der dat. zhervem 419 ist nach der Analogie der weichen Stamme
gebildet.

A c c. p 1. Aufier der gewohnlichen Endung e (asi. §), welehe von den
jo-Stammen auf die harten Stamme iibertragen wurde, finden wir einmal
die Accusativform dary 449. Dieselbe ist nach der Analogie der u-Stamme
unter der Mitivirkung der i-Stamme entstanden. Solche Aecusativformen
erscheineu bereits im XV. Jahrh. und kommen in vielen Dialekten der heu-
tigen Sprache vor. lmmer sind sie auf Monosyllaba beschrankt. tm Serbo-
kroat. kommen sie bereits im XIV. Jahrh. vor (Daničic 105—197) und
sind besonders dem Cakavischen eigen. Nemaniči. 7, 10, 12 etc., Arch. V. 185.
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Auf der u-Decl. beruht synuve 256. In aj dj e 433 ist die Endung
des nom. pl. in den acc. eingedrungen. Bei dem geringen Unterschiede
beider Endungen war diese Venvechselung leicht.

Loc. pl. In Bvq. sind die Formen auf ah in kleiner Zalil vorhanden;
es iibenviegen auch bei den neutr. die alten Formen auf — ih: snaminjah
83, tlah 89, pifmah 234, deilah 455 gegeniiber vratih 57, nebeffih 5, 7,
9, 10 etc., teleffih 43. Bei den mase. finden wir — ah uberhaupt mir
zweimal: ftudenzah 243, otrokah 555 gegeniiber otrocih 57, podboyh 57,
prašnikih 63, 77 etc., dnevih 75, grehih 120, 151, pozhutkih 298 etc.
Auch hierin scheint Kast. seinem Heimatsdialekte, in welchem ' noch
heutzutage —• ih gesprochen wird, gefolgt zu sein. Cf. Oblak, 1. c. 141.

Die Gutturalen bleiben vor i bewahrt: prašnikih 63, 94 etc., grehih
99, 98. Ausgenommen ist otrocih 57.

Hervorzuheben ware noch der loc. koteh 403. Derselbe geht auf die
aslov. Endung ehu zurflck; er kann aber auch nach den mannlichen
i-Stammen gebildet sein. S. Oblak, 1. c. 147.

I n s t r. p 1. Neben der historischen Endung i finden wir — mi, vrelche
Endung sovvohl auf die i- als auch auf die u-Decl. zuriickgefiihrt werden
kann: hribini 168, mezhmi 271, moshmy 393.

Vor i bleibt der Guttural unverandert. Kast. schreibt otroki 444,
wahrend heutzutage in vieleu Dialekten otroci gesprochen wird, indem der
Sibilant aus den anderen Casus, vvo er berechtigt ist, auch in den instr.
eingedrungen ist. Die Endung -ovi, welche durch das Hinzutreten der
historischen Endung i an den durch -ov erweiterten Staram entstanden ist,
kommt in Bvq. zweimal vor: roduvi 56, synovi 82.

Nom. acc. du. Die ursprungliche Endung a ist erhalten: resboinika,
159, 397, grefhnika 397, shaharja 398, fratarja 398.

Statt des du. steht der pl., aber ohne Zahlwort: fhaherje de bi umo¬
rili, so nyra nvh kofti lomili 399.

Die iibrigen Casus des du. lassen sich in Bvq. nicht belegen.
a-Stamme.

Die Declination der a-Stamme hat die ursprungliche Gestalt in allen
ihren Casus bewahrt.

Im dat. loc. sg. haben die Subst. auf ija ij statt iji. Das letzte
i wurdc aufgegeben, da die slov. Sprache so schwere Formen niclit liebte.
Wir finden in Bvq.: proceffij 66, Marij 96, nuij 107, Betanij 390, Sa¬
marij 448.

Der gen. pl. zeigt die auf dem ganzen slov. Sprachgebiete fast aus-
schliefilich vorkommenden Formen ohne Casuscharakter. Die Endung
a, die eine Eigenthumlichkeit der westlichen Dialekte ist und zuerst bei
Skalar erscheint, kommt in Bvq. nicht vor.

Hingegen finden wir daselbst die Endung — i, welche von den weib-
liclien i-Stammen in die Decl. der a-Stamme ubertragen wurde, in beffedi
404, Cerqvi (im pl. nach den a-S..) 75. Kast. schreibt in Bvq. fols 55,
in Nebeshki Zyl folsi 331.

Zweimal bietet Kast. im gen. pl. die Endung ah: preš hudizhovih
fkufhnjavah 151, fuper teh 1'kufhniavah 215. Da das Gefiihl ftir die Ver-
bindung der Prap. mit dem richtigen Casus schivand, konnte der gen. mit
dem loc. venvechselt werden. Cf. Oblak, 1. c. 211. Es kann aber auch
an eine Ausgleichung mit dem vorhergehenden hudizhovih, bezw. teh ge-
dacht werden.
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Im instr. pl. begegnen wir neben der historischen Endung -ami schon
-am: martram 353. Die Kiirzung wurde dnrch den Accent, der niemals
auf der TJltima ruhte, hervorgerufen; sie wurde aber auch sehr stark durch
die Symmetrie begiinstigt, da diese Casusendung die einzige war, welche
in den Rahmen der iibrigen einsilbigen nicht passte. Oblak, ]. c. 200.

Im nom. acc. du. iinden mr die Plurallorm statt des du. gesetzt:
dvei nature 238.

u-Stamme.
Die Decl. der u-Stamme bat ihre Selbstandigkeit verloren und ist in

der Decl. der u/o St. aufgegangen. Die Reste derselben sind in Bvq. er-
balten im gen. Sg: synu, ftrahu, rodu, fmradii, ftanu — cf. p. 19—, im dat.
sg. synovi, s. pg. 19. Die anderen Reste und Einwirkungen der u-Decl. wurden
schon bei den betreffenden Casus der u/o Stiimme beriihrt.

i-Stamme.
1. mase .

Spuren der alten i-Decl. bei den mase. haben sich in Bvq. beim
Subst. gospod erhalten. Gen. sg. gofpudi 139 neben dem gewbhnlichen
gofpuda 123, 141, 147, 234. 242, 440. Dat. sg. gofpudi 96, 120, 137,
139, 148, 176 190, 230 neben Gofpudu 193, 230 etc.

Es ist fraglich, ob diese Formeu zur Zeit des Kast. gesprochen wur-
den; vielleicht gehorten sie nur der Schriftsprache an, in welcher sie sich
durch den Einfluss der kirchlichen Bucher lange erhielten. Of. Oblak, Let.
1887, p. 274., Z. G. 208. Hingegen wird der nom. pl. Gofpudje 236 noch
heutzutage allgemein gesprochen.

Das Subst. pot decliniert Kast. nach der u/o Decl.: tvoji poti 143,
potou 53, 58, pravimu potu 57, dolsiga pota 74. Im acc. moje poti 57,
ist pot. fem. Als solehes wird es auch 216 gebraucht: to terdo poot. Sonst
ist uberall das urspriingliche genus bewahrt: pravimu potu 57, Boshy poot
74, dolsiga pota 74, po pravim poti 113, preshaloftni poot 122, tvoji poti
143. Da bei pot das Geschlecht schwankte, ist es im pl. auch neutrum
geworden.

In ljudje ist wie bei allen Schriftstellern und in allen heutigen Dia-
lekten die i-Decl. vollkommen bewahrt. Nom. ludje 84, 114, 138 etc. lude
43, 200, 330, 333, ludie 188, gen. ludv 130, dat. ludem 33, 101, 277,
281, 358, acc. ludy 37, 55, 118, 249, 294, 303, 351, loc. fehlt, instr.
ludmy 56, 358, 365, 374, 446.

2. feminina.

Der instr. sing. geht auf jo aus: fmertjo 18, zhaftyjo 30, miloftjo
146 etc. Die Formen miffaljo 298, miffeljo 140, 451, bolesnjo 143, 145,
lubesanjo 200 bis, 257, 297, 327 sind durch Atilehnung an den nom. ent-
standen.

