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Reiträge ~u einer vergleichenden lautlehre der 
baskischen dialecte. 

VOR\VORT. 

Wenn ich diese untersuchungen auf dem gebiete der baskischen 
lautlehre der öffentlichkeit zu übergeben wünsche, so ist p.as nicht, 
weil ich etwa ihren fragmentarischen charakter verkenne. Eine 
wirkliche lautlehre der baskischen dialecte zu schreiben wäre nur 
dann möglich, wenn man längere zeit unter den Basken Spaniens 
und Frankreichs lèben und ihre sprache belauschen könnte. Meine 
kenntnis der Eskuara beruht aber leider nur auf grarnmatiken, 
wörterbüchern und texten. Dennoch glaube ich, dass das schon 
veröffentlichte material genügt urn ein allgemeines bild der baski
schen lauterscheinungen zu entwerfen, und wenn kein rnehr be
fähigter als ich si eh diesel' anziehenden aufgabe widmet, warurn 
soUte ich dann es !licht unternehmen den gesetzen nachzuspüren, 
welche den scheinbar regeliosen lautwandel des baskischen be
herrschen? 

Dass meine vorgänger .mir bei diesel' arbeit von grossem nutzen 
gewesen sind, muss ich rnit dankbarkeit anerkennen. VOl' allen 
nenne ich unsern landesgenossen Jhr. van Eys, der die bascologie 
zu einer wissenschaftlichen disciplin erhoben hat, abel' auch aus 
den arbeiten der einheimischen grammatiker habe ich vielfach 
belehrung geschöpft. 

Möge diese schrift, wie unvollkommen sie auch sei, dazu bei
tragen dem wilden treiben kritikloser euskarophilen ein ende zu 
machen und unter ernsthaften sprachforschern das interesse . für die 
letzten und wegsterbenden nachklänge der iberischen sprache zu 
erhöhen. 

C. C. UHLENBECK. 
Leiden, October 1902. 
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A b kür z u n gen. 

Azkue = R. M. de Azkue, Gramática euskara, Hilbao 1891. 
Campion = A. Campion , Gramatica de los cuatro dialectos lite

rarios de la lengua euskara, rrolosa 18 tl4 . 
Dech. = Poésies hasques de Bernard Dechepare d'Eyheralarre. 

Nouvelle édition. Absolument conforme à la première de 1545. 
Bayonne 1874. 

van Eys, Dict. = W. J.' van Eys, Dictionnaire basque-français, 
Paris-Londres 1873. 

van Fys, Gramm. comp. = W. J . van Eys, Grammaire compal'ée 
des dialectes basq ues, Paris 1879. 

Gèze = L. Gèze, Élérnents de grammaire basque, dialecte sou
letin, BayoIllle 1873. 

Linschmann- Schuehardt = Th. Linsehmann ulld H. Schuchardt, 
.1. Leiçarraga's baskische bücher von 1571, Strassburg 1900 
(mei ne hinweise beziehen sieh alle auf die von H. Schuchardt 
verfasste einleitullg). 

Liz. = Lizarraga's übersetzung des N. T . (Jesvs Christ gvre iav
naren Testamentv berria. Rochellan. Pierre Hautin, Impl'imi
çale. 1571). lch hatte VOl' dem erscheinen der neu-ausgabe 
das Leidener exemplar zu meiner verfügung. 

Schuchardt = H. Schnchardt, Baskische studien 1. Ueber die ent
stehung der bezugsformen des baskischen zeitworts, Wien 1893. 

ags. = angelsächsisch. gUlp. = guipuzcoanisch. 
ahd. = althochdeutsch. u. = irisch. 
aksl. = altkirchenslavisc.h. kelt. = keltisch. 
altiber. = altiberisch. lab. = labourdinisc.h. 
bask. = baskisch. 1111av. =-= niedernavarrisch. 
bizc. = bizcaisch . Ol1av. = obernavarrisch. 
engl. = englisch. provo = provenzalisch . 
frz . = französisch. rom. = romallisch . 
frz .-hask. = fral1zösisch-baskisch. skI'. = sanskrit. 
gaB. = gallisch. soul. = souletin . 
germ. = germanisch. span. =--= spanisch. 
got. =: gotisch. sp.-bask. = spanisch-baskisch. 



I. Zum vocalisDlus. 

~ 1. Ba81c. a. 

a. Wechsel von a mit eist im baskischen keineswegs selten. 
In manchen fállen scheint diesel' wechsel durch ein folgendes l' 

verursacht zu sein. Hierher gehören: 
bizc. gara, zara, zaree, lab. jare, zare, zarete: guip. gera, zera, 

zerate (formen von izan ,sein'). 
bask. adean : ertean ,zwischen'. 
frz .-bask. lta1Jlal', sp.-bask. aUla?' ,zehn': frz.-bask. heiilel'etzi, sp. 

bask. emeretzi ,neunzehn' . 
bask. argi: ergi ,licht' (Mt. 24, 29 eta eztu ema1len ilha1'!luiac 

bere erguia : sonst hat Liz. argui). 
bask. izar: bizc. ize1' ,stern'. 
bask. ellca?': ellcer ,einander' (Liz. hat ellca'/', abel' Jh. 13, 14 

elkerri). 
sp.-bask. chal'ri: guip. fl'z.-hask. cherri ,schwein'. 
bizc. barri: guip. frz.-bask. beJ'ri ,nim', altiber. * be'l'ri in Eli

ben'i8, A7iberre, Ilibe'l'is ,N eustadt'. 
bask. bm'din: berdin ,gleich' (Liz. hat barditl, z. b. Mt. 20, 12 

eta glWC barditl eguin dituc). 
bizc. a8arrc, lab. ha8arl'~: bask. a8e1'1'C ,zorn' (Liz. hat die form 

mit . C: Mt. 2, 16 a88erre cedin haguitz). 
sp.-bask. azari: azeri, frz.-bask. azeri, achel'i ,fuchs' (Liz. Lc. 

g, 58 ace1·iéc) . 
soul. nnav. chadhe: guip. lab. chedo ,pfropfreis'. 
guip. lab. e1·dara : erdera ,fremde sprache' . 
lab. a?'negu: guip. ernegtt ,lästerung' (Liz. hat a: M t. 26, 74 

arnegatzcn). 
frz.-bask. arrazoin, guip. a'/'razoi: blzc. e'l'razoi ,grund', mit voca-

lischem vOJ'schlag aus span. raZOJl. 
b· . b k '" t l' lZC. gal'l"t : as, gel'l"t ,gur.e . 
guip. igflr, frz.-bask. ihar: lab. ige1' ,tl'ocken, dürr' (Liz. hat 

e!Jhar: Mt. 12, 10 fjuiçombat e8cua e!lhar çuenic). 
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sp.-bask. igari: guip. frz.-bask. i!Jeri ,schwimmen'. 
guip. pichar: guip. frz.-bask. piche1' ,kleiner wassel'topf' (roman . 

fl'emdwort) . 
guip. lab. ansara: nnav. ansem ,gans' (aus span. ansar). 
sp.-bask. kedar, nnav. soul. khedarre, lab. kheldar: kelde1' ,l'uss'. 
guip. armia1'1Jla: lab. armierma ,spinne' . 
guip. istar: bask. iste1' ,schenkel'. 
bask. bizar: nord-onav. · bizer ,bart'. 
sp.-bask. bular, frz.-bask. bulhar: nord-onav. bule1' ,brust, busen'. 
bask. bizkar: nord-onav. bizker ,rücken'. 
lab. nnav. eihar: soul. eihera ,mühle'. 
lab. arazo: sp.-bask. emzo, sp.-bask. lab. emzi ,zwingen'. 
lab. nnav. inham: soul. aT/hem ,schwalbe' (im guip. lautet das 

wort ab er enada mit d aus 1·}. 
guip. chinchar?'i : chincherri ,klingel'. 
nnav. mardo ,weich': fl'z .-bask. lIle1'da ,verzärtelt'. 
sp.-bask. nnav. ar!Jal: ergal, frz.-bask. ergel, elger, gUlp. erbal, 

lab. herbail ,schwach'. 
lab. harpa: bizc. e1'jJe ,k.lau'. 
bask. -gar1'en: soul. -gerre71 (ordinalsuffix). 
Nicht so häufig wie er neben ar findet man el neben al. 
bizc. baltz: guip. frz.-bask. beltz,RChwal'z'. 
bask. al(h)argun: elhargun (Oihenart) ,wittwe(r)'. 
sp.-bask. nnav. argal, ergal: frz.-bask. ergel (elger) ,schwach'. 
bizc. alkar, soul. alkhar, algm': guip. lab. nnav. elkal' , lluav. 

elgar ,einander'. 
guip. lab. nabala (sp.-bask. labana): nnav. nabela ,l'asiermesser' 

(aus span. navaja). 
bask. itzal: nord-onav. itzel ,schatten' . 
Wo man ir neben m' antrifft, so wird er die zwischenstufe ge

wesen sem: 
lab. gare, zare, zarete: soul. gim, zim, zimye (schon Dech. 

hat i: Nor nolaco içati !Juiren Q1'duyan aguericoda). Die stufe el' 
finden wir in guip. fjem, zera, zemte, 

bask. garratz: lab. kiràts ,bitter, scharf'. 
bask. gar ,flamme', fr.-bask. arkam ,brii.nstig (von schafen)' , 

azkara ,bl'ünstig (von ziegen)', ogam ,brünstig (VOll hunden)' : gzrz 
,brünstige stute'. 

guip. armiarl/la: lab. hirlllia1'?Jla (neben m'mierrna) ,spinne' . 
Auch ein vorhergehendes l' scheint wechsel zwischen a und e 

verursacht zu haben: 
guip. gem, zera, zerate, dim, bizc. gara, zara (abel' za ree) , dim, 
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soul. gzra, zzra, ziraye, dira: lab. gare, zare, zarete, dire (zu 
izan ,sein'). 

nnav. erra: bask. erre ,verbrennen' (bei Liz. fin den wir beide 
formen: Jh. 15, 6 erratzen, Mt. 22, 7 erra ceçan, abel' Me. 4, 
6. Le. 24, 42 erre). 

sp.-bask. lab. erraz, fr:.l.-bask. errach: errech ,leieht'. 
guip. erratillu: lab. e1Tetillu ,sehüssel'. 
fr:.l.-bask. heuragi: heuregi ,viel, genug' (Li:.l. Mt. 13,5 non 

ezpaitzuten heuragui lun'ic, Me. 15, 44 heura!luiric). 
fr:.l.-bask. erran sagen' . soul. errek, erren, errezü, errezie, 

erretzii, e1"?"etzie (Gè:.le 237). Bei Liz. fin de ich Mt. 28, 7 ellle 
form erreçue. 

bask. -ra-: nnav. -re- (neben -ra-) , eausativinfix. Belege aus Liz. 
sind: Lc. 3, 13 ezteçaçuela erelcar, 14, 21 e1'elcar itzac, 19, 23 
erelcar1'i; M t. 24, 19. Me. 13, 1 7 eredosquiten, Le. 23, 29 
eredosfjui eztuten vgatzac; Le, 6, 48 ereçan'i. Die fOl"men -re- und 
-ra- neben eillander Mt. 17, 20 i1'egan adi hemendie hara: eta 
ira!lanen da. Mit aLe. 11, 53 iradofjuiten. 

bask. bederatzi: lab. bederetzi ,neun'. Liz. hat bedratzi. 
lab. lcirastu: nnav. lcirestu ,stinken'. 
bize. amaratzi: sp.-bask. e1Jleretzi ,neunzehn'. 
guip. erraztun, frz.-bask. erhaztun: nnav. erheztun ,riug'. 
bizc. arraba: bask. arreba ,schwester (des bruders)'. VgL spo-bask. 

aJllagiarraba: nnav. amaginarreba ,seh wiegermutter'. 
Aueh VOl' nasalen finden wil' bisweilen einen weehsel von a ruit e: 
bizc. amen: spo-bask. emen, frz.-bask. hemen ,hier'. 
nnav. hatzaman: lab, hatzeman ,ergreifen' (aus hatz ,tingel" und 

eman ,geben '). 
bizc. amjJ01': guip, embor ,trunkenbold' . 
guip. nintzan, zan , ginan, zinan, zinaten , ziran, bize. nintzan, 

zan , ginan, zinan , zinen, zirian: lab. nintzen, zen, ginen, zinen, 
zin eten , zire1z, soul. nintzan, zen ,gitten, zinen, zinien, ziren (im
perfectformen von izan ,sein'). 

sp.-bask. bana, lab, nnav, baina: soul. bena ,aber' (Deeh. hat 
bana) . 

sp.-bask. bano, lab. nnav. baino: soul. beno ,als' (Uech. hat bano, 
vano). 

guip. eslcani, lab. eslcaini: guip. eskeni ,an bieten'. lm bize. ist 
das e weit er zu i geworden: das wort lautet in dieser mundart 
eskini. 

Eine verwante erseheinung ist das auftreten von i statt a vor n 
inguip. lab. etzin: bize. lab. nnav. etzan ,sieh legen' (der infinitiv 
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etziten neben etzaten erklärt sieh dureh angleiehung an etzin neben 
etzan). 80 stehen lleben bask. bezain (bezan) ,wie' jüngere for'men 
mit e (nnav. bezen, bize. bazen) nnd i (bask. bezin). 

8ehr häufig ist der übergang von ai in ei, der als eine regres
sive assimilation aufzufassen ist: 

bask. gizonai: gizonei(dat. plur. von gizon-a ,der menseh'). 
guip. sayets, lab. saihets: nnav. seihets ,seite' (Liz. Jh. 1 Ü, 34 

dardoaz haren seihetsa iragan ceçan, 20, 20 bere seihetsa, 20, 25 
seyhetsean). 

sp.-b1sk. ja1'raitu, frz.-bask. yarrailci: yarreilci ,folgen'. 
guip. iritai, bizc. igitai: llnav. igitei ,sichel' (Liz. Me. 4, 29 

iguiteyá). 
bask. bai: bei ,ja'. 
bask. zembait: zembeit ,einige' (Liz. Me. 2, 1. 6, 5 nud öfters ceJJlbeit). 
bask. gaizlci: nnav. !/eizlci ,sehleeht' (Liz. Me. 1, 32 gueizqui, 

abel' Me. 3, 4 gaizqui). 
guip. jailci, frz . -bask. yailci : yeiki ,aufstehen'. 
guip. ernai: lab. erne ,waeh' (eme wol aus *ernei). 
lab. ekai: soul. ekei ,material , gegenstand'. 
sp.-bask. jai, lab. yai: yei ,feiertag'. 
guip. lab. uztai : unav. uztei ,bogen, reif'. 
guip. frz.-bask. !/araitu: west-nnav. gareitu ,besiegen'. 
sp.-bask. amaika, nnav. haJJlaka: frz.-bask. hameka ,elf'. Liz. hat 

hameca (z. b. Mt. 20, . 6). Wil' haben _einen ursprünglichen weehsel 
*hamailca: *hameika anzunehmen. 

lab. erain, eraiten: bask. erein, ereiten ,sähen'. Liz. hat schon 
die form mit e (z. b. Me. 4, 3 ereillebat i/lei cedin ereitara, wo 
das labourdinische Marcns-evangelium Ba yonne 1887 erailea uud 
eraitera hat). 

Derselbe vorgang hat stattgefunden bei : 
guip. batayatu, lab. bathayatu: soul. nnav. batheyatu ,taufell'. 

Die form mit e Mters bei Liz. (z. b. Me. 1, 4. 1, 5 batheyatzen, 
1, 8 batheyatzen, batheyaluren, 1, 9 batheya baitzedin). 

frz.-bask. barrayatu: soul. guip. barreyalu ,zerstreuen'. 
Es ist oft seh wierig ain von an zu unterscheiden . Wechsel von 

ain: ein (nicht von an : en) finden wir bei : 
guip. jainlco, frz.-bask. yainlco ,gott' : Deeh : ieyncoa, ieyncoari, 

ieyncoary, ~'eyncoaren u. s. w. Die grundform von jainleo -yainko ist 
guip. jaungoiko, lab. yaungoiko (bizc. jangoileo). Dech. hat einmal 
ieyn!/oycom'en, wol eine eontamination von yaungoikoaren und der 
gekürztell form yeinlcoaren. lm heutigen souletin ist yeinko zu zinlco 
geworden. 
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Eine progressive assimilation scheint vorzuliegen in guip. jechi 
,herabsteigen' neb en jachi: das a wäre in e übergegangen, als das 
anlautende j noch halbvocal war. Auch soul. yeinko: yainko ,gott' , 
frz.-bask. yeiki: yai1ci ,aufstehen', lab. yei: yai ,feiertag' können 
ihr e dem assimilierenden einfluss des vorhergehenden y verdanken. 
Vgl. oben. 