Im dat., loc., instr, pl. finden wir den Ubergang der i-Stamme in die
a-Stamme: dat. miflam 254, loc. (kerbah 26, miflah 109, bolesnah 446,
instr. bolesnami 450, povudniami 451. Sonst ist die i-Decl. der fem. in
ihrer ursprtinglichen Gestalt bewahrt.

Kast. schreibt peili 116, 134, 399, nicht perfa.

u-Stamme.
Die Declination der u-Stamme ist ganz in der a-Decl. aufgegangen.

Im nom. sing. finden wir neben der Endung ov, ou auch va: molitva 218.
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Im acc. ist die altere Form erhalten: cerkou 15. 63, etc. Im instr. moli-
toujo 113 selien wir eine Anlehnung an den nomin. Zn beachten ist der
gen. pl. cerqvi 75.

Das Subst. kri, asi. krftvi hat wie im Cakavischen seine iilteste Form
bevvahrt. Diese ist selbst im Aslov. unnachweisbar. Nom. kry*99, krij 109,
gen. krij 52, 106, 309, 360, 363, kry 126, 203, 215, kiji 333, dat. kry
246, loc. krij 144, kry 413, instr. krijb 52, kryo 436, 458, kryvjo 103,
108, 207, krilijo 244, kryujo 139. Das Wort geht. nacb der i-Decl., welche
an den nom. kri ankniipft. Oblak, 1. c. 226.

C o n s o n a n t i s c h e S t a m m e.
Diese sind mit Beibebaltnng des consonantisclien Stammauslautes

vollkommen in die Declination der u/o-Starame iibergegangen.
Das Snbst. dan (asi. dlni) wird in Bvq. folgendermalJen decliniert:

gen. dne 5, 19, 73 bis, 193, dat. loc. dnevi 12, 71, 92, 93, 194, instr.
dnem 428, nom. pl. dnevi 72, gen. dny 61, 69, 73, 163, 296, 345, 352,
359, acc. dnv 78, 120, 456, loc. dnevih 75, 94, dnevjh 175. Der dat. und
instr. pl. kommen in Bvq. nicht vor.

Bei den s-Stiimmen lautet der instr. von telo-tellom 428, 431 neben
telelfom 238. In tellorn ersclieint der Stammauslaut bereits anfgegeben.

Ebenso finden wir im nom. pl. neben telelfa 417, 428, ufhefa
105, nflieffa 414, — kulla 428. — Das Wort nebo hat im 8ing. den
Slapimauslaut aufgegeben. Der pl. lautet nebesa.

Nach Oblak, Z. O. 235 bedeutet nebesa caelum, nebo das Firmament
und den Gaumen. Letzteres hei!3t auch der Traghimmel. Diese Bedeutungs-
differenzierung finde ich in Bvq. nicht. Auch der Sing. kommt in der Be-
deutung caelum vor: na nebi 6 (im Vaternnser, wie noch heUtzutage in
vielen Gegenden gebetet wird) n. 35, u nebi 40, 390, 431, v’ nebi 427, u
nebu (loc.) 403, u nebu, 406, 407, 408, 418, 428 iz neba 390, 427.

Der pl. von oko vvird nach der Analogie der fem. i-Stamme decliniert;
nom. ozhi 419, gen. ozhi 121, 124, 135, 154, 251, 407, 443, dat. ozhym
194, acc. ozhi 2, 50, 98, 116, 120, 125 etc., loc. ozheh lasst sich nicht
belegen, instr. ozhmi 93, 104, 114, 213, 403.

Zu beachten ist der instr. ozhima 149, 411. Wir sehen, dass das
Gefiihl ffir den Dual bei oči noch nicht geschwunden war.

Das Wort ozha wird nach der Analogie der t-Stamme decliniert. Die
Uberfuhrung der Decl. dieses Substantivs geschah miter dem Einflusse des
Geschlechtsgefulils. Die fem. Decl. des mase. oča vvar zu fremd. Oblak
1. c. 230. Nom. ozha 8, 13, 18, 44, 79 etc., gen. ozheta 1, 15, 155, 165,
233 etc., dat. ozhetu 11, 12, 20, 40 etc. neben ozhu 432, 434, 437, instr.
ozhetom 109, 191, 196, 211 etc. Im pl. vvird ozha als mase. behandelt;
daher tinden wir nom. ozheti 237 neben ozhetje 368, gen. ozhetou 118.

Von den beiden r-Siammem kommt in Bvq. nur mati vor, vvelches
nach der Analogie der a-St. decliniert vvird. Der acc. sg. behalt die alte
Form: mater Pr., 47, 128, der instr. hat die Endung der i-St.: materjo
(aslov. materija) 45, 148.

71. Zur Declination der personlichen P r o n o m i n a.
Im gen., dat. und acc. sg. sind die vollen Formen vorherrschend, doch

sind auch die kurzeren, enklitisclien nicht selten; besonders steben diese
nach den Prap. na, za, čez., z. B. pred te 436, sa me 52, sa me prelyl
108, sa me umeri 131, 248 bis, 408 etc., sate 411, osrife name 113, po-
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gledai na me 114 etc., nate 133, 213, 245, 414, na fe 41 G, 428, zhes me
106, 12, 126 etc., zhesme 195 etc. neben zhes mene 101, zhes fe 397,
441. Es kommen aber die enklitischen Eormen auch ohne Priip. vor, z. B.
me vuzhila 196, me bodefh osdravil 213, ufhlifhi me 213, mi je shol 214,
de bi te. Jesns, sadobil 403, mi smanka bessedy 404, fi mi deilil 405. te
se ne bo perjelu 413, proffim te, ohrani me 414, gdii m’ hozhe fuper fi.ati
414 etc. Sehr hautig folgt in demselben Satze auf die volle Form die
enklitische, z. B. podaj meni tvojo roko in me vunkai isderi 113, nikar
u’ tvoji slobnofri mene ne pokreigai: inu u tvojem fardi me ne ftraffai 143.

Der instr. lautet mano 211, 289, 359 etc., tabo 405, 413, 406, 23,
sabo 334, 397, 407, n. o. In mano entspricht a dem ii. Die Instr.
tabo, sabo sind der Analogie von mano gefolgt. S. Arch. XI. 587. Dual.
nom. vedva 219: katero fta vedva jmela.

C. P r o n o m i n a 1 e Declination.

Bron. p o s s. Kastelec schreibt im gen. mojga 425, tvojga 308,
400, fvojga 328, 303, 343, 353, im dat. tvojmu 219, 251, moymu, loc.
tvojm 282, tvoim 283, fvojm 130, 137, moym 104, instr. moym 141,
tvojm 2. Gen. loc. pl. mojh 130, 131, 13, tvoih 124, tvojh 35, 134,
fvoih 130, fvojh 132, dat. moym 154, fvojm 205, fvoym 417 u. s. w.
Solcben Formen begegnen wir schon bei den altesten Schriftstellern uud
in den altesten Denkmalern (mit Ausnahme der Freisinger Denkmaler,
welche mega, memu u. s. w. bieten). Nadi Škrabec, Cvetje II. 9. sind
Formen wie mojga, mojmu dadurch entstanden, dass an die Stelle des e in
mega, memu n. s. w. das oj des nom. trat. Daber ist nach seiuer Meinung
in diesen Formen kein Vocal ausgefalleu.

Von den poss. der III. Person kennt Kastelec nur niegov, welches
er neben dem gen. niega anwendet. Njegov ist alt und lindet sich schon
bei Trubar und seinen Zeitgenossen, wenn auch selten. Nach Levec p. 16.
komrnt dasselbe in Matthaus nur einmal vor. Wir finden in Bvq. niegovo
britko martro 52 neben niega britko martro 49, savolo niegove britke
martre 126, n niegovim fmertnim voiskovanju 129, niegove Matere 137,
njegove gnadlive strani 141, od niegoviga krivizhniga pota 189 etc. Dafur
steht aber auch ebenso haufig der gen. njega, z. B. niega britko martro
126, niega S. R. kry prelivanie 126, njega teftmfd, niega dufhi 189, niega
grehov 190, niega lubesen 191, niega voli 230, niega gnado 245 u. s. w.

Statt njen, welches dem K. unbekannt ist, steht der gen. nje: nie
Syn 46, nie prašnike 62, u nie puflednim zha/fu 144, nie saveso 196 etc.

Ebenso lesen wir stets njih statt des spat aufgekornmenen njihov,
vvelches auch heutzutage in der Sprache nicht verbreitet ist: nyh otrokom
83, nyh blagii 106, nyh terplenju 129, nyh pridigovanie 296 etc. Nyh steht
auch fur den Dual: Vofhzhi nafhimu Papefhu, inu Ceffarju inu usi nyh
voiski 440.

Das pr o n. dem. ta, to. Gen. tega 73, 91, 128, 130, 155, 189
etc. tega 86, 227, 171, 422, tega 160. Tega ist nach der Analogie der
vveichen Stamme (jega) gebildet. Einmal kommt tiga vor 344, nach der
Analogie der zusammengesetzten Declin. Dat. temu 285, 291, temu 189,
196, h1 temu 191, 328 etc. und tymu 331*, 394, letimu 161. Fem. dat.
loc-: ty 59, 291, 367, ti 152, 215, te 195. Loc. tem oder tem: u letem,
227, na letem 243, tem 248, tem 282, 284 etc., per tem 307, tim 367,
instr.; tem 258, 28J, tem 285,299, 304, 391, s tem 134, 206, f tem 78,
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pred tem 130. Beide Casus haben sich mit einander ansgeglichen. Pl. gen.
teh, teliiftili 52, teh 233, 235, 247, 282, 304 etc., 198, 247, teli 05, 69,
86, 92 etc., teh 394, 436. Dat. pl. tem 278, 283, 296, tem 327, 335, 203,
tem 329, tym 124,454. Loč, pl. teh 63, 74, 77, 92, 175, teh 200, 314, teh
289, 287, 298 bis. Instr. pl. temi 121, 233, 450, temi 237, 288, temi 233, 393.

Das le, welches zur Verstarkung der Demonstrativbedeutung dicnt,
wird stets vor-, nie nachgesetzt, z. B. n loti S. Bratoufzhini 62, n leteli
prašnikih 63, lety, kateri bi jmeili 93. Ebenso wird le dem tak and tukai
vorgesetzt: v eni letaki Bratouski Cerqvi 77, letukai 298.

Vom pr o n. si, si, se kommen nur der gen. n. loe. pl. feh (fih) und
selbst diese in der Zusammensetzung mit mal vor: dofihmal 151, pofihmal
207, 456, dofehmal 439, 449.

Kastelec kennt das p r o n. tisti, tista, tisto noch nicht, der
erste Theil dieses pron. behielt noch seine Selbstandigkeit: tajiti 72, 163,
taifr.i 244, tojftu 52, 95, 122, 211, tujim 154, toiftu 346, tniftu 413, 439,
Beide Theile werden neben einander decliniert: tega iftega 150, 255, 288,
tegaiftiga 150, tegaiftiga 255, 288, toifto (dufhizo) 115, toifto (dnfho) 121,
na tojfto (uro) 268, toifto (vero) 239, tehiftih 52, teifte acc. pl. m. 446
447, u teh iftih (ranah) 134.

Der erste Theil wird nicht decliniert: tajfco acc. f., u taifti uri 344, pri¬
taji« 390; taifco instr. f., ob tajftim zhaffu 69, pred taiftim 175, tajiti dnevi 72,
tajite odpuftke 73, tajite bolnike 69, taifte rane 54, taifte raitinge 221.

Hinsichtlich des pron. ju ist zunachst zu bemerken, dass Kast. die
kurzeren Dorin on verhaltnismaCig selten gebraucht. Er schreibt: pred
njega 153, zhes njega 157 bis, 368, 343, 395, 396, na niega 278, 303,
307, 327, 328, 395, 417. Formen wie čezenj, predenj, nanj etc. kommen
bei ihm nicht vor. Der dat. f. lautet: niei i 88, niej 390 und ny 248,
417. Der loc. m; lautet: nvm 395, 434, 437, da sich loc. und instr. aus-
geglichen haben. Daneben liest man aucli die unrichtige, durch Anlelinung
an den dat. entstandene Form niemu, per niemu 51, 58, 307, 390, 412,
na njemu 160. Eine Parallele finden wir im Serbokroat., vvoselbst am
Ende des XV. und im ganzen XVI. Jahrh. der dat. statt des loc. steht.
Einmal erscheint derselbe statt des loc. bereits im XIV. Jahrh. S. Daničič 180.

Der acc. pl. lautet schon jih: yh (brate) 18, yh (Israelce) 83, yh
(grehe) 251, yh (te poterpeshlive) 288, yh (nadluge) 289, yh (grehe) 304,
yh (hudodelnike) 351, 352, yh (otroke) 368, yh (ufe te) 439 — und nyh:
Bog in vihfha Gofpoiska je nyh h’ pravizi poltavila 365. Man liest aber aucli
noch nie: (Brate in Seft.ro) 77, nie (Duhovne) 189, Chriftus je nie premogel
(greh, fmert, vrdga) 418, nie (Jude) 433, nie (karfzhenike) 440, nie (Starifhe)
453. Die altesten Schriftsteller schreiben noch nje, je. Miki. 1 IT. 148.
Cf. Levec 17. Auch in Stapleton steht neben nvh noch nie und ne.
S. Raič, Stapl. 21. Skalar schreibt schon ieli. Oblak. Don 37. Hcutzutage
bat sich die Accusativform nur in den ostlichen Dialekten Steiermarks und
in der Gorzer Mundart erlialten. Noch friiher ist im Serbokr. die Accusativ-
form dem gen. gevviclien. Hier begann der acc. sclion im XIV7 . Jahrh. zu
sclminden und vvurde im XV. Jahrh. gauzlich verdningt. Daničič 202.
Aus dem Umstande, dass die acc. nur von den vollen Formen vorkommen,
lasst sich schlietlen, dass die enklitische Genitivform zuerst in den acc.
eindrang und erst spater auch die volle.

Der acc. sing. ntr. lautet noch nje : odrefhi is ufeh nie (kaifzhanftvo)
nadlug 400. Dasselbe selieu wir bei Trubar. Levec 17. In den Dialekten

4
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Kram s hat der gen. allgemein platzgegriffen. Im Gorzer Mittelkarstdialekte
(cf. Strekelj 89) mul in der Gorzer Mundait hort man allgemein nur je.
Dasselbe gilt von den ungarischen Slovenen. Miki. III. 108. Im Serbokro-
atischen trat ga filr je bereits im XV. Jahrh. ein. Ilaničič 168.

Pron. visi: nom. vns 52, 119, 162, 170, 205, 213 etc., gen. ufiga 91,
203, 233, 301, 304 etc. nach der Analogie der zusammengesetzten Decli-
nation, neben n (ega 456, dat. ufimu 199, 297, 400, 414, 416, lem. n fr 90,
330, 442, acc. ufega, f. us6 98, 283, loc. ufim 282, ufem 444, 458,
instr. nfim 234, 293, 264, 450, nfem 424, nom. pl. vifi 158 bis, ntr. ufa
90. gen. pl. ufih: 127, 249, 289 bis etc., ufyh 247, 278, ufeh 115, 198,
233, 297, 390, 400 bis, 444 etc. dat. pl. nfim: 79, 91, 138, 267, 297,
305, 308, 322 etc., nfem 281. 391, 393, 400, loc. nfih nnd ufeh: ufih
96, 411, 432, nfeli 435, 444 (st. u’ ufeh), id. 456, instr. pl. ufimi 98,
141, 365, 374, ulemi 450.