Unursprünglich ist das a in den ziemlich seltenen fällen wie 
bizc. laun: guip. lab. leun (frz.-bask. lcgun) ~glatt', süd-onav. aU1'i: 
sp.-bask. nnav. euri ,regen' u. dgl. V gl. auch guip. dau1cat ,ich 
habe es (ihn, sie)' gegenüber neu1can ,lch hatte es (ihn, sie)' und 
überhaupt den wechsel von -euka- und -auka- in der flexion von 
idu1ci. Der übergang von eu in au beruht anf entpalatalisierung 
.des e durch den einfluss des folgenden u. 

In einigen wörtern ist del' wechsel von a mit e wol dUl'ch einen 
folgenden ziscblaut verursacht: 

guip. az1cazal: nord-onav. ez1cezal ,nagel'. 
sp.-bask. igaz, frz.-bask. yaz (chaz): bizc. igez ,das vorige jabr'. 
bizc. azu1': guip. ezur, frz.-bask. heZ'U1' ,knochen'. 
bizc. auzpaz: sp.-bask. auzpez, frz.-bask. ahuzpez ,auf das gesicht'. 
guip. apaiz: lab. apez, nnav. soul. aphez ,priester', aus lat. abbas, 
bizc. gaza: guip. fl'z.-bask. geza,geschmacklos'. 
bize. tj;as: gUlp. iges, frz.-bask. ihes ,flucht'. 
sp.-bask. t'chaso, frz.-bask. itsaso: süd-onav. icheso ,meer'. 
Die oben besprochenen fälle en'az: errec!t, e1'haztun: erhezlun 

liessen sich auch hierher stellen. V gl. auch noch guip. lab. i1catz: 
bizc. iketz ,kohle', wo das a: e durch tz gefolgt wird (wie in 
bederatzi: bederetzi und amamtzi: eille1·etzi). Was den wechsel 
a: e VOl' Z, s anbetrifft, SeI noch bemerkt, dass wir bei az1cazal, 
il/az, apaiz, t'chaso von a, bei -ezur, auzpez, geza, iges dagegen 
von e auszugehen haben. 

Auch noch in vielen andern fällen lässt sich ein wechsel a: e 
llachweisen: die bedingungen des wechsels zu ermitteln ist meistens 
abel' nicht möglich. Beispielsweise erwähne ich: 

llna\'. sossal/tt (Liz. Mt. 8, 26. Lc, 8, 24): sossel/a (Lil':. Mt. 
14, 32, Mc. 6, 51) ,windesstille'. Vgl. Linschmann-Schuchardt 
XLIV. 

bask. o8Clba: nnav. oseba ,oheim'. 
frz.-bask. izaba: guip. nnav. Jzeba (frz.-bask. izeka) ,tante'. 
lab. t'cha1ca: icheka ,ful'che'. 
guip. ma1crt1·: be/wr ,augenschleim'. 
bask. ba1can: frz.-bask. bek(tn ,seIten' (faIls das wort zu bat ,ein' 

gehört, ist a un:;prünglich) .. 
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Nicht hierher gehört der act. plur. auf -ek der frz.-bask. dialecte. 
Während die sp.-bask. mundarten nul' eine form für den act. plur. 
nnd den pass. plur. besitzen . (gizónak), unterscheidet das frz.-bask. 
einen act. plur. auf -ek und einen pass. plur. auf -ak. Man be ach te 
z. b. Liz. Lc. 7, 22 eeen itsuée ikustea dutela ?'eeebitzen, mainguäe 
diradela ebilten, sO?'hayóae dimdela ehahutzen, gO?'?"ée dutela ençuten, 
hikte dimdela ?'es'U8eitatzen, paubrey çayela E'tangelioa predieatze?t, 
wo itBuée, gO?"1'ée im activus, main!/uäe, sO?'hayóae, hilae im ,passivus 
stehen. Die activ-endung -ek ist durch contraction aus *-eyek, *-ayek, 
*-akek entstanclen (s. Linschmann-Schucharclt XCII). 

Auslautencles -a wird in bizc. mundarten voto dem artikel zu -e 
(-i), z. b. lU'lJla +a=luJJlea (luJilia) , a1"?"eba+a=ar?·ebea(a1-rebia). 

Sehr häufig ist der wechsel a: e im wurzelauslau( Beispiele 
davoll sind: 

bask. luze: lttza- ,breit, lang' (vgl. luzatu, luzakeria u. s. w. ; 
auch Liz. Lc. 20, 46 luçaqui othoitz eguin irudiz). 

fn~.-bask oha-: ohe ,bett'. Die form mit a in ableitungen (ohatu, 
oha/se u. s. w.) und in nnav. ohapean (Liz. Mc. 4, 21). 

bask. eza-: eze- in der flexion von izan. So hat Liz. Mc. 5, 19 
ieeec, 16, 7 ieceçue. Daneben stehen formen mit 0 (s. unten). 

bask. bet(lt)a-: bet(lt)e ,vol]'. Die form bet(h)a- in bet(h)atu, 
bethakor. 

bask. neka-: neke ,arbeit, mühe'. Die form mit a in nekatu, 
nekadura u. s. w. 

bask. eska-: eske ,bittend'. Die a-form in eskari, e8katu. Ver
mutlich haben wir es mit einem lehnwort aus dem germ. zu tun: 
vgl. ags. (tseiaJl, áxian, ahd . .... eiscön. 

lab. unha: uJlhe ,ermüclet'. 
bask. lllai tha: 1/laite ,geliebt' : V ielleicht ist es aus dem kelt. 

entlehnt: vgl. gal I. mati- , ir. maith ,gut' (eine ähnliche beden
tungsentwicklung bei on-etsz). 

nnav. ospa: lab. sp.-bask. ospe ,lärrn, ruf'. 
nnav. galda- (galdo): guip. lab. nnav. galde ,frage'. 
lab. ahalka-: frz.-bask . . ahalke ,seham' . 
nnav. ema. (Liz. Lc. 4., 25 ema alhargun): bask. eme ,weib'. 

V gl. auch bask. emazte. 
bask. elJla- ,geben' : soul elJlezii, eJllezie, emetztt, emetzie (Gèze 238). 
(3. Unmittelbarer übergang von a in i lässt sich im bask. kaum 

nachweisen. :Fälle wie soul. gim, zim gegenüber lab. gare, zare 
Silld oben besprochen: die zwisehenstufe mit eist in guip. gera, 
zera erhalten geblieben. Auch - bei giri, hi1'miarma werden wir 
mittelfol'lllen mit e vermuten dürfen (vg!. gar, armiarma). Ein i 
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aus a VOl' n haben wir in etzin: etzan angetroffeu, vur n in el:dcini: 
eslcani. Campion 84 f. führt noch einiges all, doch sind seine 
beispiele nicht zahlreich genug um allgemeine folgernngen daraus 
zu ziehen. Bei bize. leisleildu: guip. leislcaldu ,sen gen' wird assimi
lation gewirkt haben. 

'I. Wechsel von a mit ° ist häufig, doch lässt siel! kaum zu 
bestimmten ursaehen redncieren. VOl' l' finden wir ° aus a 111: 

nnav. mardo ,weieh' : lab. ?/laIllOr ,zart'. 
bask. fJar ,flamme': fJori ,glühend' ,fJorri 'i·ot'. 
bask. ellem·: elleor ,einander' . 
Nicht ganz sichel' ist znsammenhang zwischen guip. ifJar (frz.

bask. ihar) ,trocken, dü]"r' nnd glb. frz.-bask. id01" (vgl. auch frz.
bask. afJoT: ador). Zweiflend weise ieh noch hin auf frz.-bask. areehe 
(aretze) ,einjähriges kalh' : oroeh ,männliches kalb'. Sicher nicht in 
diesen zusammellhang gehört nnav. amarrain : guip. · amorrai: lab. 
hmJl'lt-arrain . ,forelIe' (vgl. ~ 8, I) . 

. Andere fälle des wechsels a: 0 verzeiehnet Campion 85 . lch 
envähne noch: 

frz.-bask. fJirtain: fJirtoin (Zi1·toin) ,heft, hcnkel' (sp .-bask. leit·ten). 
frz.-bask. ardai: guip. m·doi ,zündsehwamrn'. 
frz.-bask. izaba: izoba ,tante' (guip. unav. izeba, frz .-bask. izelea, 

sp.-bask. izeleo) . 
bask. osaba: osoba ,oheim' (nnav. oseba). 
guip. ale ,korn': bask. 010 ,hafer' (zweifelhaft). 
Eigeutümlieh ist der weehsel -ale: -ole im plural : liber die be

deutungsversehiedenheit von -ole und -ale handelt Campion 133. 
Wahrscheinlich ist van Eys (Gramm. comp. 43 f.) im recht -c; -le 
von -a-le zu trennen nl1d es mit Dech. hoc (= hoyele? oder hauk?) 
zu identificieren. 

Besul1ders allgemeil1 ist ° neben a im wurzelauslaut: 
1111av. yaria: frz.-bask. yario, guip. jario, bizc. jarion, erioJt 

,fliessen' . Deeh. hat orotarie laryola odot. Bei Liz. finden wir for
men mit 0 und mit a, also einerseits Mt. 12, 20 leea darión li/wa, 
Me. 0, 18 eta orduan ha!lttna diarioe, 9, 20 hafJuna lariola, Lc. 
0, 39 haguna dan"ola, und andererseits Me. 5, 25 odol iariatzea, 
IJc. 8, 44 harell odol t·ariatzea, .lh. 7, 38 im·iaturen. Jm bize. 
flectiert das praesens wie folgt: dm·iat, dariazu, dm·io, dan·afJu, 
dariazue, darioe (ähnlich wechseln a nnd 0 im imperfectum). 

frz.-bask. erra-: erro- ,sagen': Die gewöhnliehe form ist erra
(erran, erraiten). Beispie1e aus Liz.: Mt. 21, 3 eta baldin 'llehore 
deus badarraçue, erraçue eeen Iaullae behar (lituela, 21, 24 badar
radaçue, 21, 26 badarrafJu, .22, 17 e1"1"afJue, 23, 39derragueçueno, 
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24, 3 e?'raguc, 24, 23 badarraçue und öfters. Liz. bat abel' au eh 
zahlreiehe formen mit 0: M t. 8, 4 eztelTO{ln, 16, 20 ezlerroten, 
17, 9 ezterroçuela, 18, 17 erl'óc, 21, 5 erroçue, 21, 21 badar
roçue, 26, 18 erroçue, Me. 1, 44 ezte?'roon, 7,. 11 baderró, 8, 26 
ez te1'roa la , 8, 30 ezlerroten, Le. 4, 3 en'óe, 5, 14 ezlerrón, 8, 
5 t)" ezlerroten, 10, 40 erroe u. s. w. Soul. formen mit 0 sind errozü, 
e1Tozie, errotzü, e1'1'otzie (Gèze 236 f). 

bask. elJla- : elJlo- ,geben '. Die meist verbreitete form ist ema
(guip. emarl, ematen, frz.-bask. elJlan, elJlaiten, abel' bize. elJlon, 
elJloten). Belege von emo- bei Liz.: Mt. 5, 25 ezemón, 1), 42 
emóe, 25, 28 emoçue, Me. 6, 45 lemon, Le. 6, 30 emóc, 10, 35 
eJJlóe, 14, 9 eJJlóe, 15, 22 emoçue u. s. w. Aueh im soul. gibt 
es a-fOl'men bei eman: elJ/ozii, emozie, elllotzii, emotzie (Gèze 238). 
Derselbe weehsel ist aueh bei dem eausativum naebzuweisen: guip. 
frz.-bask. era1Jla1?: bize. eraJllon ,tragen , mitnehmen, bringen'. 

bask. eza-: ezo- in der flexion von izmz. So hat Liz. neben 
eçaçtte aueh eçoçue (Mt. 25, 28. Lc. 15, 22), ezteçoçuen (Röm. 
l Ll, 13) n. s. W., an deren 0 die bedeutung ,ihm' haftet. Vgl. das 
verhältnis von t'eçoe, {ÜeçÓ1l, cieço71, eieçoten (,ihm') zu den COl'l'es
pOlldierenden e-formen (,ihnen'). basselbe verhältnis liegt VOl' 

zwischen soul. eillozii, elJlozt'e, elJlotzii, emotzie und eJJlezii, eilleZt'e, 
emetztÏ, emetzt'u, zwischen soul. e1'1'OZtl, errozie, errotzlt, e1'rotzz'e 
und el'1'ezii, en'ezie, e1'retztÏ, erretzt·e. Was ist die ursache, dass 
llJit 0 die bedeutung ,ihm', mit e die bedeutung ,ihnen' vcr
bUilden ist? 

frz.-bask. yasa- (yasan): sp.-bask. jaso ,emporheben'. Ein alter 
beleg von ya8aJl ist Liz. Mt. 23, 4 earga piçuae eta ia88a1l eL'hz 
daitezqueuae. 

frz. -bask. tga- (igall, igaiten): sp. -bask. igo, bizc. igon ,steigen' . 
Dazu das causativum frz.-busk. iragan (igaran): guip. iga1'o, bize. 
imgo ,vorü bergehen ' . 

lab. ulJla-: UI/lV ,reif'. Die form mit a nul' in umatzen (neben 
umotzen ). 

bask. ba8a (ba8) ,wild': sp.-bask. ba80 ,wald'. Das adjectiv ba8a 
ist belegt bei Liz. Me. 1, 13 ba88a be8tiequin, Lc. 19, 4 bas8a 
lieotze batetara. 

frz.-bask. aha-: aho, sp.-bask. ao ,mund'. Die form aha- 111 

ahamen , ahazuri. 
l1nav. galda-: galdo ,frage' (vg!. guip. lab. nnav. galde). 
bask. goga-: gogo ,sinn'. Gor;a- in gogatu, goga1'a (letzteres schon 

bei Liz. Mt. 14, 6 eta Herode8en !Jogara eguin eeçan, Jh. 8, 29 
eeren nic haren gogaraco gauçdc eguiten baititut bethiere). 
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guip. ega ,ftug', cgatu, bizc. efjaz egin ,ftiegen', frz.-bask. hegal: 
sp.-bask. ego ,ftügel'. 

nnav. eh a- (ehaitu, ehaiten): frz.-bask. eho, guip. ego ,mahlen' . 
. Ein alter beleg für eh a- ist Liz. Lc. 17, 35 biga içanen dirade 

el1carrequin en'otan ehaiten duqueiteJlic. Das labourdinische Lueas
evangelium London 1887 hat an dieser stelle ehotcen. Auch Liz. 
hat 0 Mt. 24, 41 bifjuec e!toren dute en'otán. Nach van Eys 
(Dict. 109) bedeutet ehaitu im lab. nur ,weben' (nnav. eho, 
guip. eo). 

frz.-bask. mintza: guip. frz.-bask. mintzo ,sprechen'. 
Ebenfalls wecbseln a und 0 im auslaut bei: 
sp.-bask. a811la: aSJJlO ,entsehlnss'. 
bizc. nnav. chita : guip. frz:-bask. chito ,küchlein'. 
frz.-bask. izeka: sp.-bask. izeko ,tante' . 
frz.-bask. pan'opia: parropt'o ,kirchspiel' lfremd wort). 
Die form mit 0 bei Liz. Me. 6, 56 parropioetara. 
J. Wechsel von a mit u ist selten . Assimilation scheint vorzu

liegen bei nnav. ira-dullu: dallu, soul. dallü ,sense' und bei sou\. 
ük1tiibil, lab. ulc!tulllil: guip. lab. u1cabil ,faust' . Van Eys (Dict. 
352) hält guip. abal ,schleuder' und ubal ,riemen' für ein unel 
dasselbe wort: faIls dies richtig ist, so wird das b den übergang 
von a in u verursacht haben (die form mit a findet sich aueh im 
frz.-bask. : lab. habail, nnav. !tabel ,sehleuder'). Neben frz.-bask. 
ingu?'u ,umkreis' steht nnav. ingura ,umgeben' (Liz. Jh. 10 , 24 
infju?'a ceçaten bada hura Iuduéc, 21, 7 be?'e iuppáz ingum cedill) 
und neben lab. kutsu ,flecken', guip. 1cutsutu ,besudeln' eine form 
kutsatu: an dissimilation fällt hier nicht Zll denken und das ver
hältllis zwischen ingunt unel . ingura, zwischen kutsu und 1cutsa
wird ebensowellig ein reill-Iautliches sein wie z. b. dasjenige von 
bask. busti ,feucht' zu busta (als \'€rbum Liz. Lc. 16, 24 busta 
deçmi bere erhi ?JlOcoa vrean). Solche fäIle gehören eher in die wort
bildungslehre als in die lautlehre. 

E. Wechsel von ai und i fin den wir bei: 
guip. lab. naiz: soul. niz ,ich bin'. 
guip. aiz, lab. haiz : soul. hiz ,du bist' . 
guip. beargai: nnav. behar1ci ,sache' (Liz. Me. 1 , 45 behm·quiriren). 
lab. ada1cai: ada1ci ,tote zweige' : guip. am1ci ,gl'osses stück holz'. 
Ueber den wechsel der suffixe -gai und -lei im bizc. s. 

Azkue 56. 
In den gena11l1ten fállen ist ai das ursprüngliche und i erst dar

aus gesehwäeht. Die lantgrnppe ai ist abel' aueh zu a vel'einfaeht. 
Gegenüber guip. lab. naiz, soul. niz unel guip. aiz, lab. haiz, soul. 
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hiz stehen im bizc. die forrnen naz, az. Aelmlich finden wir bizc. 
achat, jat und guip. atzat, zat neben guip. atzait, zait, lab. ha
tzait,zait und dasselbe verhältnis existiert zwischen bizc. ach ,fels', 
achur ,spaten' und guip. aüz, aitzur' , lab. haitz. V gl. auch frz.
bask. hat8, bizc. at8 ,atern': frz;-bask. haize, guip. aize, bizc. ai8e 
,wind'. Auch irn auslaut finden wir die schwächullg von ai zu a: 
so steht neben -gai (-km) nicht nur -ki , sondern auch -/ca Cvgl. van 
Eys, Dict. 1 über abaz·ka). 

t;. Uebergang von au in u ist selten: 
guip. aunatu: lab. unhatu ,ermüden'. 
lab. nnav. aurthiki: soul. urthiki ,werfen'. 
guip. lab. imuZi, nnav. iraul: bizc. ir'uZi ,umwerfen, umstürzen'. 
Neben bask. ba8aurde ,wildschwein' (aus ba8a und urde) steht 

im guip. auch ba8urde, das entweder aus ba8aurde entstanden oder 
aber aus ba8 (= ba8a) und urde zusammengesetzt ist. Dunkei ist 
das verhältnis von frz.-bask. aurthen, sp.-bask. aurten ,dieses jahr, 
heuer' zu frz.-bask u?"the, sp.-bask . . ude ,jahr' . 

Oft ist dagegen au zu a geworden: 
frz.-bask. yauntzi: sp. -bask. jantzi ,(sicl)) kleiden'. Dazu das 

causat. frz.-bask. eraurdzi: sp.-bask. erantzi ,entkleiden , ausziehen' 
(schon bei Liz. Mc. 15, 20 eraunz cieçoten e8cadatazcoa in 
dies er eigentümlichen bedeutung.) Bizc. eraantzi bedeutet ,faire 
habiller'. 

frz.-bask. yaut8i: guip. jachi, bizc. jatzi ,herabsteigen' (vgl. lab. 
yau8i, nnav. ya'ltzi ,springen', bizc. jaut8i, jau8i ,fallen'). Dazu das 
causat. frz.-bask. eraut8i: guip. erachi, bizc. emat8i. 

guip. erau8i, bizc. iraurZ8'Ï : frz.-bask. era8i, eda8i ,plaudern, 
schwätzell, mUl'ren' (die form eda8i schon bei Liz. Mt. 6, 7 ezte
çaçuela anhitz eda8 Paganoéc beçala: ecen v8te dute bere anhitz 
eda8teaz ençunen dimdela, Mc. 14, 5 eta baçada88aten haren contra). 

frz.-hask. aurkhitu, bizc. aurkitu: guip. az'kitu ,findell'. 
guip. aur]Jer;i, lab. ahurpegi: sp.-bask. azpegi, lab. harpegi ,au

gesicht' . 
Regelmässig fin den wir an aus aun in der soul. muudart: 
lab. nnav. belhaun, sp.-bask. belaun : soul. belhan ,knie'. Von 

belhan ist das a allch in das verbum belhar-ikatü (= nnav. be/hau
r'ikatu) ,niederknieen' eingedrungen, wo me lautgesetzlich hätte 
bleiben rnüssen. 

sp.-bask. lab. iraun: soul. imn ,dauern'. 
nnav. ilhalt?l: soul. ilhan ,weisse asche'. 
Abel' frz.-bask. yaun, sp.-bask. jaun lautet im souletin nicht *ian, 

sondern iaun (Dech. hat iauna). Man beachte jedoch Ianfjoycoac 
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(Dech.), das mit bizc. jangoiko . übereinstimmt. Auch lab. nnav. 
yaun(t)zi ,kleiden' hat im souletin nicht an, sondern aun (iaunt8i). 
Es scheint a180, dass aun nach bask. y nicht in an übergegan~en ist. 

Bei einigen wörtern ist bizc. aun wahrscheinlich aus an ent
standen: 

sp.-bask. andi, frz.-bask. handi: bizc. aundi ,gross' (diese form 
solI auch im guip. vorkommen). 

guip. anitz, frz.-bask. hainitz, anltitz: bizc. aunitz ,viel'. 
bizc. itan: itaun ,frage'. 
guip. 8anga, frz.-bask . 8ainga: bizc. 8aunke ,bellen der hunde' . 
SouL ai aus au wird erst in ~ 5, E besprochen werden, weil 

diese lauterscheinung in den weiteren zusammenhang der schicksale 
des u gehört. Hier sei nur kurz auf sie hingewiesen. 

~ 2. Ba8k. e. 

a. Die wechselbeziehungen zwischen e und a sind oben bespro
chen worden (~ 1, a): leider können wir in den meisten fällen 
nicht entscheiden , ob dem a oder dem e die priorität gebührt. 
Das e dürfte ursprünglich sein bei charri: che'l'1'i , barri : ber1'i, 
a8ar1'e: a8e1're, azari: azeri, 9arri : ge1'ri, baltz : beltz, alkar: elkar, 
ar1'aba: arreba, amen: emen, hatzaJllan: hatzeman, erain: erein, 
azur: ezur, auzpaz: auzpez, gaza : geza, iga8: ige8. Dafür spl'icht 
bei einigen diesel' wörtel' das stal'ke überwiegen der e-form, bei 
andern etymologische erwägullgen. Letzteres gilt z. b. von a8erJ'e, 
das aus at8 und e1're zU8ammengesetzt ist, von beltz, dessen ver
wantschaft mit bele nicht bezweifelt werden kann, von hatzeman, 
worin eman als zweites compositionsglied enthalten ist, von auzpez, 
das mit dem suffix -pe = be(he) gebild et ist. Fernel' ist e älter 
als a in den fällen wie laun: le(g)un, auri: eU?'i, wo das u den 
vorhergehenden palatallaut entpalatalisiel't hat. Auch mögen unter 
den wörtern, wo a und e im auslaut wechseln, einige mit ur
spl'ünglichem e stecken. 

An diesel' stelle ist noch zu erwähnen, dass e bisweilen mit ya 
(ja) wechselt (Schuchardt 24): 

bizc. erion: jarion, guip. jario, frz.-bask . yario ,fliessen' . 
guip. e8eri: bizc. ja8arri ,sich setzen' . 
bask. et(h)orJ'i ,kommen': sp.-bask. jatm'ri ,ursprul1g' . 
soul. elkhi: lab. nnav. yalgi ,hinausgehen'. Vgl. lab. nnav. ilki. 
{3. Häufig wechseln e und i, besonders irri wurzelanlaut: 
bask. iku8i ,sehen' : Dech. ecusteaz, eqhu88i, eqhu8tiaz (neben 

iqhu~). Das causat. hat gewöhnlich e lerakut8z} , doch kann dieses 
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das e von erazo sein. V gl. bask. ikasi ,lemen': erakasi, iraka(t)si 
,lehren'. Dasselbe gilt auch wol von dem e in erabazi: irabazi 
,gewinnen' und erakitu: irakin ,kochen', welche verba eigentlich 
causativa zu sein scheinen. Darum ist es äusserst fraglich, ob wir 
hier von einem wechsel e: i reden dürfen. 

guip. eseri: isiri ,sich setzen' . 
nnav . echeki: guip. lab. icheki ,halten' (die moderne form achiki 

ist wol vom causativum eracheki, iracheki beeinflusst). 
nnav. efJ0?"1'i: frz.-bask. igorri ,senden'. Liz. hat die form mit i 

(Mc. 1, 2 igorten, Lc. 7, 6 igor citzan u. s. w.). 
nnav. eduki, soul. ediiki: lab. guip. iduki ,halten, haben'. Liz. 

und Dech. haben eduqui. 
nnav. edeki ,wegnehmen' (öfters bei Liz. edequi, z. b. Mt. 9, 15. 

9, 16, Mc . 6, 27. 14, 47, Lc. 11, 22. 22, 50), eigentlich 
dasselbe wort wie frz.-bask. idoki ,zum vorschein bringen, hervor
ziehen' (Liz. Mc. 14, 47 eZjJatá idoquiric, Lc. 6, 45 idoquiten du 
gauça ona . .. idoquilen du gauça gaiclttoa), auch ,aus-reissen, weg
nehmen' (Liz. Mc. 9, 47 eta baldin elf.1'e befJuiac trebuca eraciten 
bahau, idocac hura, Lc. 6, 42 vtzi neçac idoquideçadan h1'1'e be
fJuian den jitsa .'. idocac ... idoqui deçán). Die vermittelnde form 
ist ideki, das im guip. ,wegnehmen', im lab. ,öffnen' . bedeutet. 
Das guip. hat für ,öffnen' die nebenform idiki. Es gibt auch noch 
eine form mit 1': frz.' basIc i1'eki, il'iki ,öffnen'. 80 hat Dech. die 
form :lf1'equireJl: Be1'fan date :lfrequi1'eJl lun'a oren verian. Aus Liz. 
verzeichne ich Mt. 3, 16 irequi iran çaizcan ceruäc, Mt. 7, 7 
bulka eçaçue, eta irequi1'en çaz'çue, 7, 8 irequi1'en ça:lfó, Mc. 7, 34 
i1'equi ([{h, 7, 35 irequi citecen haren beluf1'riac. Van Eys (Dict. 
194) citiert aus Oihenart' s sprichwörtern die form bethi1'equian (d. i. 
begi-i1'ekian ,im auge-öffnen'). 

bask. eza-: izan. 8. darüber Schuchardt 24 (dessen meinung über 
das e: i der starken participia ich abel' nicht teile). 

bizc. nnav. ebilli: sp.-bask. lab. ibilli ,gehen'. 
guip. erausi, frz.-bask. erasi, edasi: bizc. irau?lsi ,schwätzen'. 
bask. eritzi: bizc. iritzi ,scheinen, dünken, heissen , meinen'. 
Aehnliche fälle sind aueh: 
gllip. eiz: frz.-bask. ihizi ,jagd' . 
sp.-bask. efJuzki : frz.-bask. iguzki ,sonne'. 
Ziemlich oft finden wir den wechsel e: i vor 1'. Von den oben 

genannten fällel1 kommen hier erausi: iratt1Zsi and eritzi: iritzi in 
betracht, vielleicht aueh efJuzki: iguzki, woneben iruzki erwähnt 
wird (s. van Eys, Dict. 102). Zweifelhaft ist die heurteilUllg von 
erakasi: irakasi, erabazi: irabazi, erakitu: irakin ; vgl. das oben 
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zu ilcu8i, eralcutsi bemerkte. 80nstige fälle des weehsels er: zr 
sind z. b.: 

s.oul. erri: bask. irri ,lachen'. 
guip. e8eri: i8iri ,sieh setzen' . Daneben mit ar bize. ja8a?'Ti. 
guip. ageri: agiri ,erklärung' (abgeleitet v.on age ,äusseres'). 
guip. nere: bizc. n.i1·e ,mein' (vgl. frz.-bask . bizc. neure). Für 

,ich' hat das bask. ni, nilc (bizc. auch ne~Ic), nicht aber *ne, *nelc. 
nnav. Icadera: Icadira ,sessel' (Liz. Mt. 21, 12 eta V880 colomóác 

8altzen cituztenen cadi1'ác, Mt. 23, 2 .J.'tfoy8e8en cadirán). Aus provo 
cade1·a. 

Auch nach l' finden wil' den wechsel e: i: 
bizc. e1'echi: iritzi, bask. eritzi ,scheinen, dünken, heissen , 

meinen'. 
bize. a?'ech: arich, guip. aritz, frz.-bask. haritz ,eiche'. 
nnav. orr(': lab. orri ,waehh.older' . 
nnav. zedarre: lab. Zeda1'Ti ,grenzstein'. 
Selten scheint ein vorhergehendes .oder f.olgendes 1 den weehsel 

e: i zu bedingen. V gl. etwa guip. ele : lab. elhi ,herde v.on gr.oss
vieh' und frz.-bask. beldur: sp.-bask. bildur ,furcht'. 

Wechsel v.on e: i v.or nasalen: 
lab. bizc. ióeni: guip. ipini, lab. ifini, nnav. imini ,stellen'. 
guip. e8lceni: bizc. e81cini ,an bieten' (vgl. guip. e8lcani, lab. e8lcaim'). 
frz.-bask. oren (orein): guip. orin ,hirsch'. 
s.oul. choten: nnav. bizc. chotin, guip. lab. zotin ,schlucken'. 
bizc. entz: guip. intz ,tau' (vgl. bize. inuntz, inontz, lab. ihintz). 
guip. enada, lab. enhara: frz.-bask. inham ,schwalbe'. 
Wechsel V.oll e: i nach n: 

sp.-bask. nefJa?': frz.-bask. nigar ,träne'. 
frz.-bask. nehor: nihor ,jemand' (vgl. guip. inor). Aber aueh 

wenn das anlautende n fehlt, wechseln e und i bei diesem w.orte : 
soul. eh01' (Dech.): ihur. 'Ebens.o s.oul. eh on (Dech.) ,irgend' gegen
über lab. nihon, nnav. nihun (vgl. guip. inon). 

Mundartlich geht e v.or a in i über. 8.0 ,,\ird ein auslautendes 
e v.or dem artikel im bizc. regelmässig zu i, z. b. eche ,haus' , 
echia ,das haus', 8eJlle ,s.ohn', 8emia ,der s.ohn'. Dasselbe gilt v.om 
souletin, wo eche, areche, Ichürüche, 8eme, ene mit dem artikel zu 
echia, arechia, khürüchia, 8emia, enia zusammenschmelzen. Sch.on 
bei Dech. ist diese regel zu be.obachten, .obwol er bisweilen au eh 
-ea schreibt. V gl. einerseits jedia, vidia, verian, veguitartt'a, ohorian, 
óethia, curucian, eqhustiaz, emaztia u. S. w., anderel'seits etym.olo
gische schreibungen wie curucea, ecu8teaz, jedean, óertuteac, ver
tu tea , emaztea. Dieselbe lauterscheinung ist es, wenn uns z. b. 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseh. (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. 2 
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neben soul. naleilee ,ich würde wissen', haleilee . ,du würdest wissen' 
die abgeleiteten fOl'men naleileian ,ich hätte gewusst', ha7cileian' du 
hättest gewusst' begegnen. 

'Y. Wechsel von e und 0 unter unbekannten bedingungen: 
sp.-bask. erpo: orpo ,ferse'. Haben wir hiel' einftuss des r anzu

nehmen? Oder liegt eine assimilation VOl' und ist das 0 der fol
gen den silbe fül' den ühergal1g des e in 0 veral1twortlich zu stellen? 
Let7.teres scheint in einigen frz.-bask. wörtern der fall zu sein, 
weiche ich aber nicht in dieser schrift, sondern anderswo be
sprechen werde. 

frz.-bask. m'ede (m'etze) ,einjähriges kalb' : o?'och ,mäunliches kaIb'. 
Die zusammengehörigkeit diesel' beiden wörter ist nicht über allen 
zweifel erhaben. 

guip. lela: loloa ,dllmm' (vgl. van Eys, Dict. 250). 
bask. zein: lab. zoi?z ,weicher'. Wie im lab. zoin neben zein 

steht, so finden wir neben zemóat ,wieviel' auch zomóat. lm soul. 
ist das 0 weiter zu u geworden (zun, zU1Jlbat). 

soul. biharamen: guip. biaramon ,der folgende tag'. Sonst hat 
das frz.-bask. bihara1Jlun. 

bask. tegi : tolei ,ort'. 
nnav. edelei ,wegnehmen': frz.-bask. idolei ,zum vorschein bringen, 

hervorziehel1, ausreissen, wegnehmen'. 
guip. ordelea: lab. ordol-i ,ftäche' .. 
. nord-onav. illeba: guip. frz.-bask. illoóa, bizc. llobia ,neffe , nichte'. 
guip. nnav. eriden: bizc. erido ,finden' (das fl'z.-bask. hat auch 

ediren). 
guip. lab. nnav. galde: nnav. galdo ,frage'. 
lab. tolde: nnav. tholdo ,plump, ungeschickt'. 
guip. ale ,korn': bask. 010 ,hafer' (die ursprüngliche identität 

diesel' beiden wörter darf nicht für sicher geIten). 
sp.-bask. ogei, nnav. soul. hogei: lab. hogoi ,zwanzig'. Liz. hat 

hoguey (z. b. Mt. 27,3, Mc. 4, 8. 4, 20, Lc. 14, 3J). 
sp.-bask. odei, frz.-bask. hodei: lab. hedoi ,wolke'. Liz. hat hodey 

(Mc. 9, 7 hodeybat, hodeyetic, 13, 26. 14, 62 hodeyetan, Lc. 9, 
34 hode!Jbat, lwdeyean, 9, 35 hodeyetic, 1 Cor. 10, ] hodey, 10, 
2 hodeyean, 1 'fhess. 4, 17 hodeyetan). Hier scheint eine vocal
metathese vorzuliegen. 