Zu bemerken ist, dass im pl. oft der gen. fur den acc. eintritt: pred
katiro nas ufih obari 369, jel t prolfim vas ufih 131, zhes nas ufih 161,
on nas ufih sa lubu jma 278, in sa nas ufih bode on narbole preskarbil
278, prite nas ufih fnefti 421, vas ufih osdravi 426, nas ufih od hndizha
refhil 432, sa ufih na krishu offrano 433, s’ farno beffedo ufyh vergal 435,

I)ie gen. traten hier nach der Analogie des pron. ju fur den acc. ein,
wobei der Umstand zu beachten ist, dass in den meisten Pallen nas oder
vas, welche Formen gleichfalls gen. sind, vorausgeht. Audi im Karstdialekte
wird statt und neben vrsti, vvssh (wsih) gesprochen. Cf. sa teh kir fo nlega
krishali je proffil 303 neben : S. Steffan je molil sa te kir fo ga s’ kami-
niem poffipali 303.

I)as pron. rol. lautet kir und nicht ki, vvelches erst im vorigen Jahr-
hundert aufkam. Uber kir sieh Cv. VI, 10, 11. Dieses kir vvird im nom.
und acc. fur alle Zahlen und Geschlecliter gebraucht, z. B. Gofpiid Bug,
kir je farna dohrnta 303, voda, kir sa nas sadofti fturi 399, prebivalifzhe
kir je polnu nfe dobrute 242, odpuftek sa te, kir nemorejo Cercou obyskat
67, nom. dual. ta dva shaharja, kir fta bila sla fratarja 397, acc. Tega kir
Bug lubi 287, acc. ntr. Veffelje, kir fi imela 14, acc. pl. f.: teh fhtrafing,
kir IMg nym bo nalushil 397. Neben kir findet sich auch ker, das pho-
netiscb aus dem ersteren entstanden ist: 30, 60, 62, 69, 204, 282, 304.
— Kir vvird substantiviscb gebraucht, z. B. kir vezli pokufi, vezh shely
404. — Neben kir (ker) gebraucht K. kateri, z. B. nfim tem kateri na
Tebe savupajo 16, S. Roshenkranz, kateriga fmo mi sdai ... s’ molili 15, inu
na meftu tegaiftiga ognia, kateriga bi jmeili na vunim fveitu preterpeti 288.

Die letztangefiihrten Beispiole zeigen, dass Kast. im acc. bei leblosen
Dingen statt kateri sclion katiriga setzt. Auch kateri vvird substantiv.isch
gebraucht; Sakai kateri ftury Boshjo volo, ta je moi Brat, moja Seftra
inu moja Mati 60, kateri grefhnika preoberne, ta je niega dufhi od fmert
pomagal 189.

Das pron. kuto lautet bei Kast. gdu: G’du 47 bis, gdu 51, 60, 1]],
114, 189, 207 etc. Das u schvvand und kd vvurde zu gd ervveicht, cf. nigdar
204, 410, 431. Die Form kedo kam erst im vorigen Jahrhundert auf.
Cv. II, 5. Instr. s’kum 221. Ebenso vvurde kt zn gd ervveicht in: gdnr
394, g!dur 430.

Als pron. indef. lautet kuto, (gdu), vvenn es negiert ist: nihzhe, aus
niktitože = nihtože, nihtže = nihče. Cv. I. 6. Gen. nikogar 237, dat. nikomer
421, 430.



— 27 —

Neben nizh 86 kommt selu- oft nifhter vor: aus ničtože, ništože, niš-
tore, ništm*; e vertritt v :74, 107, 111, 215, 411 u. s. w. Der gen. lautet
nizhefar 272, dat,, nezhemer 102. Doeli bleibt nič uudecliniert: is nyzh 246.
Kai lautet im gen. zhes 87, im instr. szhym 94.

Fiir das aslov. kuždo (šzaorToi;, quisque) finden wir bei Kast. fhleherni,
mit en verbunden: en fleharni 90, 162, 221, 395, und fledni, enimu flcd-
nimu 191, 396, fledny 420. Fiir beide pron. schreibt er gewoknlich ufak
(vusakti.): ufak dan 57, 61, 73, 75 bis, 87, 88, 95, 194, 171, 311, 430,
443, en ufak karfzhenik 96, ufak zbas 445, 450, ufak zlilo vik 404, 417 bis.

Auch ufakateri finden wir: ufakateri zlias 410. Ufak kommt audi
substantivisch vor: Bug ufakiga naide 358.

Kastelec schreibt: obeden (obedn, oben) und nicht nobeden, das erst
im XVIII. Jahrhundert aufkommt. Cv. II, 3.

D. Z u s a m m e n g e s e t z t e Declination.
Der gen. sing. m. n. geht nur auf iga aus. Die Gutturalen gehen

oft in Sibilanten iiber. Diese 'VVandlung erfolgt in der zus. Decl. vor jedem
i, auch vor jenem, vvelches dem aslov. y entspricht. Sie ist erst jiingeren
DatumSf Wir lesen demnach: Boshiga 5, ufsigamogozhiga 15, grosovitiga
17, mogozhnifhiga 17, hudiga 17 etc,

Der Guttural verwandelt sich in den Sibilanten: drusiga 59, dolsiga
74, veliciga 175, ubosiga 206, nasiga 367, drusiga 403; doeli bleibt er
auch: enakiga 110, ubogiga 140, velikiga 259, viffoldga 296. Der dat.
endigt auf imu: lubesnivimu 16, nebefhkimu 20, pravimu 57, zhaftnirau
102, ftrahovitimu 118 etc. Der Gutt. geht in den Šibil, liber; ubosimu
100 und ofters, oder er bleibt: drugimu 189, ubogima 431. Der Loca.l
und Instrnmental haben sich ausgeglichen. Beide lauten auf im aus. Auch
hier ftndet der Ubergang der Gutt. in Sibilanten statt: Loc. reunim 2,
divizhnim 32, rimskim 74, fodnijm 93, shivim 104 etc. ubosim 369. Instr.
pravizhnim 12, fvetlim 45, vehfhim 79, plazheozhim 107.

Pl. gen. loc. Die Endung ist ib: nebefhkih 7, zhiftih 7, ne-
usmilenih 21, pofvetnih 24 etc. Der Ubergang der Gutturalen in Sibi¬
lanten tritt ein oder unterbleibt: drusih 75, 80 u. oft neben velikih 447.
Manchmal findet sich auch die Endung eh: odperteh 21, lubesniveh 233.
Diese Formen sind nicht nach der Analogie der pronominalen Decli¬
nation entstanden, soudern das e ist ein Zeichen tur den dumpfen, un-
beslimmten Halbvocal, zu welchem sich das i in ih abschvvachte. Auf
dieselbe Weise ist takeh 213 zu erklaren.

Im dat. plur. erhielt sich das i, die Gutturalen gehen entweder in
Sibilanten liber oder sie bleiben unverandert. Wir lesen: ftarim 40, lubim
40, vernim 66 etc., vbosim 327 neben drugim 296, ubogim 444 u. s. w.

Instr. Auch in diesem (Jas. bleibt das i erlialten, der Ubergang der
Gutturalen ist wie im instr. sg. selten: fvetimi 24, isvolenimi 107; ubosimi
448 neben nagimi 271, velikimi 62, 438, vbogimi 444, drugimi 450.

Der dat. u. loc. sing. fem. gehen auf i aus. Wir linden: milostivi
8, nebefhki 16, Jesusovi 30, veliki 445. Der Wandel der Gutturalen
in Sibilanten tritt vor diesem i nicht ein. Diese neue Endung verdrangte
frtihzeitfg das historische Oasussuffix ej. Schon Trubar vvendet fast aus-
schliedlich i an. S. die Beispiele bei Obl. L. 1889, 175. Ebenso lautet
in Stapl. der Dat. nur auf i. S. Raič 20.