Nicht hierher gehört die tatsache, dass den guip. formen det, 
dele, den, degu, dezu(te) im bizc. dot, dole, don, dogu, dozu(be) 
entsprechen. Wir haben hier mit verschiedenen contractionsproduc
ten von *da-edu-t u. s. w. zu tuu (das bizc. hat noch formen mit 
au, also daut neben dot u. s. w.). V gl. ~ 8, J. I . 
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J. Unmittelbarer wechsel von e mit u ist kaum vorhanden (vgl. 
Campion 87). Assimilation liegt vor in Îàllen wie bizc. guzur: guip. 
frz.-bask. gezur ,lüge' oder nnav. ainguru, soul. aingürü (Dech. hat 
aynguruyac): bask. aingeru ,engel'. Bei diesen beiden wörtern ist 
e gewiss . das ursprüngliehe. Wie aber ist lab. guztera ,wetzstein' 
neben geztera, eztera zn erklären? Ist hier u das ältere und ist 
frz.-bask. geztera, lab. sp.-bask. eztera daraus durch .assimilation 
entstanden wie etwa bize. eperdi ,arseh' aus epurdi ,guip. epztJ"di, 
lab. nnav. iphm'di)? Abel' (g)eztera hat grössere geografische verbrei
tung als guztera. 

Ein ganz eigentümlicher fall ' ist guip. errulci: urriki : bizc. urruki 
,mitleid' (frz.-bask. ur?'iki ,reue, leid'). Wir haben wol von *urrelci 
auszugehen, woraus er?'uki dureh umstellung der vocale und urriki, 
1tr?'uki durch assimilation- des mittelvocales hervorgegangen sind. 
U?'ruki verhält · sich zu *urreki wie lab. gurruntzi ,durehfall' zu 
*gur?'entzi, span. correncia (Schuchal'dt). 

Mil' völlig dunkei ist guip. frz.-bask. iret8i: guip. ind8i, bizc. 
i?'untzi, u?'untzi ,verschlingen'. 

E. Wie ai so wird auch ei bisweilen zu i gekül'zt: 
guip. leize: lize ,höhle' (vgl. unten). 
lab. Zeizar: guip. lizar ,esche'. 
guip. gereiz, bizc. kereiz ,schatten': lab. geriz ,obdaeh'. 
nnav. errekeitu (Liz. Lc. 10, 35 errequeitu emóc hum), errekei

tatu (Liz. Mt. 6, 26 ecen eztuteereiten, ezerrequeitatzen): e?'rekitu, 
errekitatu (vgl. van Eys, Dict. 123). 

nnav. eihar: frz.-bask. ihar, guip. igar ,trocken, dürr'. Liz. hat 
regelmässig die form mit ei (z. b. Lc. 6, 6 eta haren e8Clt escuyna 
cen eyhar, 6, 8 e8CU eyharra, Mc. 11,20 eyhartua, Jh. 15, 6 
eiharlzen, ohlle h Mt. 13, 6 eyarthu). 

Eine andere schwächung von ei ist e: 
guip. le1:ze : bizc. frz.-bask. leze ,höhle'(vgl. oben). Sehon Liz. 

hat e, nicht ei (Jh. 11, 38 eta lecea cen). 
frz.-bask. eihar ,mühle', bizc. eyo: frz.-bask. eho, guip. ego 

,mahlen'. Larramendi (Dice. trilingue) bat für eihar die form igar. 
Ursprünglich wird eyo, eho, e90 wol *eiho gelautet haben (oder 
'~eiha, vgl. nnav. ehaiten). 

Ullklar ist das verhältnis von Dech. eceyn zu guip. frz.-bask. 
ezen ,denn'. 

,. Wechsel von eu mit u finden wir bei guip. lab. euskara, eu8-
kaldun : soul. Ü8kara, Ü8kaldün (Decb. hat heu8cara, heu8caldun). 
V gl. noch frz.-bask. he8kuara, guip. e8kuara und lab. e8kara. Die 
lautverhältnisse sind unklal'. 

2* 



20 BEITRÄG~; zu EINER VERGLEICltENJ)EN LAtJTLER:R.E 

Besonders häufig ist (JU neben U (i) vor liquidae, ohne dass wil' 
aber entscheiden können, ob wir von eu auszugehen haben. Bei
spiele davon sind: 

bizc. guip. euli: bizc. lab. nnav. uli, soul. üllü ,fliege'. 
bizc. guip. nnav. soul. euri: bizc. lab. nnav. un ,regen'. Liz. 

hat u1·i (z. b. Mt. 5, 45 i!J0rten du vria , 7, 25 . 27 eta erwt 
içan da vria) . 

bizc. lab. nnav. !Jeure: bask. !Jure ,unser' . 
bizc. lab. nnav. zeure: bask. zure ,euer' . 
bizc. lab. nnav. neure: bizc. nire, guip. lab. nere ,mein'. 
bizc. nnav. eure, lab. nnav. !teure: bask. hire ,dein' (eine form 

*here kommt nicht vor). 
Auffällig sind die bizc. personalpronomina !Jeu, zeu, neu, eu 

(!Jeuk, ze uk , neuk, euk) neben !Ju, zu, ni, !ti (!Juk, zuk, nik, hik). 
Haben die personalia ursprünglich ein 1" im auslaut gehabt? Dnd 
ist oas r von !JU1·e, !Jun, zure, zuri , nire, niri, hire, hiri also 
stammhaft? 

Wechsel eu: e im fremdwort nnav. teula: tella, lab. theilla 
,dachziegel' (Liz. Lc. 5, 19 hat eu : teuletaric). 

~ 3. Bask. i. 

a. Die beziehungen von i zu a sind oben (~1, (3) erörtert. Nur 
VOl' rund VOl' n (n) scheint a in i übergegangen zu sein, natür
lich abgesehen von fällen, wo assirriilation im spiele ist, wie kis
kildu aus kiskaldu. Der übergang von a in i hat aber durchaus 
einen sporadischen charakter. Ueberhaupt nicht riachzuweisen ist 
übergan~ von i in a: wenn wir z. b. lleben busti ,feucht' einen 
verbalstamm óU8ta antreffen, so liegt hier doch keine eigentliche 
lauterscheinnng VOl'. 

Hier sei noch erwähnt, dass i auch mit !Ja zu wechseln scheint: 
lab. nnav. ilki: !Jalgi ,hinausgehen' (guip. jalki mit eingeschränk

ter bedeutung: van Eys, Dict. 223). V gl. soul. elkhi (s. ~ 2, a). 
{3. Häufiger als der wechsel i: a ist derjenige von i nnd e, der 

auch schon besprochen worden ist (~ 2, (3). In den meisten fä.llen 
scheint dem e die priorität zu gebühren, doch blei ben uns in diesel' 
hinsicht manche zweifel. Bisweilen gibt die etymologie uns die 
erwünschte sicherheit , z. b. bei a!Jeri: a!Jiri ,erklärung', das zwei
felsohne von a!Je abgeleitet ist, oder bei e.r;uzki: iIJuzki ,sonne', 
wovon glb. el-i kaum getrennt werden kann. Andererseits können 
auch phonetische erwägungen uns veranlassen in irgend einem be
stimmten falIe den einen oder den andern laut als ursprünglich 
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zu betrachten. 80 dürfen wir ruhig bei eska'iii: eske'iii: eskini die 
letztgenannte form als die jüngste bezeiehuen. 

y. Man vermutet weehsel von i und ° bei bize. mordi: 11lordo 
,weintraube' und frz .• bask. sakhi : nna v. sakho ,seh were \runde'. 
Eher aber 'liegt suffixverschiedenheit vor · oder - was vielleieht noch 
wahrseheinlieher ist - 1Jw1'di: mordo, sakhi: sakho haben sieh aus 
grundformen *11lordoi, *sakhoi entwiekelt. Aueh ai wird einerseits 
zu i, andererseits zu a gesehwäeht (vgl. z. b. adaki aus *adar-kai 
gegenüber abarka aus *abar-kai). Ein eigentümlieher fall von voeal
weehsel ist edeki: ideki : idiki: idoki: vgl. ~ 2, {3. 

J. Oft weehseln i . und u VOl' rodel' I: 
guip. irten: bize. urten ,hinausgehen'. 
guip. i1'i, frz.-bask. hi1'i , altiber. *iri, *ili (in lliberis, Iria Flavia): 

bize. uri ,stadt'. 
lab. iho1'zi?'i, nnav. igorziri, soul. ihurziri: lab. igorzuri, ihurtzuri 

,donner'. Liz. hat igorciri (z.b. Jh. 12,29 igorciribat, Me. 3, 17 
igorciri semeac). 80 aueh Deeh. (igo1'ci1·iz). 

guip. irin, frz.-bask. irin : hize. U?'un ,mehl'. Entlehnt aus span. 
hm'ina (s. van Eys, Diet. 208). 

lab. nnav. gaitziru: nllav. gaitzu1'U ,scheffel' . Liz. hat fJaitzuru 
(Mt. 3, 15. Me. 4,21. Le. 11,33 gaitzurupean) . Wahrscheinlich 
haben wir aber bei diesem worte nicht mit dem gewöhnlichen 
wechsel i1': zt?", sOlHlern mit einer assimilation zu tun: vgl.unten 
zn soul. gaitziirü. 

guip. irutsi, bizc. Ï1"Untzi: uruntzi ,verschlingen' (vgl. gnip. frz.
bask. iretsi).Wie das vOlhergehende wort zu beurteilen. 

guip. i1"1"Uti: U1"1"uti ,fem'. Vielleicht haben wir hiel' eine dissi
milation: vgl. lab. ur1'uiti und bask. 'lt1·run. 

lab. zilho, zillo, lab. soul. zilo, soul. chilo: lab. nnav. zulho, 
I\uav. cRulo, sp.-bask. zulo ,loch'. Liz. hat u (Mt. 8, 20. Lc. 9, 
58 çulhoac) . 

guip. lab. ille, nnav. ile: bizc. ulle ,baar, wolle'. 
guip. iltze, lab. nnav. itze: bizc. ultze, untze ,nagel (von eIsen 

oder holz)'. 
lab. nnav. billuzi, billuzgorri , sp. -bask. billos: nnav. buluzi ,nackt'. 

Liz. hat billuci (Mc. 14, 51 gorpldz billucim'en gainean), billuzgo1'ri 
(Jh. 21, 7 ceren billuzgorria baitzén) , Deeh. dagegen buluz, buluz
cOl"?'i, vtd"zcon'ia, buluzcorria. Die fonn buluzi dürfte durch assimi
lation zu erklären sein (vgl. das unten besprochene lautgesetz des 
souletin: i wnrde im soul. zu ij, , wenn ein ü in der folgenden 
silbe stand). 

A ueh sonst finden wir wechsel von i und u, doch werden in den 
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meisten fällen dissimilatorisehe und assimilatorisehe einflüsse gewirkt 
haben. Sehr deutlieh ist dies z. b. bei dem aus -ki- und -gu zusam
mengesetzten -ki!Ju ,nobis' , das in der ronealisehen mundart zu 
-kugu assimiliert ist (Sehuehardt 30 sq.). Vgl. ferner: 

nnav. lipu: 11lJlu ,spinne' (einfluss des folgendell u?). 
frz.-bask. 'tzz: guip. izu ,sehreeken'. lst izu dureh dissimilatioll 

zu erklären oder izi dureh assimilation? Liz. hat icit (Jh. 14, 27), 
icidura (Le. 1, 12). 

blzc. itzi: guip. lab. nnav. utzi ,lassen' (vg!. van Eys, Diet. 190. 
365). lst itzi aus utzi assimiliert? Vgl. das folgende beiRpiel. 

sp.-bask. !Jichi: guip. guchi, lab. nnav. !Juti ,wenig'. Wie itzi: 
utzi zu beurteilen ? 

guip. piska: bize. frz.-bask. puska ,ein wenig' . Der grund des 
wechsels ist unklar (man beaehte jedoch das p). 

bize. len-gusin, lab. lehen-kusin: lab. gusu, sp.-bask. len-!Jusu 
,vetter', ein romanisches fremdwort (s. van Eys, Diet. 175). Gusu 
ist dureh assimilation aus gusin , *gusi entstanden. 

bizc. u?Ti'ii: bize . lab. nnav. ur1'un ,fern' (vgl. guip. urruN). 
Urrin durch dissimilation? 

bize. lab. nnav. burdin ,eisen': sp.-bask. lab. burrunzale ,eiserner 
löffel' (vgl. guip. burni ,eiseu'). Vermutlieh haben wir es mit assi
milation zu tun, 

guip. churimuri: bizc. zurumuru ,unbestimmter lärm'. Aueh hier 
wird assimilation stattgefunden haben. Wahrseheinlich ein fremdwort. 

guip. gurrinka ,geknurr': lab. !Jurru1lga ,schnarchen'. Onomato
poëtisch. 

bize. ikubil: guip. lab. ukabil, lab. ulchumil, soul. ükhübil ,faust'. 
Die ursprünglichste form ist wol ttkabil und ukhumil, ' ükhübil wer
den daraus durch assimilation hervorgegangen sein (~ 1, J). Wie 
abel' ist ikubil zu erklären? lst es etwa zunäehst dissiOliliert aus 
*ukubil? Die wurzel hat jedenfalls u, nicht i im anlaut: vgl. ukaldi, 
ukalondo (ukondo) , ukarai. 

guip. lab. ukitu, nnav. hunki(tu) : bize. ukutu ,berühren' (bei sp.
bask. ikutu hat umstellung der vocale stattgefunden). In ukutu aus 
ukilu ist das i der mittelsilbe dem vorhergehenden nnd dem folgen
den u assimiliert worden. 

guip. giltZU1TUJZ: !Juntzurru ,niere' . Das i der anfangssilbe ist 
den beiden folgenden u assimiliert. V gl. Linsehmann-Sehuehardt 
LVII sq. 

lm sonletin ist i lautgesetzlich zu ü geworden, wenn ein ü in 
der foJgenden silbe steht. Sehreibungen wie yturburuya, yzul schei
nen darauf hinzuweisen, dass diese assimilation ZUl' zeit Deehepares 
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noch nicht stattgefunden hatte (Dech. buluz, buluzcorl·i: lab. nnav. 
billuzi, billltzlJorri ,nackt' nimmt eine sonderstellung ein: hier hat 
die vocalangleichung si eh schon sehr frühe vollzogen und ist sie 
auch nicht auf das soul. beschränkt, denn auch das lllHtV. hat 
buluzi neben billuzi). Beispieie: 

lab. ditut, ditulc, ditu; dituIJu, dituzu, dituzue, dituzte: soul. 
dittüt, dütülc, dütii, diitiiIJii, diitiizii ,diitiizie, diitie (*ditute). Der 
pluralizador -it- ist durch den einfluss des wurzelhaften -ü- zu -üt
geworden. 80 stehen lab. IJitulc, IJitu, IJituzu, IJituzue, IJituzte im 
soul. die formen IJiitiilc, IJiitii, IJiitüzii, IJiitiizie., IJiitie (*gihde) gegen
über. Ebenso lab. zaitut, zaitu, zaituIJu, zaituzte: soul. zittiit, ziitü, 
ziitüIJii, ziitie (aus *zitut, ~'zitu, *zitugu, *zitute) . Weiter'es aus der 
conjugation von ,haben' : lab. IJimten, zinuen: soul. giinian, ziinien; 
gnip. ninduzun, zindudan, IJinduzun: soul. nûndüziin, ziintiidan, giin
tiiziin; lab. IJinulce, zinulce, zinulcete (guip. IJendulce, zendulce, zen
dukete): soul. IJii7ziilce, ziiniilce, ziiniilceye; lab. nituzlce ,guip. nitulce: 
soul. niitiilce u. s. w. 

lab. nnav. ilcuzi, nnav. ilchuz(i): soul. iilchiiz(i) ,waschen'. 
guip. iIJuin (lab. higoin): soul. hiigün ,hass' . 
guip. biurri, lab. nnav. óihurri: soul. biihiirri, verdreht, verkehrt. 