Der nom. u. acc. ntr. geht regelmaBig auf a aus: shaloftna ferza 17,
dobra deila 80, 95, 311, vrata nebefhka 116, huda della 146, 335, ta

4*
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mozbnefha Mefta 304. Formen auf e, ivelche nach der Analogi.e des acc.
pl. feni. gebildet sind, bietet Kast., in Bvq. nicht. Aueh die Pronomina
folgcn dieser Analogie, und hiefur bietet Kast ein Beispiel: ufheffa tvoje
414; doch vvollte er hier den Keim mit profhnie moje bilden: K’ meni
oberni ufheffa tvoje, Vfhlifbi profhnie moje. l)as Wort ftarifhi wird im
gen. loc. noch als adj. decliniert: ftarifhih 88, 453.

Zu envahnen ist noch der gen. sl ega 2, slega 6, 105, 410. Das
Wort kommt noch heutzutage wi e zu Trubars Zeiten (S. Levec pg. 10) iqi
Vaterubser vor. Auch Kast. hat es daselbst.- Temuzli nas refhi od slega 2.
lu den šil teren Schriften lindet sich dasselbe auch sonst nicht selten.

Kastelec bietet zu diesem Worte auch falsche Bildungen: slegu 47,
ufem slegi 444, slegom 450, als ob es ein Substantiv zleg gabe. Diese
falsche Bildung kommt schon bej Trubai' vor. S. Levec pg. 10 und Miki.
III. 135, welcher sagt: „Aus dem sg. gen. neutr. hat der Unverstaud den
nom. zleg heraušgekliigelt, woher der sg. ntr. zlegoin bei Truber". —

Der acc. slu (zlo) gilt als Subst. in veliku siri pred tabo sturiull9.
Die nominale Declination ist nur in ftefhka: tu ga je ftefhka ftalu

398 erhalten. ITmgekehrt linden wir fprviga 58, wof(ir man noch heut¬
zutage sprva spridit und schreibt.

Comparativ. Super!. Der nom. acc. sgl. du. und pl. sowie das
Adverb endigt fiir alle 3 Geschlechter auf i; das Feni. hat diese Endung
in allen Casus: s’ to narmanfhi fhtratingo 80, oftreifhi fo shnymi rounali
88, narfvetefhi Mati 126, 127, de fhe popolnomfhi sadosti fturym 203,
de bofte mogli lahkefhi raishat 279, to narmanfhi dobruto 311. leta visim
vafhe finerti je narbulfhi 351, bulfhi je u lubesni goreti 404, ta fmert
nar slahtuifhi 434. Doch lesen wir auch: ta mozbnefha Mefta 304,
Ta je liieinu lublifha 405 (hier wegen des lteimes). lu Bvq. sind einige
Comparative erhalten, welche hentzutage entvveder nicht melir iiblich sind
oder ivenigštens sehr selten vorkommen. Wir linden: narvihfhi 119 aus
višši neben ner vifhiga 410, nar vifhi 443 und narvifhifhiga 296, vifhifhih
443 neben narvifokefliiga 56; vekfhi 78, narvehfhi 289, vehfha 304, 308 aus
večši neben vezha 304, lublifha 405, lublifhiga 440. Zu beachten ist popol-
nomfhi 203, von einem Adjectiv popolnom, Bwelches unkrititische Schreiber
gehildet habeii“. Miki. III. 154. Kastelec hat auch das Substantiv popol-
uoinoft: popolnomofti 202. Aus dem Vorhergehenden ersieht man, dass
im Superlativ nar steht. Einmal linden wir ner 410, das bei Trubar und
Schonlehen vorkommt. Das heutzutage ilbliche naj wird nur bei Krelj ge-
funden. Cf. Oblak Let. 1889, p. 177.

E. DieConjugation.
Der Infinitiv. Das Suffix des Infinitivs bleibt in der Mehrzahl

der Falle unverandert: Tej ati Pr., obdershati 3, fpumuiti 5, fposnati 8, viditi
9, obyskati 9, zhaftiti 10 etc. Haulig aber talit das auslautende i ah. Sieli
die Beispiele auf S. 13 f. Ebeudaselbst ivurde schon bemerkt, dass das i be-
sonders miter dem Einllusse des Supinums sclnvand. Diese Venvechselting des
Iulin. u. Sup. reicht im Slov. vvenigstens ius XV. Jahrli. zuriick. (Arch. XI.
588). Auch im Serbokroatischen beginnt das auslautende i des Inf. bereits
am Ende des XIV. Jahrh. zu schvvinden. Daničic 255. Selten steht der Inf.
statt des Sup : Kadai jest pridem tvoje prefvitlo oblizhje ushivati 105, kadar
me pridefh foditi 122, pride s’ zhaftjd foditi 234, 238, je bil prifhal niega
loviti 302, kadar grefh lezli 411, hiti mi pomagati 414.

f
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Nach Škrabe« Cv. IX. 12, ist es fraglich, ob fbdit Sup. sei, da im
Praš. die Stammsilbe betont ist. Thatsaehlich schrieben auch Trubar und
Dalmatin pridefh foditi. Doch stebt in den Freisinger Denkinalern pridefh
Podit. Lezb 411 ist aber Supinum, da dieses Verbura in dieser Form im-
perfectiv, sonst aber in allen Formen perfectiv ist. Nacli Škrabec sind
ushivati 100 und pomagati 414 als Oomposita keine Supina.

Da s P rase n s. Eine Eigentliiimlichkeit der Dialekte Innerkrains
ist die Endung ste in der II. plur. praes. Diese Formen auf ste sind nacli
der Analogie der Verbeu veste, daste, ste, jeste, greste etc. entstandep. Bei
Kastelec sind sie uberaus haufig: shelifte 57, 139, 243, pogerujefte 136,
137, 138, 139, vsamefte 138, bofte 138, imafte 137, 208, 267, 269, res-
veffelifte 139, pridefte 139, sposnafte 140 etc.; im ganzen bietet er 40
Beispiele dieser Bildung.

In der III P. pl. sind die kurzen Formen niclit selten : ftoje 60, do-
perneffb 66, 95, dopernefd 70, deile 73, 437, ftore 71, sadobe' 66, 73,
gredo 247, 345, 419, odpilite 138, sapufte 191, teko 247, boje 250, 272,
veffele 250, umerjd 269, 345, teshe 303, gredd 395, 419, nemogo 400,
groše 400, hlade 404, dobe 405, pojd 406, 458, d ajd 406, ifihote 408, 410,
terde 409, varuj o 409, 411, govore 409, fture 409, 411, obftoje 410 noffe
411, fhkode 418, fe slobe 418, prite 421, prido 427, 428, s’ bodo 435,
beshe 435, safhpotujo 437, saneffb 442. Doch sind die erweiterten Formen
haufiger als bei den altesten Schriftstellern: sdifhejo 33, hozbejo 60, n’ hozhejo
191, klizheio 250, morejo 191, 267, povernejo 315, shalijo 421, kolejo
421, fnnejo 436, upijejo 436, pravijo 436, proffio 436, ogernejo 436,
postavio 436, poklekneio 436, obleizhejo 436, flejzbejo 437, versbejo 437,
ftegnejo 437, perbijejo 437. Diese Formen sind nach der Analogie der
iibrigen Personen entstanden ; das e und i der iibrigen Personen ist auch
in die dritte pl. eingedrungen, wodurch die Sprache zur Analogiebildung
nach delajo veranlasst wurde. Cf. Arcb. IX. 332.

Aus den angefiihrten Beispielen erhellt, dass sicli die Sprache des
Kast. in Bezug auf die Anwendung der kurzen Formen von der jetzigen
Schriftsprache wenig unterscheidet. Bei den die Stammsilbe betonenden
Verben der IV. 01. finden wir nur fhkode 418 in der kurzen Form, dem
gegentiber steben die langeretr Formen shalijo 421, pravijo 436, proffio
436, postavio 436. Doch bei den Verb. der VI. 01. wird wie bei den altesten
Schriftstellern die kurze Form vorgezogen.

Vom Prasens vverden andere Verbalformen beeindusst. Zunachst selien
wir den Einfluss des Prasens auf den Iufinitiv bei den Verben der VI. Cl.,
z. B. veruvali 83, veruvat 288, safpotuvali 98, sdihuvanie 200, varuvati
207, varuval 256, prizhuvaniu 295, fvetuvaniu 295, fprafbuvali 392 etc.
neben fprafhoval 395, prizhovanja 82, pofvezhovali 82, sanizliovali 95,
poterjovali 295 etc.

Der Infinitiv der Verba I. 4. bleibt vom Prasens unbeeinliusst. Wir
finden rezili 28, 268, dofezlii 74, 248, 352. Dasselbe gilt von den Verbeu
1.5.: refpetiga 408, fpozhet 15. Den Einfluss des Prasens sehen wir beim
Part. praes. Sieh S. 30.

Ferner wird vom Prasens auch das part. praet. act. II. der Verba
der IV. 01. beeindusst, z. B. zamuden. Sieh p. 33.

Endlich finden wir den Einfluss dos Prasens auf den Imperativ in
rezhi 127. Doch kommt diese Form nur eiumal vor — neben vielen rich-
tigen Imperativen; saversite 57, saversi 12, 247, vleci 134, vleici 146, versi
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422, rezi 85, recite 141, reci 152, rezyte 206, 257, u. o. fleči 367,
obleci 367.

Das part. praes. auf g felilt, es kommt mir das aus dem cas. obl.
auf —oč (—er) gebildete vor. Dasselbe weist regelmiUlige Bildungen auf:
rekozh 14, gorezbo 20, 152, gredozh 27, mogozh 40, trepezha 46, gleda-
jozh 48, shivozbe 120, gorezbe 157, gorežhiga 258, jokajozhiga 195, videzbe
in nevidezhe 253, fmerdezbi 259, neobftojezbi 270, neobftojezhe 345,
fidezb 393, vrozli 403, fpezh 451, leshezb, 451, tekozhe 404. Docli sind
falsche Bildungen nicht selten : noffeozh 8, uftajejozh 26, fedeozhe 60,
veideozha 136, zhujezbiga 152, klizhejozbiga 195, hojezhiga 215, nevide-
jezhiga 215, dopadajezha 216, pridozh 393, videozbib 424, videozlio 446,
veideozh 451, vedejozh 283, gredeozb 451.

l)iese Formen sind nach der Analogie der erweiterten 111. pl. prses.
gebildet. Nachdem die lil. pl. das e aus dem ubrigen Personen erhalten,
drang dieses auch ins Particip ein. Schou Trubar bietet prideoč (Levec 27).
Bei Kast. gredeozb 451. Hlebci wurde der Iiiatus schon friihzeitig dureb
die Einschaltung des j vennieden. Wir iinden z. B. Bei Trub. vzemejoč, bei
Krelj plaeejoe S. Mild. TIL, 161. Kastelec: kličejočiga 195. Die Participia
der UL, 2. und IV. baben sich mit den tibrigen ausgeglichen. So Iinden
wir bei Trubar neben prideoč auch praveoo (Levec 27). Hieher gehbren in
Bvq. die Formen: noseoč 8, sedeoče 60, veideočim 107, videočih 424 sowio
videjočo 446. Die Participia dopadaječe 110, prideč 393 und čuječ 451 sind
Analogiebildungen nach jenen Participien, in welchen das e berechtigt ist
(III. 2, IV). In prideč und čuječ maeht sicli auch der Einfluss des Prasens
geltend. Derselben Analogie folgte auch das neugebildete Part. nevideječiga
215. Koch heutzutage sind die Part. bodeč, dereč und grizeč flblich; um-
gekebrt hort man gonič, cf. serbokroat. goruči (Divkovič, Sintaksa 97).
Daber ist es nicht nothwendig, bei der Erklarung dieser Part. mit Oblak
(Let. 1887, S. 277) eitie Combination des Part. auf — e (aslov.-y, -§)
und des Part. auf — oč anzunehmen.

Z u r C o n j u g a t i o n m it dem P r a s e n s s u f f i x.
I, 1 : Die Gruppe tl und dl erhalt sich. S. dariiber p. 16.
Das aslov. b%dq, weist bei Kast. in Bvq. wie schon in der Mitte des

XVI. Jahrh. beide Formen auf: bodem und bom. Bodem: 100, 109, 115,
116 u. s. w. (im ganzem 26mal); bom: 56, 107, 108, 110 n. s. w. (im
gauzen 42mal); bodefh : 87, 96, 102 u. s. w. (llmal); bofh: 52, 143,
195 u. s. w. (20mal); bode: 20, 72, 81, 86 etc. (74mal) bo: 91, 111,
132 etc. (50mal); bomo; 27, 161, 162 etc. (12mal); bodete: 95; bofte:
176, 189, 208, 222 etc. (13mal), bote : 84, 327, 244 u. s. w. (9mal);
bodo 132 bis, 139, 189 etc. (16mal). Die kurzeren Formen iibei vviegeu mit
Ausnahme der III. sing. und pl. In der I. pl. kann die langere Form nicht
belegt werden, umgekehrt kommt in der lil. pl. die junge Form bojo noch
nicht vor, sowie wir bei Kastelec noch kein vejo, dajo, jejo tindeh. Die
Form bodejo ist gleichfalls jtingeren Datums und erhielt das e von den tibrigen
Personen des Prasens. In Bvqvice Iinden wir kein grede, sondern nur gre 1()0,
161, in der III. pl. aber nur gredo 107, 214, 333, 342, 345 und nicht
grejo. Zuin erstenmal erscheint grede bei Skalar (s. Oblak, Don. 43), wiih-
rend alle Schriftsteller des XVI. Jalirh. nur die kurzeren Formen bieten.

Kast. bat noch den heutzutage nicht rnehr ublicheii Infinitiv poiti: taku
jeft hozhem sVeffeljam pruti fmorti poiti 129. Denselben findeu wir auch
bei Trubar. S. Levec 18. Der Imperativ lautet poite 406 statt pojdite.
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1.3. Hier vvarehervorzuheben dasalte žiti, živa: shivozhe 120, shivenio 445.
1. 4 . Vom Stamme mog lautet die lil. pl.- neben dem bentzutage

ublichen morejo 191, ,267, 413 audi mogo 400.
Das Wort bedeutet aiiber „konnen“ audi „musseu“ : bi mogel niko-

liku leit u’ vyzah goreiti 93, sa tu more ta moj jesik tvojo pravizo res-
glaffit 413, de more sdaici umreti 413. Audi beutzutage bat das Verbum
in der Volkssprache bei etvvas verschiedener Abstufung des Accentes
diese doppelte Bedeutung. Cf. Sebeinigg 13, Bezek 30. Docb kennt Kast.
das A'eri), morati: de le uti morajo pred tabo preftrafhit 118, mi fe
moramo 1‘ramovati 444.

I. 5. Der Stamm im bat bei K. im Praš. jmem : prememo (prej¬
memo) 27, 311 J amen : usame 193, 255, 390, odusame 301, verjame
434, richtig vero jame, asi. ven| imatu (Miki. III, 166) — usamejo 410,
usamefh 406, vsamofte 138. — Der Imperativ bat den Accent auf
dem a : usami 160, 426, 427, usamite 205, 289, usami 414, vsaini 419.
Daneben koinmt aber noch haufiger die beutzutage gebrauchliche Form
vzemi vor, bei vvelcher der gescharfte Accent auf der vorletzten oder
letzten Silbe ruht: usemi 16, vsemi 194, usemi 283, usemi 359, usemio
(vzemi jo) 377, usemi 445, 446, 448, vsemi 444.

Audi die ilbrigen Formen sind regelinaiiig. Der Infinitiv lautet
prejeti 79 (primiti IY. finden sich noch niclit), konz useti 418, 430; part.
praet. act. IT. prejeli 140, 255, prejel 151, 302, ottel 108, ujel 408,
podjel 416, snel is krisha 399, useii 416; part. praet. pass.: usiet 122,
(ie steht fiir das asi. §) uset 420, snetu 438, refpetiga 408.

I. 6. Der Infinitiv lautet tretti 21, satrotti 83, satreti 412, 441,
poshrit 400, odpreti 91. umreti 145, 270, 271, 281, das part. praet. act.
II. odperlo 419, oterl 242.