Dazu das verbum sp.-bask. biu?"tu, lab. nnav. bihul'(U: soul. bii
hiil·tt"i. 

bask. irztdi, lab. nnav. iduri: soul. iidiiri ,anschein, ähnlichkeit, 
bild'. Deeh. hat irudi, YJ"udia. 

lab. nnav. ichur, bizc. nnav. izur: soul. iiiiir ,gerunzelt'. 
bask. ichura: soul. üchiira ,äusseres'. A bel' anch soul. ichura 

(vgl. unten). 
guip. lab. zinzur, bizc. nnav. chili'U1': i'!oul. iümÜl' ,runze!' . Dazu 

das verbum guip. lab. zimu?"tu, bizc. nnav. chimurtu: soul. iii
mii?"tü. 

bask. i7'un: soul. urU1l ,spinnen'. 
sp .-bask. iturri, lab. nnav. ithu1'ri: sonl. üthürri ,queUe'. Dech. 

hat noch ytu?'buruya (guip. t'!lwóuru ,hauptqueUe'). 
bask. itzul: soul. ütziil ,kehren'. Dech. hat noch yZ'ltl. Dagegen 

lautet nnav. itzur ,entkommen' (eine nebenform von · itzul) im soul. 
ebenfalls itZlt1". Das u in itzur ist nicht zu ii geworden, obwol ein 
hartes l' folgte (vgl. unten). 

guip. izurri, lab. nnav. izun'ite: soul. üziirl'i ,pest'. 
lab. nnav. gaitzint: soul. IJaitziirü ,scheffel' (abel' auch nnav. 

gaitz'uru) . 
bask. itsu: soul. iitsii ,blind'. 
guip. IJiltzurrun: soul. giiltzürriin ,niere' . 
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lab. nnav. inguru: soul. üngürü ,umkreis'. 
guip. inude: soul. ünhüde ,säugamme' . 
nnav. cTtirula: soul. cTtürüla ,flöte'. 
sp.-bask. illun, lab. nnav. ilhun: soul. ülhün ,dunkel' . 
lab. ukhumil, soul. ükTtübil: ükTtümüllü ,faust'. Zunächst geht 

ükhümüllü auf *iikhiimillü (aus '~ukhu1itillu) zurück. 
Auch die fremdwörter soul. üstüdio ,studium', dülübio ,sintflllt' 

(aus *istudio, *dilubio) mögen hier noch eine stelle finden. 
N ur das bask. u, das im soul. als ü a uftritt, hat vorhergehendes 

i assimiliel't. Falls das u unter gewissen bedingungen (vor s und 
VOl' weichem r) im soul. unverändert blieb, so -war es nicht im 
stande dem i der vorigen silbe seine lippenrundung mitzuteilen. 
Regelrecht sind also soul. ikhusi, irus, igurt, ichura mit erhal
tenem i und tt. Dagegen ist ür in üchüm, üngürü befremdencl. 
Vgl. ~ 5, E. 

Es ist mil' unklar, warum die assimilation bei soul. inhürri 
,ameise' und inhürl'itü • erstarren , unterblieben ist. 

Wenn ü nicht in der folgenden, sondern in del' vorhergehenden 
silbe steht, so finden wir i meist unverändert: soul. büTtürri, büztin, 
gtÏzi, güdizi, güti, 8ühi, üdüri, üthiil"1"i, tlrri, ül'riki, ül'rin u. s. w. 
In mithil, mithiri ist nicht das idem ü, sondern das ü dem i 
assimiliert worden (vgl. ~~ 5, E) . Ausnahmsweise finden wir abel' 
auch soul. ü aus i durch den einfluss eines vorhergehenden ü, z. b. 

bizc. lab. nnav. burdin: soul. bii1'dün ,eisen'. 
guip. lab. nnav. ul"1"icha: soul. Ürl·ttSa ,tierweibchen'. 
bizc. lab. nnav. uli: soul. üllü ,fliege'. 
bask. zttbi: soul. zübü ,brücke'. 
V gl. auch noch das fremd wort soul. küzüna ,cousine'. 
Für bask. -tzi finden wir soul. -tzii im auslaut bei dcn zahl

wörtern bedemtzü, Tte'l1leretzü. Abel' bask. zortzi lautet aueh im 
soul. anf i aus. V gl. 'noch soul. untzi ,gefäss', etzi ,übermorgen' 
mit i. 

Vor vocalen ist soul. i oft aus ii (bask. u) entst'mden (s. ~ 5, E). 
Dieses gilt z. b. von den oben gellannten formen dütie, giitie, zülie, 
günian, zünien aus '~ditu te, ~gitute, *zitute , ~!Jimtan, ~'zinuell. N ach 
diesen formen zu urteilen wäre der übergang von ü in i VOl' vocalen 
jünger als die assimilation eines vorhergehenden i. Abel' diese schluss
folgerung scheint mit Dechepares yturbttrltya, yzul in widerspruch 
zu stehen, denn diesel' dichter schreibt einmal dt'e (bethidie) für 
dute. Vielleicht hiesse es lautgesetzlich soul. ~'ditie, 'igitie, *zitie, 
-'/(!Jinian, *zinieJ? und haben die existierellden formen ihr ü durch 
systemzwang erhalten(z. b. dütie nach diitü). 
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E. Ueber ai ist schon oben gesprochen (~ 1, E): wir haben ge
sehen, dass ai einerseits zu i, . andererseits zu a geschwächt wird. Es 
bleibt noch zu erwähnen, dass soul. ai oft aus alt hervorgegangen 
ist: die erörterung dieses lautwandels sei abel' für ~ 5, E vorbe
halten, wo die schicksale des bask. u im souletin eingehend unter
sucht werden. 

Auch ei ist schon ZUl' sprache gekommen (~ 2, E): es kann auf 
zweierleiweise geschwächt werden, nämlich zu z und zu e. 

Ueber oi s. ~ 4, E. 

i;. Wenn i zwischen vocalen zu stehen kommt, so wird es zum 
halhvocal y, z. b. anai ,bruder': anaya ,der bruder'.Tritt abel' 
nach postconsonantischem i ein vocal an, so wird der halbvocal y 
eingeschalten, z. b. (h)aJldi ,gross', (h)andiya ,der (die, das) grosse'. 
V gl. die analogel1 schicksale des intervocalischen u und des post
consonantischen u VOl' einem vocale im bizc. (~ 5, Jt). 

~ 4. Bask. o. 

a. Der wechsel 0: a hat uns schon in ~ 1, Y beschäftigt. I.Jeider 
konnte es nicht gelingen dieselI wechsel zu seinen ursachen zu redu
cieren. Auch scheint es In den meisten fällen nicht möglich auszu
machen, ob wir 0 oder a als ursprünglich zu betrachten haben. 
lm allgemeinen dürfte die priorität auf der seite des a sein (so 
z. b. wol sicher hei gori, gonoi: -gaF; elkor: elkar; r;irtoin: girta?:n; 
izoba: izaba; osoba: osaba). Wo wir 0 neben a im wurzelauslaut 
finden, darf es vielleicht nicht überall als sicher geIten, dass wir es 
mit einer lautlichen erscheinung zu tun haben, denn das gegen
seitige vcrhältnis der wechselformen könnte auch ein rein-morpho
logisches sein. Dies gilt besonders von den fällen, wo mit dem' 0 

eine modification · der hedeutung verbunden ist. Auch der wechsel 
e: a im wurzelauslaut braucht nicht immer -von lautlicher art zu 
sem. Spätern untersuchungen sei es iiberlassen das vel'hältnis von 
eJilO-, ellll:1- zu ema-, von erro-, en'e- zu erra- zu bestlmmen. 

{3. Der wechsel 0: eist in .~ 2, Y ZUl' sprache gekommen . Wil' 
mnssten nns leider begniigen einige fälle anfzuzählen, wo diesel' 
weehsel vorliegt oder vorzuliegell scheint. Hie ulld da mag assimi
lation gewirkt haben: wenn z. b. orpo neben erpo oder hogoi neben 
110gei steht, so können die fOl'men mit zwei 0 durch vocalanglei
chung aus denen mit e entstandell seiu. In den meisten fällen abel' 
liegen die ursachen des wechsels völlig im dunkeln. 

y. Die wechselbeziehungen von 0 mit l' sind in ~ 3, Y kurz 
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besprochell. Wie fälle wie Jllordo: mord1·, sakho: saMi zu beurteilen 
sind, bleibt vorläufig etwas zweifelhaft. Hier habe ich nichts mehr 
hinzuzufügen und somit könllen wir zum wechsel 0: U übergehen, 
der besanders in den frz.-bask. dialecten eine ziemlich grosse rolle spielt. 

J. Erst werde ieh einige fälle aufzählen, wo 0 VOl' r mit u wech
seIt ader, vielleicht besser gesagt, wo 0 var r in u übergegangen ist: 

nnav. ?Jlorroko ,büschel', lab. lIlorlcoxta ,traube': 1Jlurko, ?Jlulko 
,haufen'. 

lab. kon kor : nnav. 1cunkur ,bucklig'. Man könnte das u in beiden 
silben für ursprünglieh halten: vgl. van Eys, Dict. 239. 

guip. zori, lab. nnav. zorhi ,reif' (eigl. ,gelb'): sp.-bask. zztJ"i, 
guip. frz.-bask. chu?'i ,weiss'. Zusammenhang van zm·i mit ZU?'i darf 
nicht für ganz sieher gelten. 

bask. -gor, -kor ,zu etwas geneigt': sp.-bask.-g1lre ,geneigt , nei
gung', bizc. gura ,wille, wollen'. Auch in diesem falie könnte das 
u urspl'ünglich sein (vgl. van Eys, Dict. 174 f.). 

guip. lab. papo?': guip. papur ,krümchen'. Eine mit glb. por
?'oska, apu?' verwante reduplieatiollsbildung. 

lab. iho?,ziri, igorzu?'i, nnav. igorziri: lab. ihu?"tzuri, soul. ihU1'-
ziri ,donnel" . 

guip. galdor : galdu?' ,gipfeleines -berges'. 
guip. mos kor : bizc. mukur ,gipfel eines baumes'. 
guip. 1/lo8lco?" , nnav. lllozkor: lab. 17lU8hl1" ,trunkenbold'. 
bask. aizkm': guip. aizkur (neben aizkor) ,beil'. 
lab. ?JlalJlO1': bask. saJJlur ,zart'. Die wurzel hat ursprünglich wol 

a (vgl. nnav. mardo ,weich'). Mamo?' ist gebildet wie makm': go?", 
1Jlalc-ur: fjU?' (s. § 18, (3); 8mJlU?' enthält dasselbe praefix wie 
8a/mn: mzn. 

bask. 'ilO?": soul. 7Ul1" ,wel" (Dech. hat nor). V gl. abel' bask. n.ola: 
soul. nula ,wie', bask. 1toiz: soul. nuiz ,wann', wo kein ?" folgt. 
In bask. non: soul. nun ,wo' ist der übergang van 0 in u durch 
das n verursacht (s. unten). 

lab. niho?> lab. nnav. neho?": soul. nihur, ihur ,jemand' (Dech. 
hat ehor). 

Var 1 finden wir 0: u in bask.llola: soul. n'Ula ,wie' (s. oben) 
und ferner in: 

lab. amoltu: nnav. amultu ,liebenswürdig'. 
lab. nnav. chi?'ola: nnav. chi?'ula, soul. ckiintla ,flöte'. Die farm 

chirula bei Liz. Lc. 7, 32. 
Eine grosse verbreitung in fl'anzösischen Baskenlande hat der über

gang_ van ° in u var nasalen. Am mei sten in betracht kamrnt der 
überga!1g van on, on in un, uno BeispieIe: 
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guip. on ek : lab. hzmek, aetivus zu guip. au, lab. hau ,dieser' . 
sp.-bask. ona: frz.-bask. huna ,voiei'. 
bask. Oli: nnav. hun ,gut'. 
bask. ongi: nnav. ungi adv. ,gut'; Obwol das adjectiv bei Liz. 

regelmä.ssig on lautet, so hat er für das adverbium vngui (z. b. 
Mt. 12, 34. 15, 7). 

lab . nnav. ongan·i: nnav. (h)ungarri ,mist'. Liz. hat vngarri (Le. 
13, 8), abel' ongm·ricotzat (Lc. 14, 35). 

bask. ondatu: ]~nav. (h)undattt ,sin ken '. Liz. hat die form mit u 
(Le. 5, 7 eta bethe citzaten bi vnciac hundatzerano, Mt. 18, 6 
hunda ledin). 

guip. on dar , lab. hondar: nnav. hundar ,boden', Liz. hat u 
(Mt. 18, 6 itsas hundarrean). 

guip. ontz, lab. hontz: nnav. huntz ,euie'. 
sp. -bask. ontzi: frz.-bask. untzi ,geffu,s, fahrzeug'. Schon bei Liz. 

mit u (z. b. Mt. 8,23 vncian, Me. 3, 9 vncichobat, 4, 36 vncian, 
Lc. 5, 3 vnci hetm·ic, vncitic, 5, 7 vncico, vnciac). 

lab. k071kor: nnav. /cunkur ,bueklig' (vgl. aber obel1, wo die 
möglichkeit in betracht gezogen ist, dass wir von u auszugehen haben). 

frz.-bask. lllonho: lllunho, guip. ?/luno ,kleiner hügel'. 
guip. biaramon: lab. nnav. biharamun ,der folgende tag' (sehr 

auffällig ist soul. biharamen). 
Am regelmässigstel1 finden wir un, un, UIJl aus on, on, Orll im 

souletin. V gl. soul. gizun: bask. fjizon, soul. hun: bask. on, soul. 
nuJZ : bask. non, soul. ltntzi: sp.-bask. ontzi, soul. huntz: bask. 
(h)ontz, soul. undo: bask. on do , soul. zun : lab. zon (zoin) , soul. 
lthun: lab. O/lOn (ohoin) , soul. hun : bask. on (din), soul. sun: bask. 
son (soin) , soul. kurnbat aus frz. combat, soul. kumbertitu aus frz. 
convertir u. s. w. Dech. schwankt zwisehen on und uno Einerseits 
schreibt er guiçon, hongui, honac, onqui, hona, honsa, honi, hondatll , 
ehon, ohoynequi, andererseits abel' vnsa, vnharçuna, huna, vndar, 
hltyn. Man beaehte, dass Decb. anch oyn für uin schreibt (escoynetic). 

Auch im sp.-baskischen ist der übergang von 0 in u VOl' nasalen 
nicht unerhört: vgl. guip. iguin ,hass' gegenüber lab. higoin, guip. 
1il'ltJIO ,kleiner hügel' gegenüber fl'z.-bask. monlto(munho) u. dgl. So 
erwähnt Azkue 87 die. bizc. aussprache nun für non ,wo'. Andere 
beispiele von bize. un aus on findet man bei Campion 89 (sun: 
80n ,schulter , riicken', noruntz: norontz . , wohin', iruntz: i1'ontz 
,tan'). Doeh hat diese lauterscheinung in Guipuzcoa nnd Vizcaya 
nicht einen solchen umfang wie in Nieder-Navarre und Souie. 

Sonstige fälle des wechsels 0: U sind z. b.: 
sp.-bask. botatzt: lab. bzttatzt ,werfen' (aus span. provo botar). 
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nnav. behatztopatu: lab. behatztupatu ,straucheln'. Liz. hat 0 
(Mt. 4, 6 eu?'e oinaz ha?'rian óehaztopa ezarlinçát, Jh. 11, 9. 10 
óehaztopatzen) . 

nnav. topinagille (Liz. Mt. 27, 7 topinaguile): tupinagille (Liz. 
Mt. 27, 10 tupinaguile) ,töpfer'. Die form mit u jst ursprüngli
cher: vgl. fl'z.-bask. dupin, lupin, bizc. tupin ,topf'. 

sp.-bask. ardo, lab. nmv. arno, bizc. ardao: soul. ardu, mahat8-
an'u ,wein'. 

bizc. nag08i : guip. nagu8i ,herr' . Das u ist urspl'ünglich (vgl. 
lab. nau8i, nnav. naÓU81,) . 

lab. 80kil: 8ukil,grosses stück brennholz' . Auch hier haben wir 
von u auszugehen: vgl. 8U ,feuer'. 

In verschiedenen gegenden wird 0 var dem artikel zu u. Schon 
Deeh. schreibt ianf)0ycua, t'angoycuac, ieyncuari, gogua, obwol for
men mit -oa viel häufiger bei ihm vorkommen : Iangoycoac, orano
coac, ieyncoac, ycha8oa, dardoa, halacoa, erhogoa, óe880an, la8toa, 
aT'fwac, ycha88oac, ,rJ0goa u. s. w. Auch sonst ist 0 var a bei Dech. 
erhalten geblieben , wie aus den öftel's bei ihm begegnenden fOl'men 
von yoan ,gehen ' hervorgeht. 

Eine starke neigUllg das 0 VOl' vocalen in u ü bergehen zu lassen 
ist im bizc. vorhanden: vgl. artua' ,der mais' (ado) , óe8ua ,der 
arm' (óe80). So stehen neben bizc. joan, noa, eroan, daroat dialec
tische formen mit 16 (juan, nua, erltan, dm·uat). V gl. femer bizc. 
dagijllen aus *dagijo(t)en, dagijuedan aus ~'dar;ijo(t)edan, begijue aus 
*óegijo(t)e, egijuezlt aus *egiJo(t)ezu (s. Campion 566 sqq.), naki
liuen , dakijlteJZ aus *nakijo(t)en, *dakijo(t)en u. s. w. (s. Campion 
720 sqq.). 

E. Schwächung van oi zu i ist selten. Der einzige sichere faU, 
den ich verzeichnet habe, ist llllav. soul. orhit ,sich erinnern' gegen
[lber frz.-bask. or/wit, guip. oroitu. Schon Dech. hat die gesch\>vächte 
farm: or'hitu, orhituqui, orhit. Rei Liz. dagegen finden wir noch 
oi (Mt. 5, 23 eta han orhoit óahadi ecen &e., Me. 8, IS eta 
etza?'ete or/wit, 14, 72 or·hoit cedin, Gal. 2" 1 0 pauóréz orhoit 
gllentecen). Vgl. aueh das oben (~3, y) über lJlordi, 8akhi be
merkte. 

Seh wäehung van oi zu 0 ist vieUeicht anzunehmen in morrlo, 
8akho (~ 3, y). Sichere beispiele sine!: 

guip orroi: guip. frz.-bnsk . 01'1'0 ,bl'üllen, blöken'. 
bizc. egoi: gllip. ego, frz .-bask. hego ,südwind'. 
nmiv. chilkhoi: lab. chilko ,nabel' . 
bask. !Joiz: bizc. /joz ,morgen'. 
bask. noiz: bize. noz ,wann'. 
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Wechsel von oi mit ei findet man bei (lt)ogei: ltofJoi und (lt)odei : 
hedoi (s. ~ 2, à). 

~ 5. Basic. u. 

(t. Wechselbeziehungen zwischen u und a sind fast gal' nicht 
vorhanden. In gewissen fällen abel' scheint u aus a durch assimi
lation hervol'gegallgen zu sein. Dies gilt nämlich von soul. ülchübil, 
lab. ukltumil: guip. lab. ulcabil und von nnav. ira-dullu: dallu. 
Vgl. ~ 1, à. 

{3. Auch zwischen u und eist wechsel kaum nachzuweisen . In 
fällen wie guzur: gezuT und ainguru: aingeru haben wil' mit assi
milation zu tun. Vgl. ~ 2, à. 

"I' Viel grössere bedeutung hat del' wechsel u: i, del' oben 
(~ 3, J) ausführlich besproC"hen ist. Einzelnes wird unten (E) ZUl' 

sprache kommen müssen. Am häufigsten wechseln i1': ur, il: uI. 
Wo wir sonst wechsel von u mit iconstatieren , hahell wir fast 
immer mit assimilationen und dissimilationel1 zu tun. Sehr conse
quent ist im sOllIetin das idem ü der unmittelbar folgenden silbe 
angeglichen worden. ' 

J. Uebergang von iJ in u ist häufig, besonders vor rund vor 
nasalen. Regelmässig steht un, un, um für on, on, om im soule
tin und in nnav. mundarten. Ziemlich selten ist u zu 0 geworden. 
V gl. über dies alles ~ 4, J. 

E. Im souletin ist u im allgemeinen zu ü geworden. Einige bei-
spiele werden genügen: 

bask. putz: soul. bütz ,atem'. 
lab. nnav. fJudu: soul. f/üdü ,kampf, streit'. 
lab. nnav. hut8, sp.-bask. ut8: soul. Mit8 ,leer' . 
bask. 8U: soul. sü ,feuer'. 
bask. 8Uge: soul. 8üge ,schlange'. 
bask. ubel: soul. übel ,bleich'. 
bask. uda: soul. üda ,sommer' . 
bask. zeru: soul. zelü ,himmel'. 
Auch VOl' hartem l' hat der übergang VOll u in ü stattgefunden, 

während VOl' weichem r das u unverändert geblieben ist. Beispiel-e 
von ü vor hartem r: 

guip. lab. urre, nnav. urhe: soul. ürhe ,gold'. 
bask. urratu: soul.' ürratü ,zen'eissen'. 
nnav. urri: soul. ürri ,langsam'. 
lab. nnav. urriki: soul.ürrilci ,reue' . 
lab. imav. urrin: soul. ürrin ,dnft'. 
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bizc. lab. nnav. urrun: soul. Mirrün ,fern'. 
bask. lu'l" (lurra): soul. Ni?' (lürra) ,erde' . 
lab. elhu?" (elhurra): soul. elhü?" (elhiirra) ,schnee'. Anch gUlp. 

elur, bizc. edu?" mit 1'1'. 

lab. nnav. ahlw (ahzwra): soul. a/ntr (ahürra) ,höhlung der hand, 
flache hand'. 

bask. OPU1" (aplm"a): soul. aphiir (aphiirra) ,krümchen, bisschen'. 
guip. nnav. aitzur (aitzurra): soul. aitzü?" (aitziin'~t) ,spaten' . 
guip. lab. nnav. beldur (beldnrm) : soul. belditr (beldürra) ,furcht'. 
lab. nnav. bl:hl,trri, gnip. biun'i: soul. biihiin'i ,verkehrt'. 
lab. nnav. hezu?" (hezzwra): soul. eziit" (eziirra) ,knochen'. Aucb 

guip. ezur, bizc. azu?" mit rr. 
guip. lab. nnav. !Jez1w c.r;ezu?"ra): soul. !Jeziir (!Jezürra) ,lüge'. 
guip. lab. JJlutur (1Jluturra): soul. müthü?" (miitMirra) ,schnauze, 

mund'. 
lab. nap?,tr (napU?Ta): soul. naphür (naphürra) ,leckermaul'. 
hask. sudur (sudnrra): soul. südür (südürra) ,nase' . 
lab. nnav. ichU1" (ichurra) : soul. iiiii1" (iiiiir1'a) ,gerunzelt'. 
bask. e!Jur (e!Jurra): soul. erj1l?" (e!JÜ?Ta) ,hrellnholz'. 
Dass u vor weichem 1" erhalten ist, geht aus zahlreichen bei-

spielen hervol' : 
bask. zur (zura): soul. ZU?· (zura) ,holz'. 
bask. U1" (ura): soul. hzw (hura) ,wasser'. 
lab. nnav. hirur, sp.-bask. int: soul. hirlt?" ,drei'. 
bask. urde: soul. urde ,schwein'. 
nnav. urin: soul. urin ,fett' . 
bask. urt(h)e: soul. urthe ,jahr'. 
bask. ichura: soul. ichura ,äusseres' (unklar ist die nebenform 

üchüra). 
guip. lab. isuri, nnav. ichuri: soul. iiuri ,giessen'. 
bask. zure, zuri: soul. zure, zun, casusformen zu bask. zu: soul. 

zü ,Sie' (eigl. ,ihr'). 
bask. !Jure, !Juri: soul. !Jure, !Jun, casusfOl'men zu bask. gu : sottl. 

fJii ,wir'. 
guip. lab. nnav. churi: soul. iuri ,weiss' . 
lab. nnav. achuri: soul. asuri ,lamm'. 
lab. nnav. bel( t)zuri: soul. óelzuri ,finsteres aussehen'. 
nnav. óurhalSo: soul. burhaso ,vorfahr' (vgl. lab.nnav.óurhasoak, 

sp.-hask. !Jurasoak ,eltern'). 
bask. !Juri: soul. !Jurhi ,butter' . 
guip. frz.-bask. hum: soul. hura ,er'. 
lab. nnav. óarur (barura): soul. barur (barura) ,fasten, nüchtern'. 
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Tl'otz dem weichen r finden wir jedoch ü In den folgenden 
fällen: 

guip. lab. bepur7l" nnav. bephuru: soul. bephiirii ,braue' . Vermut
lich ist bephiirii d arch assimilation aus bephlM'i{ eutstanden. 

bask . buru: soul. bii1'ii ,kopf, haupt'. Man erwartet *bltrii: durch 
assimilation wird dieses zu óiirii geworden sein. 

lab. nnav. ingu1"lt ,umkreis': soul. iingitrü. Auch hier dürfen wir 
assimilation annehmen (*iingurii wurde *ingiirii und hieraus entstand 
regelmässig üngiirii). 

lab. nnav. lchurutze: soul. lchiirüche ,kreuz' . Khii1'iiche wol dnrch 
assimilation aus *lchuriiche. 

lluav. urzo: soul. ih'zo ,taube' (vgl. guip. lab. nnav. uso). Warum 
steht hier ii statt tt? 

bask. ichura: soul. iichüra (neben ichura) ,äusseres'. Ebenfalls 
unklar. 

In mehreren hinsichten unregelmässig ist das verhältnis von soul. 
egiiriilci zu lab. igurilci ,erwarten '. Das lab. wort hätte im souletin 
ebenfalls ifjuriki (oder höchstens *egurilcz) lauten sollen, denn das 
rist weich und unverändertes u pflegt ein vorhergehendes oder 
ein folgendes i nicht zu assimilieren. Vielleicht haben wir uns die 
geschichte des wortes so zu deuken: aus 'K-egurilci, eiuer alten neben
form von igurilci, entstand im souletin während einer den vocal
ändenmgsgesetzen diesel' l11undart vorausgehenden periode dureh 
eine sporadische assimilation die form *egurulci, woraus sieh bei dent 
übergang von u üi ü .*iegu1"1"ilci entwickelte (das u VOl' r blieb na
türlieh u). Sehliesslieh wurde das u der zweiten silbe dem ü der 
dritten assimiliert. 

Andererseits findet man ausnahmsweise u statt des zu erwarten
den ü vor hartem 1': 

basIc iralcu1'1'i : soul. iralcu1'ri ,lesen' . 
lab. nnav. chal,'lt1" (cha1cu't"1"a): soul. chalchu1' (chalchurra) ,hunel'. 

Auch guip. zalcur mit rr. 
lab. nnav. itzur(ri): soul. itzu'r ,entkommen'. 
VOl' s finden wir sowol u wie it. Beispiele vun erhaltenem u VOl' 8. 

bask. u8te: soul. uste ,meinung'. 
bask. i1cusi: soul. ilchusi ,sehen' . 
bask. busti: soul. busti ,feucht'. 
guip. frz.~bask. puslca: soul. pU8lca ,eill wenig'. 
Andererseits begegnen uns fälle · wie: 
bask. ustel: soul. ûstel ,fauI, verdorben' . 
bask. lcu8lcu: soul. lciislcii ,eierschale, hülse'. Vielleicht durch 

assimilation aus *lcuslcü. 
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Vor z ist u regelmässig in ü übergegangen: 
guip. nnav. uzta: soul. üzta ,ernte'. 
gUlp. nnav. uztarri: soul. üztarri ,jocb'. 
bask. buztan: soul. büztan ,schwanz' . 
bask. buztin: soul. büztin ,lehm'. 
fl'z.-bask. luze: soul. liize ,lang'. 
Eine mil' nicht el'klärliche unregelmässigkeit ist noch das u von 

soul. i8Uk(i) ,beissen' . Nicht so befremdend ist vielleicht das u von 
soul. bulhar ,brust' (= lab. nnav. bulhar , sp.-bask. bulm') , denn 
dieses liesse sich durch den einfluss des folgenden weichen I er
klären. Bei iikhiimiillii ,faust' , das danll eigentlich *iikhiilllullii lau
ten sollte, könnten wir assimilation annehmen. 

In den verbindungen au, eu ist das u im souletin meist unvel'
ändel't geblieben, doch findet sich ziemlich bäufig ai aus au. Eine 
regel lässt sich kaum feststellen. Beispiele von au: 

nnav. auher: soul. auher ,fa ui , träge'. 
guip. aurki: soul. aU1'khi ,sogleich'. 
bizc. audcitu, lab. nnav. aurlchitu: soul. aurkhitii ,finden' . 
:ip.-bask. aurten, lab. nnav. audhen:, soul. aurtllen ,dieses jahr, 

heuer'. 
sp.-bask. gaur ,heute', nnav. gaur: soul. gaur ,heute abend, 

heute nacht'. 
sp.-bask. au, lab. hau, nnav. hau(r): soul. hau ,dieser' . 
guip. aur, lab. nnav. haur: soul. haur ,kind'. 
lab. nnav. haut8: soul. haut8 ,asche'. 
sp.-bask. aut8i, lab, nnav. haut8i: soul. haut8 ,bl'echen'. 
guip. jauregi, lab. nnav. yauregi: soul. zauregi,palast, schloss'. 
lab. yau/!i, nnav. yauzi: soul. zauzi ,springen'. 
sp:-bask. inchaur, lab. nnav. inzaur: soul. intzaur ,nuss'. 
sp.-bask. lau, lab. nnav. laur: soul. laur ,vier'. 
guip. nagu8i, nnav. nabu8i, bizc. lab. nau8i: soul. nau8i ,herr'. 
bask. zauri: soul. zauri ,wunde'. Dazu sp.-bask. lab. zauritu, 

nnav. zaurt(u): soul. zaurt(ü) ,wunden'. 
lab. nihau: soul. nihaur,ich selbst'. 80 auch soul. gihau1', zihaur(ek). 
Beispiele von eu: 
lab. nnav. deu8: soul. deu8 ,etwas'. 
sp.-bask. nnav. euri: soul. e'ltri ~ regen' (vgl. hizc. lab. nnav. uri). 
Wie schon oben gesagt, wird basIc au in manchen fälIen durch 

soul. ai vertreten. Die bedingungen, unter welchen diesel' lautwan
del stattgefunden hat, kann ich ' leider nicht ermitteln; nur soviel 
lässt sich behaupten, dass au VOl' l' niemals zu ai geworden ist 
(unabhängig von der qualität des r). Beispiele von soul. ai aus au: 
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bask. gau: soul. gai ,nacht' (aber .r;aur ,heute abend') Dech. hat 
die formen gaoaz, gaoyan. 

bask. gauza: soul. gaiza ,sache'. 
sp. -bask. auzo, lab. nnav. hauzo: soul. azzo ,benachbal't'. 
bask. iraun, irauten: soul. iran, iraiten ,währen, dauern'. 
nnav. aut, au, augu, aute (haut,hau, haugu, haute):. soul. hait, 

hai, ftaigii, haye. Ebenfalls llnav. nauk, nau, nauzu, nauzue, naute: 
so u I. naik, n ai, n aizii, naizie, nai te. 

lab. llnav. auhari: soul. aihari ,abendessen' . 
Offen bar in zusammenhang mit dem übergang von au in ai steht 

die oben (~ ], ç) erörterte vel'tretullg von bask. aun durch soul. 
an, denn al~ zwischenstnfe · wird sicher wol ain anzusetzen sein: 
Reispiele von soul. an aus aun sind belhan, iran, ilhan: belhaun, 
iraun, ilhaun. N ach bask. y scheint aun unvel'ändert geblieben zu 
sein: vgl. iaun: yaun und iauntsi: yauntzi. 

Gehen wir jetzt über zu einem andern wichtigen lautgesetze des 
souletin: nachdem bask. u zu ii geworden war, ging es vor vocalen 
in i über. Besonders deutlich ist dieser lautwandel bei dem antritt 
des artikels an nomina, welche auf ii auslauten, z. b. zelia: zelii, 
aingii?'ia: aingiirii. Andere beispiele sind: 

bask. zu, soul. zii ,Sie', bask. zuek: soul. ziek ,lhr'. V gl. die 
übrigen casusforl1len soul. zien, zie?', zietan u. s. w. 

lab. duzue, dute: soul. diizie, die; lab. dituzte, gituzte, zaituzte: 
soul. diitie, giitie, ziitie (aus *ddute, *gitute, *zitute); lab. gztuzue: 
sou]. giitiizie; lab. nuen, huen, zuen, ginuen, zinuen, zuten : sou1. 
nian, hian, zz'an l giininn, ziinien, zien; lab. nituen, hituen, zituen 
&c.: soul. niitian, hiitian, ziitian &c.; lab. ninduen, zintuan, gin
tuen: soul. niind1'an, züntian, giintian; lab. dautzuet, dautzue &C.: 
soul. deiziet, deizie &c,; soul. dii ,er hat ihn (sie, es)': di-a ,hat 
er ihn (sie, es)?', zum hilfsverbnm ,haben' . Dazu u. a. noch soul. 
aitziinie, ailie aus *ai-zinute, *ai-lute, auch soul. ainiindie, aitziintie, 
aikiintie u. s. w. Zu izan gehören u. a. soul. dezazien, detzatzien, 
ezazz'e, etzatzie. Lab. zaizue wird im souletin durcb zaizie vertreten 
(vgl. zaizii) . Gegenüber lab. diozue, eg1'zue, errazue, dakizue, dara-
11lazue, dadukazue stehen soul. diozie, egizie, errazie, dakizie, dara-
11lazie, dadiikazie u. s. w. 

Dech. schreibt gewöhnlich uy für bask. u vor einem vocale, z. b. 
8aynduyan, 8aynduya, 8aynduyequi~ o1"du.ya, orduyan, e8cuyan, doluya, 
endelgamenduya, 8uyan (vgl. Gèze 20), çuJen, çuyeganic, vaytuçuye, 
baytuçuye, eztuyenic, duyan, handuyala, nahiduyena, nahiçuyenian, 
nuyen, nuyena, enuyen. Doch begegnet uns schon bei Dech. die 
form rJie (bethidz'e) neben dute. Selten finden wir bei Dech. VOl' 

Verhand.Kon. Akad. v. Wetenseb . (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. 3 
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einem vocale u geschrieben 8a!lndua, 8a!lnduaz, duen. Von gau 
,nacht' hat Dech. die formen gaoaz, ga0!lan (das heutige souletin 
hat gai). 