Bemerkensvvert ist die PrasenSform morjem 106, umerjeni 55, 99,
151, merje 33, odmerje 55, 99, umerje 343, umerjo 269, 345, umevjemo
270. Aslov. mr% mreši, mretu, I. 6. Docb lautet der Stamm ml schon
im Aslov. meljip Es bat hier eine Anlelmung an die Stiimme V. 2 statt-
gefunden. Der Unterschied zwischen den Verben I. 6 und V. 2 borja,
koljtj,, polji), ist iiberhaupt niclit consequent, durchgefiihrt; es lassen sich
keine scharfen Grenzen zvvischen beiden zieben. Im Slovenisclien niuss
schon im XVI. Jahrh. umrjem — umerjem gesprocben worden sein. So
schreibt schon Trubar im I. Catech. vmeryefh, vmerye, vmeryemo, vmeriete
und Krelj vmeriefh 77a, welcher sogar die kiirzere Form in III. pl.
vmerio autVeist. Auch Skalar bietet umeriemo 329b, umeriem 234a, umerie
244b. Oblak, Doneski 45. Heutzutage wi-rd neben mreni auch mrjem
(merjem) gesprochen, und zwar diirfte die letzte Form mehr verbreitet sein.

Das part. praet. pass. vvird auf n gebildet: potrenie 16, 61, 76 von
potren ; rel trenu 122, 425. Diese Bildung flndet man auch bei Trubar
und Krelj. Miki. III, 167.

I. 7. Das Part. praet. pass,. vvird vvie im Asi. auf n (nu) und t (tu)
gebildet: skriven 49, kioat. skroven, vvelches auf ein verlorenes Prasens
krova zuruckgebt (Arch. V.-528), perbyen 53, ubijenib 35 ', resbvenim
446, ubyen 255, povienu 438, resodivenie von resodiven 79, noben preliti
137, prelite 441, poffut 281, pitju von pit 245. Dasselbe findet mam bei
Trubar (Levec 19) und in Stapleton resodeven 6, skriven 14, 40 (Raič 27).

II. Cl. : Zu ervvšihnen ist das Prasens miny 345. In TJnterkrain
folgt das Verbum miniti (asi. minati) schon durchaus der IV. Classe
(Levstik, 69). Sonst baben sich die Verba der II. Classe vielfach denen
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der III. Classe zugewendet; neben veniti, sahniti, otrpniti hort man ve¬
neti, sehneti, otrpneti, ebenso trohneti (bei Krelj strohnoti, serbokr.
truhnuti neben truhliti). Schon Trubar bietet oterpneilu. Lev. 19.

Beachtenswert ist ferner das Participium ufahla (asi. v ti suhla): Tu
je ufe kakor rosha, inu trava, danas frifhna, jutri ulahla 420. Auch
Trubar bietet vfehla (Levec p. 19), \vofiir man heute oft das falsche usahnjen
liest und hort. Unrichtig ist terpnen: Yus slab, terpnen kryvau Ltojifh 426.

Die Participien usahel, vel neben vehel (aus vehlu) pobegel, zmrzel
sprechen fiir das spate Aufkoinmen des Infinitivs auf nati, \velcher unter
dem Einflusse der Prasensform entstanden ist. Cf. Arch. VI, 289. Es
dtirfte daher von einem Verluste des no im Part. praet. act. II. (Miklo-
sich III. 168, Suman, Slov. slov. za srednje šole, 63) keine Rede sein.
Die kurzen Formen gehen auf einen alteren Infinitivstamm zurtick, der
im Nsl. nicht erhalten ist. Im Serbokr. liaben wir dignem-diči. Die kiir-
zeren Participial- u. Aoristformen im Asi. u. Serbokr. sind alterthumlicher
als jene, welehe n% aufweisen.

Im Part. praet. pass. ist das n vor en (enu) erweicht: ugafnien 154,
oberniena 222, nagnen 333, samakniena 404, u’ sdignen 437, nagneniga
200. Die Fillle, in welchen dieses n unenveicht erscheint, sind selten und
beruhen auf der ungenauen Graphik. Wir finden nagnen 437 neben
nagnen 431, anderseits fehlt das Zeichen der Erweichung beim part. der
IV. Cl. nefpremineniga 424. Schon bei Krelj wird dies n erweiclit, ebenso
bei Hren und Skalar (s. die Beispiele bei Oblak Don. p. 47); in Stapleton
fehlt das Zeichen der Erweichung, aber nicht biol! im Part. der II.,
sondern auch in dem der IV. Cl.

AVir haben hier eine Anlehnung an die Verba der IV. Cl. vor uns.
Die Verba der II. Classe haben sich zunachst im Infinitiv mit denen der
IV. Cl. ausgeglichen. Wahrscheinlich haben jene Verba der IV. Cl.,
welche im Infinitiv vor dem Suffix i ein n haben und ziemlich zahlreich
sind, z. B. braniti, ceniti, šiniti, goniti, hasniti, hraniti, meniti, premeniti,
pojasniti, počrniti, peniti, pleniti, polniti, raniti, teniti, upijaniti se, zvo¬
niti, ženiti u. s. \v. die Verba der II. Cl. in den Infinitivformen an sich
gezogen. Die historische Entvvickelung der Sprache verlangt demnach die
Schreibung dvigniti, dvignil und dvignjen; das altslovenische dvigniti,
worauf sich diejenigen, rvelche dvignoti, dvignol und dvignen scbreiben,
berufen, kann da unmoglich entscheidend sein.

III. Cl., 1. Gruppe: Der Stamm ima wird mit der Negation ne
stets zu einem Worte verbunden. Diese Zusammenriickung findet blofi im
Prasens statt. Die Conjugation ist eine regelmafiige; nejmam 119, neimafli
433, nejma 411, 193 nema 353, neimamo 268, 242 nejmate 365, neimate
85, neimajo 354. Der Reflex des Asi. e ist e oder ei (ej), nicht i, wie
im Dialekte von Innerkrain. Der Imperativ lautet jmei 395,
jmeite 229, ,230. Daneben findet sich auch jmi 114 aus imej. Im Gorzer
Karstdialekte hort man jsmi, jsmte (imej, imejte). Vgl. Škrekelj, 102.

Der Stamm ste hat im Part. praet. pass. štiven: vi ufi, kateri fte fhti-
veni od dvaifeti leit 85, fhtivenie 213, 247, 426. Dieselbe Form kommt
auch in Trubars Matthiius 10 c vor; cf. serb. štiven. Miki. III. 239, Das „i u
in štiven ist der I!eflex des e und ist eigentlich u števen. Cf. Levec p. 19.

II. 2. Vom Stamme hote ist zunachst die Form hozlio hervorzu-
heben, welche dem Asi. hošt^ entspricht und sich in Trubars Matthiius
ausschliefflich findet. Auch in Kastelec’ Bvq. lesen wir dreimal hozho: 148,
198, 413. Dasselbe kommt in Stapl. (Raič, 26) und bei Skalar (Oblak,
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Don. 45) vor. Diese Form lebt noch heutzutage bei don Belokranjci und
in den venetianischon Dialekten, wo man noch čo und ejon (con) spridit.
Ari čo trat das m von den iibrigen Verben heran. Aus diesem čom ent-
stand erst nach Analogie der iibrigen Prasensformen čem. Thatsachlich
liat sclion Trubar ih seiner Postille čom I. 134 (Cvetje IX, 9); dasselbe
bietet auch Skalar, z. B. 134a, 203a, 217c n. s. \v. S. Oblak, Don. p. 45.
Ilaufiger ist die jiingere Form hozhem : 148, 303, 428.