Wo wir bei Liz. auf formen wie dié, eztié, eztitie, citié stossen, 
werden diese alt'; souletinismen aufzllfassen sein (dié steht z.b. Mt. 
12, 2. 15, 27. 17,16.22,28. Mc. 7,28.9,18. ]2,23. 
Lc. 2,30. 9,40; eztié Me. 6, 36. Lc. 16, 31; eztitie Mt.15, 
2; citiéLc. 10, 58 .; óacitiéLc. 16,29). 

Eine eigentümliche erscheinung des souletin ist die assimilation 
von mü zu mi VOl' einem Z 111 der folgenden silbe: 

sp.-bask. lab. 1llutil, nnav. muthil: soul. mithil ,knabe'. Dech. 
hat noch ?/luthil. 

nnav. ?Jluthiri: soul. mithiri ,zudringlich, lästig, unverschämt'. 
Wenn dem ü aber kein m vorhergeht, so bleibt es unverändert; 

vgl. z. b. óiiztin, güti, güzi, güdizi, 8ühi, iüti, ürri, ürrin, ürriki. 
Ja selbst finden wir bisweilen das folgende idem ü assimiliert: 
óürdün, ül'riiia, üllii, ziióii. V gl. ~ 3, J. 

~. Ueber au ist oben (~ 1, ~) gesprochen worden. WIl' haben · 
gesehen, dass schwächung von au Zll u ziemlich selten ist. Häufi
ger dagegen ist au zu a geschwächt. Eigentümlich für das souletin 
ist der übergang van aun in an, der eigentlich nur ein besonderer 
fall des lautwandels ait > ai zu sein scheint. Eine sporadische 
diphthongierung von a zu au VOl' n haben wir im bizc. constatiert. 

Wechsel von eu mit .u und von eu mit i ist . besollders häufig 
vor r (l): S. ~ 2, ~. Leider können wir nicht ausmachen, ob eu 
oder u (i) ursprünglicher ist. Ein vereinzelter fall von eu: eist 
nnav. leula: tella. 

11· lm bizcaischen wird u zwischen vocalen in ó ver wandelt. 
Geht dem u abel' ein consonant vorher, so wird zwischen dem u 

und einem folgenden vocale ó eingeschaltet. In beiden fällen ist ó 
zunächst aus einem halbvocale entstanden : vgl. den übergang von 
intervocalischem i in !I und die einschaltllng von !I zwischen post
consonantischem i und vocal (~3, ~). 

Beispiele von ó aus intervocalischem u: 

bizc. gau ,nacht': gaóa ,die nacht'. 
hizc. daóe = lab. dute. Aus *daute entstand*daue und dieses 

wurde zu daóe wie gaua zu gaóa. 
bizc. naóe = lab. naute. Zunächst ist naóe aus *naue entstanden. 
bizc. neóan, eban, eóán: lab. nuen, huen, zuen. Den bizc. formen 

liegen zunächst *neuan, *euan, *euan zu grunde. 
bizc. eóeen: lab. zuten. Wir haben ebeen auf *eueten zurückzu-

führen. 
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bizc. balebe aus *baleu(t)e, vgl. óaleu. 
Aehnlich finden wir ausserhalb des bizcaischen: 
guip. frz.-bask. araóe1'a ,naeh' , zu arau ,regel, maassstab'. 
Beispiele von b zwisehen posteonsonantischem u und voeal: 
bize. buru ,kopf': óuruba ,der kopf'. 
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bize. ditunez: lab. dituzte. Aus * ditute-z entstand *dituez, wornus 
*ditubez . V gl. soul. dütie (Liz. ditie) aus *ditute. Morphologiseh 
unterseheidet bizc. dituóez sieh von lab. dituzte nur in der stellung 
des pluralizador. 

bize. dozuóe = lab. duzue = guip .. dezute. nozuóe ist aus *dau
zu(t)e entstanden. 

bize. dituzuóez : lab. dituzue, guip. dituzute. nituzubez aus *ditu
zu(t)e-z. 

bize. genduóan, zenduban, zenduben = guip. genduen, zenduen, 
zenduten. 

§ 6. Vocalenifaltung. 

a,. Kein baskisehes wort kann mit r anlauten. Wo einmal r 
im anlaut gestanden hat, ist ein voeal vorgeschlagen worden. Be
sonders deutlich ist der voealisehe vorsehlag bei den lehnwörtern 
aus den romanisehen .sprachen: 

guip. arrapatu , nnav. harrapatu ,ergreifen, rauben', allsspan. mpar. 
nnav. arrangura, lab. arren1cura ,sorge, klage' , aus pl'OV ~ rancura. 
gmp. arratoi , frz.-bask. arrat(h)oin ,ratte', aus span. mton. 
gUlp. arrazoi, bizc. errazoi, frz.-bask. arrrazoin ,grund', aus span. 

razon. 
lab. m'regatu ,bewässern', aus span. regar. 
lab. arribera, erribera ,ftuss', vgl. frz. rivière, span. 1·ibem. 
lab. errebelatu ,irre machen, sieh verirren', aus span. reóelm·. 
nnav. erreberia ,wahnsinn', aus fl'z. rêverie. 
bask. errege ,könig', aus rege, lat. rex. 
lab. erretor ,rector', vgl. lat. rector. 
sp.-bask. errezo ,gebet', aus span. rezo. 
guip. errio ,ftuss', aus span. rio. 
bask. errota ,mühle' vgl. lat. rota. 
bask. erromeria ,wallfahrt', aus span. romeria. 
lab. errunko, nnav. arren ka (Liz. Mc. 6,40 arencaz) , herreka, 

herroka ,rangordnung', aus provo renç, rengua. 
bask. irri (hirn) ,Iaehen', vgl. frz. rire. 
Naeh dem vorsehlage ist das r stets verdoppelt. Schon Dech. 

schreibt erregue1'en , erreguina und bei Liz. fin den wir harrrapatzen 
3* 
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(Mt. 11, 12. 13, 19), arrangura (Mc. 7, 2L e1'1'otan (Lc. 17, 35), 
Das bei Liz, belegte arencaz ist nur ei ne ungenaue schreibweise 
für '~aJ-rencaz. Auffälligerweise hat Liz. für. errege, erresullla die 
mit r anlautenden fOl'men 1'egue (z, b. Mt. 5, 35. Jh. 6, 15), 
1'esumá (z. b. Mt. 6, 10, 1 Cor. 15,24). Man hat lab. iraze, 
nnav, iratzé ,fam' . als lehnwort aus gall. ratis herleiten wollen 
(vgl. Stokes, Urkelt. sprachschatz 226): wäre dies richtig, so hätten 
wir hier einen i-vorschlag ohne verdoppelung der anlaUtenden r, 
Es macht aber vielmehr den eindruck, dass ir- in ira( t)ze wurzelhaft 
ist: vgl. nnav, iradullu ,farnsense', bizc. iri ,farn', lab. iraugai, 
nl1av. iraurgi ,farn, stroh u. s. w.', guip. inaztor. (*iraztor) ,farn'. 
Deshalb haben wir ira(t)ze wol als ein einheimisches wort zu 
betrachten. 

Die färbung des vocalischen vorschlages wird oft durch den vocal 
der ursprünglich anlautenden silbe bestimmt. V gl. ' arrapatu , arran
[Ju1'a, a?'ratoi, arrazoi, errebelatu, erreben'a, errege, e?'1'etor, e1'1'ezo , 
herrelca. Alldererseits .gibt es abel' zahlreiche fälle, welche diesem 
princip widersprechen, z. b. ermzoi, arl'egatu, aJ'ribera (erribera) , 
errio, e1-rota, errollleria, e1'1'unka, (arren ka) , he1'roka~ 

Es ist nicht unmöglich, ja selbst wahrscheinlich, dass einige 
der mit vocal + 1'1' anlautenden echt-baskischen wörter ursprüng
lich mit l' angelautet haben, doch lässt si.ch dieses von keinem 
beweisen. 

{3. Auch im innern des wortes hat sich oft eil1 vocal. in der 
unmittelbaren nähe eines rentwiekelt. Meistens ,obwol nicht immer, 
hat der svarabbakti-vocal die färbung des vocales der stamnisilbe. 
Abweichend von diesel' regel sind z. b. sp.-bask. ad1'illu, lab. 
awreillu, nnav. aderallu ,ziegelstein' aus ' span. ladrillo; bizc. nnav. 
lcurrinka ,das schreien eines schweines', wol aus *lcrinka. V gl. 
dagegen : 

nnav. kaJ'1'alcatu ,kratzen , knirschen', wol aus *karkatu, vgl. 
lcarlcalla ,gelächter'. 

lab. nnav. karranka ,gekrach eines wagens', wol aus *kranka. 
V gl. kurrinlca, lcurruka. 

lab. nnav. marralca , miauen' (nnav. auch ,blöken'), wol aus 
*marka wie karralca(tu) aus *lcarka(tu). 

guip. gambara ,kornboden, kornspeicher', aus provo cambra. 
nnav. pherestu: lab. prestu ,ehrlich' (vg!. van .Eys, Dict. 326). 
nnav. mespe1'etchu ,verachtung, geringschätzung', aus provo 

mesprezo. 
lab. giristino, nnav. giristino, soul. khiristi ,christ', vgl. span. 

cristiano. 
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frz.-bask. gapirio ,deckenbalken , stubenbalken' , aus span. cabrio. 
Liz. hat schon gapirio (z. b. Lc. 6, 41). 

bask. biribil ,rund', zunächst aus *birbil, das durch dissimilution 
aus ~'bilbil entstanden war. V gl. luharbil ,erdscholle', gurbil, gurpil 
,md', barrabil ,hode' . 

soul. boronte ,stirn' aus frz. front. 
nnav. morroko ,bündel', wol aus *morko, vgl. lab. rnurko ,hau

fen', morkoxta ,traube'. 
nnav. koroka ,glucksen der henne' , aus *korka, vgl. lil b. koloka: 

guip. kolka (mit I aus r?). 
frz.-bask. phorogatu ,prüfen', aus *prw;atu, prov .. proar. Liz. (Lc. 

14, 19) hat phorogatzera. Bei Dech. finden wir phorogatu, poro
gatu, phoroguric. 

nnav. /curru/ca ,röcheln', nebellform von kurlca ,das knurren des 
schweines' und daraus entstanden. Vgl. karra/ca u. s. w. (van Eys, 
Dict. 232 sq.). 

sp.-bask. kurutze, frz.-bask . khurutze ,kreuz',aus span. cruz. Schon 
bei Dech. firiden wir curucea. Liz. dagegen hat crutzea (Me. 8, 34. 
10, 21). 

frz.-bask . lu/curu ,gewinn', vgl. lat. lucrum. Schon bei Liz. lesen 
wir lucururequin (Mt. 25, 27). 

nna". alburun ,eine art weissfisch', aus span. alburno. 
bask. libu1'U ,buch', aus span. libro. 
guip. lab. be-puru , nnav . . be-phu?'u ,braue', wol aus begi uno 

-p(h)uru. Man vermutet für -p(h)urlt indogermanischen ursprung: 
vg1. die sippe von skr. bhru-. Dann wäre das wort wol aus dern 
keltischen entlehnt (s. Stokes, Urkelt. spraehschatz 187). Bask. 
-p(h)U1'U aus *pru ans *bru? 

y. Campion 99 gibt beispiele von eingefügtem i VOl' ?l in lehn
wörtern, wie sp.-bask. aillgeru, frz.-bask. ainguru aus lat. an.çelu8 
und frz.-bask. 8aindu gegenüber g-nip. 8antuaus span. 8a?lto. Auch 
sonst ist,la interpolacion de unit i epentética' im baskischen nicht 
unbekannt: man vergleiche darüber Campion , dessen material abel' 
eineJ' kritischen sichtung bedal'f. 

In das capitel der vocalentfaltung gehören auch, wenigstens zum 
teile, die sogenallnten , vocales de ligadura', w.ovon Campion 90 
sqq. zahlreiche beispiele gibt. Die baskische flexion ist abel' noch 
zu wenig ourchfoJ'scht um in den meisten fällen sicherheit errei
chen zu können und somit sind wir auf jedem schritt der gefahr 
ausgesetzt etymologisch berechtigte vocale als svara bhakti-erscheinun
gen aufzufassen. 
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§ 7. Vocalverlust. 

(1.. Der schwund von a in den verbindungen ai, au ist schon 
besprochen worden (§ L, E. ç). 

Ueber sp.-bask. a aus a(lt)a werden wir unten sprechen müsseu 
(§ 8, (1.), deun wir haben hier nicht mit vocalverlust, sondern mit 
contraetion zu tUil. 

Einen eigentümliehen fall von schwund des a fillden wir bei Liz. 
Lc. 10, 4 eztramaçuela (vgl. daramaçue). 

lm ftl1slaut lässt sieh sehwund des a .naehweisen bei : 
guip. óart: unav. óarda ,gestern abend' 
guip. lab. chort: nnav. chorta ,tropfen'. 
{3. In § 2, E. ~ sind beispiele gegeben von 2, U aus e2, eu. 

Unten (§ 8, E) wird eaus e(h)e besprocben werden: ebenso Wle 
bei a aus a(h)a haben wir hier contraction anzunehmeu. 

Ziemlich bäufig wird e im anlaut abgeworfen: 
bask. gin: egin. So hat Deeh.: 8e!Jnaliac ginendira aicinetic 

tristeric. 
sp.-bask. óagilla ,Juni': eóalci ,schneiden'. 
guip. chaola ,bütte': ech ,haus' . 
nord-onav. torri: bask. et(h)orri ,kommen'. 
nord-onav. man: bask. eman ,geben' 
nord-onav. maku1J/e: bask. emalcume ,frau'. 
bize. maztilci: lab. emazteki ,frau' . 
bask. ta: eta ,und'. 
Vgl. ferner in der eonjugation von izan die formen zazu: ezazu, 

zan: ezan, zaguzu: ezaguzu, zadazu: ezadazu u. s. w. (Campion 95). 
Campion 501. 523. 66.9 verzeichnet einige fälle von soul. ko aus 

keo: deikot aus *deikeot, neiko aus *neikeo, nitzaiko aus *nitzaikeo, 
zitzaiko aus *zitzaikeo, zaiko aus *zaikeo u. s. w. 

Oft ist e geschwunden zwischen einern verschlusslaute und r 
(vgl. den sehwund von a in eztramaçuela bei Liz.): 

bask. andre: andere ,dame'. Schon Deeh. hat andre neben andere. 
leh vermute entlehnung aus kelt. *anderä (ir. aindel') ,junges weib' 
(vgl. Stokes, TT rkelt. spraebsehatz 15). 

frz.-bask. óatre.: bask. óatere ,wel' aueh, was aueh'. Bei Liz. 
finden wir óatre u. a. Mt. 5, 34. Me. 6, 5. Lc. 4, 24. 4, 27. 
4, 35 . Deeh. sehreibt in Mos8en B. E. cantu!Ja: Vatre minic heóen 
eztuc. Abel' er hat aueh die ältere form óatere. 

nnav. abre: bask. aóere ,tier'. Vgl. Liz. Le. 10,34 eta hura 
eçarriric óere aórearen gainean, Le, 17, 7 edo abrén bazcatzen a?'i denic. 

nnav. abrats: bask. aberata ,reieh' (zu abete). Die form abrat8 
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finden wir öfters bei Liz. (Lc. 1, 53 eta abratsac igorri ditu hutsic , 
12, 16 guiçon abrats baten, 16, 1 guiçon abratsbat, Röm. 10, 12 
ecen gucién Jaun bem da abrats u. s. w.). Die ableitung abrastassun 
(= bask. abemstasun) steht u. a. M t. 6, 24 (abrastassunac) , Me. 
10, 24 (abrastassunetan). 

guip. abrildu ,opfern', aus abere-(h)ildu (vgl. van Eys. Dict. 3). 
nnav. bedratzi: bask. bederatzi ,neun'. Wir fiuden die syncopierte 

form bei láz. Mt. 20, 5. 27, 45. 27, 46. Mc. 15, 33. 15,34. 
Lc. 17, 17. 23, 44. 