Die II. sg. lautet: hozh 47, 124, n’ hozh 437,. Dieses hozli’ ist
nicht eine Verkiirzung von hočeš, sondern eine opt. Form und entspricht
dem Asi. hošti, \velches auch Prasensbcdeutung hab S. Miki. IV, XI u.
Lex. pal. sub v. hoteti. Auch im Kroat. findet man hoč und moz als
II. sg. — Daneben finden wir n’ hozhefh 101, III. sg. hozhe 326, I. pl.
hozhemo 446, 364, 417, 421 neben hozhtno 353, 449. ' An hozh
trat unmiltelbar die Personalendung mo. Dasselbe sehen .wir, in der
II. pl. hozhte 135, 136, 221, 313, 318, hofte 138 nach der Analogie
von jeste, daste gebildet; vor s tlel č aus. Die III. pl. lautet
hote 408, 410, hote 129 (asi. hotgtii) nach III, 2 gebildet, neben.hozhejo
60, 191, vvelche Form nach der Analogie der iibrigen Personen aus V. 2
cntstanden ist. S. Miki. III, 115. Das e der iibrigen Personen bat sicli
auch in der III. pl. behaupfet.

Das Part. praet. act. II. lautet regelmafiig hotel 454, hotel 281,
kotil 281, hotel 256. Wegen des Accentvveehsels wird aber das e zum
llalbvocal, vvelcher dann schwindet; daher hotli 303 bis, 255, 418, 400,
411, kotla 91. Wenn zu diesem Verbum noch die Negation hinzutritt,
so wird sie in den Prasensformen contrahiert oder nicht: n’ hozhejo 191,
n’ hozhem 101, 303, 428, n’ hozh 437, n’ hote 408, ne hote 410, n’ ho¬
zhefh 101, n’ hozhe 326, aber nezhe 430.

Unorganisch ist die Form oskerblena 103, oskerbleni 138 ; des-
gleichen poterplentu 30, u terpleniu 47, terplenju 94 etc., vvahrend Kastelec
consequent shivenje schreibt. Da ihm das Verbum žiti, živem bekannt
ist — er schreibt shivemo 445, shivozhe 120 — so kann man shivenje
auf dieses Verbum zuriickfiihren, vvahrend das eininal vorkommende shi-
veime27l nach živeti gebildet ist. So ist es erkliirlich, dass wir neben
terpleme shivenie finden. Heutzutage ist žiti, živem verschvvunden, daher
wird neben trpljenje auch življenje gesprochcn und geschrieben.

IV. Cl. : Bei Kastelec finden wir im Part. praet. pass. neben rcgel-
mafiigen Formcn wie pofvizhen 144, nafizhen 148, preminOnu 238,
karfzhen 295, napolnreno 421 etc. auch solche, in \velchon der Consonant
vor en (cnfi) unverandert erscheint: sasromoten 159, refvitenu 136, refvitenle
246, samudena 193. Diese Formcn sind unter dem Einflušše des Prasens
entstande'!, sie finden aber auch ikre Begriindung in dem Bestreben, den
Stainm des Verbums moglichst crkennbar zu erhalten. Cf. Štrek. 106.
Bei den Schriftstellern des XVI. Jahrh. sind sie hochst selten; Krelj
schreibt noch sapczhazhcne 141b, sapezhazheni 142b. Auch im Serbokr.
bcginnen dio Neubildungen mit unvorandcrtcm Consonanten vor en erst
im XVI. Jahrhundert. Daničič 396, Bei Skalar, sind diese Bildungen
sclion zicmlich hiiufig. S. die Beispiele boi Oblak. Don. 48*). Heutzutage
kommen sie in allen Dialekten vor. Das part. zhaftzhen 120 scheint eine
Combination zu sein von časten und čaščen (češčen). Heutzutage sind
beide Formen in Gebrauch Miki. III. 171.

*) Audi oflepcna 224a, 270a, u. s.w. ist eine Neuliildung von oslepiti (IV) und kann auf.
das intransitive oslepeti (III) nicht znriickgefnlirt werden, was Oblak an dieser Stelle thut.
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V. Cl. Schon im Aslov. werden viele Verba der V. Classe sowohl
nach der I. als nach der II. Gruppe conjugiert: suvgzati — suvgzaja
und suveža, vtiziskati-viiziskaja und vuzišta, gybati -g vI>aj ;i u. gyhlja, duhati-
duhajq und dušq etc. Auch im Slovenisehen haben wir mehrere solche Yerba,
z. B. jokati-jokam u. jočem, plakati-plakam und plačem, dihati-diham u. dišem,
peljati-peljam u. peljem, kopati-kopam u. kopljem,glodati-glodam undglojem,
dremati-dremam u. dremljem, tipati-tipam u. tipljem, trepetati-trepetam
u. trepečem etc. Ebenso bietet, das Serbokroatische zidam u. zigjem, oram
und orem, počimam neben počimljem u. s. w. Im allgemeinen ist in
dieser Sprache eine Vorliebe fiir die II. Gruppe bemerkbar.

Kastelec conjugiert peljati nach der ersten Gruppe: pelamo 11, per-
pelafh 104, upelai 6, ispelai 104 etc., ebenso jokati: jokajozhiga 195,
hingegen plakati nach der II. Gr.: plazheozhim 107, desgleichen dihati:
sdifhemo 33, 45, uftajati: uftajejozh 26, trepetati: t^epezhejo 204.

Der Imperativ behalt in der ersten Gruppe die Endung ai: poma-
gai 110, 120, 160, gledai 101, 446, pogledai 17, 143, 144. Ileutzutage
sagt man neben gledaj geuohnlich glej (lej), (in Zusammensetzung auch
gledi), das nach der Analogie von dati—daj gebildet ist. Auf poglej ist
das iiberaus haufig vorkommende pole (polle) zuriickzufuhren. S. S. 17.

Bei Kast. kommen viele Yerba in der V. Cl. I. Gr. vor, die heut-
zutage nach der YI. Cl. abgewandelt werden : premifhlavaite 293, sa-
fhpotaval 435 neben salpotuvali 98, fe perdufhaval 452, fpofhtaval 453,
bojaval453, zagaval 452 neben zaguvali421, fhentaval 452 neben fhentovanla
93, pejeruvamo 329 neben pegerujefte 136, 139. Im Gorzer Mittel-
karstdialekte drang dieser Process bei allen Verben dieser Classe durch.
S. Štrekelj 121.

YI. Cl. Hier kann fpominuje stati, fpominja (spomina) ervvahnt
werden. Falsch gebildet ist poklezuje (fiir poklezhuje) 396, statt des
richtigen poklekuje.

Von varovati neben varuvati findet sich schon der Imperativ vari
162, 285, obvari 346, obari 22, 141 etc., doch auch obarui lil, 45.8;
von verovati (297) kommt aber nur veruj vor: veruite 306. — Das kurze
u in varui (varuj) sank zum Halbvocal herab, das nach ihm stehende j
ward stumrn. Vgl. zlodej-zlodn. S. Cv. IV, 6.

Zur Conjugation ohne das P r a s e n s.s u f f i x.
Yom Stamme ved lautet der Imperativ sapovi statt sapovej (asi. sa-

poveždi), povi 345,. (cf. jmi 114 st. imej) neben povei 393; poveite,
povete 337 statt povedite unter dem Einflusse des Prasens.

Die III. pl. lautet vedo (i'poved665); die jiingere Form vejo, vvelche nach
der Analogie der thematischen Verba gebildet ist, kommt in B\q. nicht vor.

Yom Stamme dad lautet die III. pl. dade 410, podade 437 und
dado 69. Ebenso bei Trubar. Lev. 20. Dade ist die iiltere Form, dado
entstnnd durch Anlehnungen an die Verba der I. Cl.. I. Gruppe. Im
Serbokroatiscben beginnt diese Ausgleichung ain Ende des XIV. Jahrh.,
und zwar zuerst beim Verbum dati. Daničič 291. Auch dajo kommt in
Bvq. nicht vor, dajo 406 ist von dajati Als Compositum stblit, es uns
jedoch S. 436: podajo auf. Ebenso findcn wir nur daste 453 und nicht
date, welche Form noch spiiter aufkommt als dajo.

Vom Stamme jed findet sich nur der Inf. jest 391, snesti 421.
Kast. schreibt neifi 131, 308 etc. nei 17, 65 etc. nefmo 399. neifo

236, 352 etc. nefo 236, 392.
M. Savadlal.
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