Auch zwischell rund einem versehlusslaute ist e bisweilen ge
schwunden : 

frz.-bask .. artha: sp.-bask. arreta ,sorge'. Liz. Mt. 6,25 artharic, 
6, 27 artha vkanez, 6, 28 arthatsu u. s. w. 

nnav. ertor: lab. erretor ,rector'. 
Schwund von e im auslaut: 
sp.-bask. lcedar, lab. Meldar : nnav. soul. khedarre ,russ' . 
sp.-bask. anai: frz.-bask. anaye ,bruder'. 
gnip. frz.-bask. izotz: guip. izotze ,frost'. 
guip. arraultz, bizc. arrautz : frz.-bask. arraultze ,ei'. 
guip. baratz: frz .-bask. baratze ,garten'. 
y. Ueber den schwund von i in den verbiudungen ai, el, Ol 

s. ~ 1, E, ~ 2, E, ~ 4, E. Contraction von_ i(h)i zu i s. ~ 8, ,. 
Vcrlust von i im anlaut finden wir bei: 
noru-onav. kusi: bask. ik(h)usi ,sehen' . 
bizc. llobia: guip. frz.-bask. illoba ,neffe' . 
Vgl. feruer in der conj ugation von izan doppelformen wie zatzu: 

itzatzu, zok: izok, zon: izon u. s. w. (Campion 96). 
Sonstige fälle von schwund des i: 
lab. hertar: bask. (h)erritar ,landesgenosse' . 
lab. altz ,erIe', aus span. aliso, got. *aliza. 
guip. eultz ,bienenkorb', aus *euli-tz, vgl. euli (uli) ,fliege'. 
nnav. ertzen (Liz. Jh . 16, 21): bask. el·ditzen,gebären' . 
frz.-bask. artzain, bizc. artzai: lab. ardizain ,schäfer'. 
frz.-bask. itzain ,kuhhirt', aus *idi-zain. 
soul. !/üntian, züntian, züntien: lab. ginituen, zinituen, zinituz-

ten (Campioll 512). 
bizc. dabillco, dakarlco: guip. dabilkio, dalcarkio (Schllchardt 46). 
nuav. zako: guip. zayo, aus *zakio (Schuchardt 46). 
soul. dizalcozü, dizalcozie, ditzalcotzü, ditzalcotzie, mit ko aus kio 

(Campion 509). 
soul. dizalcezii. dizalcezie, aus *dizakiezii , *dizakiezüe (Campion 512). 
In fällen wie itzul: itzuli ,ikuz: ilcuzi u. s. w. haben wir wol 
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keinell schwund· von auslautendem i anzunehmen. Ein sicherer fall 
von i-schwund im auslaut ist: 

sp.-bask. billos: lab. nnav. billuzi ,nackt' . 
J. Ueber den schwund von 0 in der verbindung oi s. ~ 4, E. 

Contraction von o(h)o zu 0 s. ~ D, ~. 

Zwischen r (rr) und tz ist 0 geschwunden in autsiabartza (s. 
van Eys, Dict. 2). 

Sch wund von 0 im auslaut: 
gUlp. sou1. d it: bizc. chito ,sehl" . 
bask. itSa8: itsaso ,meer'. Die gekürzte förm itsas bei Liz. (z. b. 

Mt. 4, 18 i tsa8 aldean, Mc. 1, 16 i tsa8 óazterrean). 
guip. lab. 1lwrrubi : lab. 1Jlm'rubio ,erdbeere'. 
bizc. soul. oroldi, lab. fJoroldi : guip. nnav. oroldio, lab. (fJ)orol(d)io 

,n100s'. 
E. Ueber den schwund von u in den verbindungen au, eu s. ~ 1, 

ç- und ~ 2, ~. COlltraction von u(h)u zu u wird unten (~ 8, .9-) 
besprochen werden. 

Syncope des u filldet man in burmun, bttrkoka (s. van Eys, Dict. 
75 sq. s. V. bU1·U). Schon Liz. hat bur-heçur ,schäp.el' aus *buru
heçur (Mt. 2 Î, 33. Mc. 15, 22. Lc. 23, 33. Jh. 19, 17). Ein 
anderer fall von u·syncope ist: 

soul. fJintzan, zintzan aus *j;induzan, *zinduzun = bizc. fJenduzan, 
zenduzan (Schuchardt 16). 

Auslautendes u ist geschwunden in den nnav. und soul. verbal
adjectiva auf -t (neben -tu). Aus Liz. verzeichne ich beispielsweise 
çaurt (Mt. 21, 35. ~Ic. 12, 3), fJueçat (Mt. 5, 13. Me. V, 50. 
Lc. 14, 34), churit, arfJuit (Lc. 9, 29), orhoit (Mt. 26, 75. Me. 
8, 18. 14 ·, 72 . Lc. 1, 54 . 1, 72. 16, 25. 17, 32), ohart (Lc. 
2,43. 15, 17), fJarait (Lc. 11, 22), laket (Mt. 6, 5. Me. 10, 
42), chuchent (Lc. 9, 51, 13, 11. 13, 13), ausart (Mc. ]2,34. 
15, 43). In dem heutigen souletin findet man neben formen auf 
-tü u. a. die folgenden kurzformen: bath, bekhant, eskent, erklwrt, 
ezafJüt, fJm'hait; goit, handit, hant, hardit , harrit , hert, hiifJiin t, 
izert, ifJit, ifJurt, i tzalt, zakintsiit, lazt, loth, ohart, ohilt, ok!tert, 
orhit, tholdot, iitsiit, zaurt, zorhit. Schon Dech. hat ohart, O1'hi t, 
(neben orhitu). 

~ 8. Contraction. 

ct . Zwei a werden zu a contrahiert. Oft begegnet uns das vcr
hältnis guip. a: bize. a(a) : frz.-bask. aha. Dieses verhältnis ist da
durch verursacht, dass das h im sp.-bask. intervocalisch seh winden 
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musste, wodurch ein hiatus entstand , der im bizc'; bisweilen er
halten blieb, im guip. aber durch contraction aus dem wege ge
schafft wurde. Beispiele: 

sp.-bask. aide: frz.-bask. ahaide ,verwanter' . 
sp.-bask. al: frz.-bask. ahal ,köimen'. Die contrahierte form ist 

auch frz.-bask. 80 hat Dech. neben ahal die formen albadafJuie, 
albaiteça. Auch Liz. hat al- neben ahal. 

guip. ari: bizc. aa?'i: frz.-bask. ahari , widder'. 
guip. ate: frz.-bask . ahate ,ente' (aus anale, lat. ana8); 
sp.-bask. ehal: frz.-bask. ehahal ,einjähriges kalb'. 
guip. eh ar : bizc. eham': lIna v. ehahar ,schlecht'. Die contrahierte 

farm eh ar ist auch frz.-bask. 
guip. la?' : frz.-bask. lahm' (naha?') ,wilder rosenstrauch'. 
guip. 1Jlai: frz.-bask. 'lllahain ,tisch'. 
sp.-bask. mat8: frz.-bask. 1Jlahat8 ,weinbeere'. 
guip. na8tu: bizc. naastu: frz.-bask. naha8(Z) ,mischen, ver

wirren'. 
gUlp. zar: bizc. zaar: frz.-bask. zaha?' ,alt'. Die farm zar ist 

anch nnav. 
guip. zafJi: frz .-bask. zahafJi ,lederner sack' (vielleicht ein fremd

wort: dann wäre zafJi ursprünglicher als zahafJz) 
Auch sonst finden wir a + a häufig zu a contrahiert: 
guip. frz.-bask. aita ,der vater' , alaba ,die tochter' , aus aita + a, 

alaba + a. Im bizc. finden wir noch uncontrahiert aitaa, alabaa 
(vgl.daneben dissimilierte formen auf -ea). 

bask. aitat/tak ,eltern', aus *aita-ama-k. Liz. hat neben aitalllée 
(Jh. 9, 2. I), 3. 9, 20), aitarnáe (Jh. 9, 18) die uncontrahierte 
form aita-amée (Lc. 2, · 27). . 

guip. aita8aba ,urgrossvater', aus *aita-a8aba, vgl. a8abak ,ahnen'. 
bizc. aitflila ,grossvater' , aus · *aita-aita. 
guip. ama8aba ,urgrossmuttm", aus *arna-a8aba, vgl. ada8aba. 
nnav. bainaitzitik ,abel' vielmehl", aus baina aitzitik. Liz. hat 

bainailzitie (z. b. Mt. 10, 6. 10, 28). 
nnav. behadi (Liz. ~lc. 12, 29), soul. fJomendadi (Deeh.), aus 

beha + adi, fJomenda + adi; 
frz.-bask. etare ,und auch', aus eta are. Die farm eta?'e öftel's 

bei Dech. und Liz. (z. b, Mt.l0, 30.11,22.11,24. Lc. 14,26). 
Bei Dech. begegnet auch die contraction fJoyz etarmx = fJoiz 

eta armt8. 
{j. Contraction von a + e zu eist nicht selten; daneben finden 

wir ab er auch a als contractions-product. Beispieie: 
frz.-bask. halere (z. b. Liz. Lc. 11, 8) ,doch', aus hala ere. 
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Dech. baguirere, bacirere, aus bagira ere, bazira ere. 
Dech. arimere, aus arima ere. 
Liz. hedeçac (Lc. 6, 10), Dech. adoreçac, beguireçan, aus heda 

ezak, adora ezak, begira ezan. 
soul. beze aus *beza(t)e, lezen aus * leza(t)en (vgl. Campion 507. 515). 
bizc. begide aus *begida(t)e, dagiden aus *daiJida(t)en (vgl. Cam

pion 568. 566). 
sp.-bask. sou1. dira: lab. dire, aus *dira(d)e. = nnav. dirade 

(aus *dirate). 
guip. ziran: lab. ziren, aus *zira(d)en = nnav. ziraden (aus *ziraten). 
bizc. gizonan aus gizonaen, aus gizonaren (wie die meisten dialecte 

haben) . So auch sp.-bask. act. plur. gizonak aus *gizona(k)ek. Ueber 
den frz.-bask. act. plur. gizonek und über die weitern pluralischen 
casus wie gizoJlen u. s. w. s. Linschmann-Schuchardt XCII. 

bask. dakar, darabil, darallla u. s. w., aus *da-ekar, *da-erabil, 
*da-erama u. s. w. Ebenso dago, dabil, dator u. s. W., aus *da-ego, 
*da-ebil, *da-etor u. s. w. Das selbställdige da fUlIgiert als copula und 
ist in das formensystem von izan aufgenommen; ursprünglich aber 
ist es ein pronomen. Neben den formen, in welchen da- mit dem 
anlautenden e zu a . contrahiert jst, stehen andere mit e als contrac
tionsproduct, z. b. guip. dezadan, demadan, deritzat. So hat Dech. 
einerseits daralJza, badm'aJJlac, daCU88at, daraucate, daraut, daraudaçu 
u. s. W., anderer seits aber deralllate, deraut, deraudaçu, honderiçttt. 

y. Das contractionsproduct von a + i ist sowol a wie i. Vgl. 
cinerseits daktt8 aus *da-iktt8 u. s. W., andererseits guip. dirakit, 
diraut, dirudit aus *da-irakit, *da-iraut, *da-irudit. 

Interessant ist die flexion von bizc. iiiot8i ,fliessen': biiiot8at, 
biiiotsak u. s. w. aus *ba(d)iiiotsat, *ba(a)iiiotsak u. s. w. N ach dem 
wegfall des d ist a mit i zn i contrahiert. 

J. Contraction von a + 0 zu 0 liegt vor in: 
sp.-bask. ardo: bizc; ardao ,wein'. In soul. ardu ist das 0 weiter 

zu u geworden. V gl. frz.-bask. arno, mahatsarno. 
guip. aiton ,grossvatel" , aus *aita-on. 
bask. amon ,gl'Ossmutter, nonne' , aus *ama-on. 
soul. a1Jlostkerri ,qu inzaine': hallzabost ,fünfzelm'. Erst ist das b 

geschwullden und dann ist contraction eingetreten. 
Contraction von au zu 0 findet man im bizc., vgl. dot aus daut, nozu 

aus nauzu. Diese contractioJl ist aber auf die stellllng vor consonanten 
beschränkt, weshalb gegcnüber dot, dok u. s. w. die uncontrahierten 
formen dau, dabe (*daue) unel gegenü ber nok, nozu die uncontra
hierten formen nau, nabe (*naue) stehen. ])abe und nabe beweisen, 
dass die contraction von au zu 0 jünger ist als die intervocalische 
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ausstossung des t, denn sonst hätten *daute, *naute nicht dabe, 
nabe sondern *do(t)e, *no(t)e ergeben müssen. 

E. Zwei e werden zu e contrahiert. Die proportion guip. e: bizc. 
e(e): frz.-bask ehe ist wie a: a(a): aha zu beurteilen (vgl. et). 

Beispieie: 
sp.-bask. be: frz.-bask. behe ,niedrig, unterteil'. 
guip. ehe, sp.-bask. ze: frz.-bask. ehehe ,klein'. 
sp.-bask. len: bizc. leen: frz.-bask. lehen,erster'. 
guip. ler: frz.-bask. leher ,brechen, zerreissen'. 
guip. me: bizc. mee: frz.-bask. mehe ,mager, dünn, gering'. 
Andere beispiele von eaus e + e: Dech. enexayae = ene et8ayak. 
Liz. galdeguin (Lc. 11, 50) = galde egin. 
t. Contraction von i + i zu i liegt vor in: 
guip. mi: frz .-bask. mihi ,zunge'. 
11. Contraction von 0 + 0 zu 0 finden wir bei: 
guip. ol(a): frz.-bask . ohol(a) ,brett'. 
::r. Contraction von u + u zu u: 
sp.-bask. zur: frz.-bask. zuhur ,weise' . 
V gl. auch die folgenden wörter mit bizc. uu, während die übri

gen dialecte u haben: 
gUlp. ur, frz.-bask. hur: bizc. uur ,haselnuss' (das rist hart, 

weshalb das wort im soul. hür lautet). 
bask. ur: bizc. 'f!,ur ,wasser' (mit weichem r). 
bask. lur: bizc. luur ,erde' (mit hartem r). 
Hat hier in allen mundarten, das bizc. ausgenommen, contrac

tion von uu zu u stattgefunden? Oder ist bizc. uu durch eine art 
brechung vor r zu erklären? 

I. Starke contractionen findet man in der conjugation von eduki, z. b. 
guip. det, lab. dut: bizc. daut (dot). 
gUlp. dit: lab. daut. 
gUlp. digu: lab. dauku. 
gUlp. zidan: lab. zautan. 
guip. Zigltn: lab. zaukun. 
Alle die se fOl'men haben ein d verloren: die grundform von det, 

dut, daut ist z. b. *da-edu-t. Die lautentwicklung im guip. bleibt 
leider unklar: wie istdas e von det, dek u. s. w., das i von 
dit, digu u. s. w. zu erklären? Bernhen dit, dtiJu etwa auf grund
formen *da-edu-ki-t, *da-edu-ki-gu, während daut, dauku das casus
zeichen -ki- nichtenthalten? U nd ist das verhältnis von zidan, 
zigun zu zautan, zaukun ge rade so zu beurteilen ? Jedenfalls hat 
Schuchardt 34 sqq. recht, wenn er -ki in eduki nicht als wurzelhaft 
betrachtet. 
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A uffällige contractionen sind noch : 
bask. diru ,geld', aus diharu oder *dihel'u (vgl. van Eys, Dict. 89). 
guip. amol'rai, llnav. amarrain : lab. hamu-arrain ,forelIe' . 
V gl. noch Campion 128 sq., der interessante contractionen in 

verschieoenen mnndal'ten verzeichnet (z. b. chekandra aus echeko 
andrea). Fälle wie hemeretzi aus hauw}' bederatzi und jainko aus 
jaungoiko gehören eher in das capitel der silbendissimilation als in 
dasjenige der vocalcontractiollen: doch seien sic an diesel' stelle 
kurz erwähnt. 

11. Zum consonantismus. 

§ 9. Ba8k. !I (j, i). 

a. Bask. !I ist im lab. und nnav. als halbvocal erhalten geblieben, 
im souletin ist es anlautend zu i (= frz . j) geworden . Auch in 
bizcalschen mun<larten hat das !I eine ähnliche entwièklllng dnrch
gem acht , im östlichen bizc. aber ulld im guip. ist es in eincn 
gutturalen spiranten (span. j) übergegangen. Campion 58 sagt liber 
das jota: "La j es un sonido dialectal , gue se pronnncia en el 
fondo de la garganta, como en castellano. Está en uso en toda 
Guipuzeoa, en la Bizcaya oriental y en los valles de la región 
lloroeste de Nabarra, aSl como en Orozeo y Puente la Reina." 
Intervocalisch scheint !J in den meisten dialecten ein halbvocal 
geblieben zu sein . Leider sind die augaben der grammatiker unvoll
ständig und undelltlich, weshalb es mil' auch unll1öglich ist eine 
annähernde beschreibung zu geben des -eigentlimlichen lautes, der 
in fällen wie lab. d08tatu: !J08ta/u, da8tatu: !Ja8tatu, deitzi: !Jeitzi 
gehöl't wird. Nach van .Eys (Dict. 215 sq.) haben wir hier mit 
einem mouillierten d zu tUil und denselben lautwert soll nach seiner 
meinullg das intervocalische !J im guip. haben. Anders beschreiht 
Campion 64 das intervocalische !J. Nachdem el' ill fàllen wie 
JlIendi!Ja, erri!la eine harte aussprache des !J constatiert hat, sagt er 
das folgende: "Esta clureza de la !I se debe á que la emisióll del 
spnido pare ce experimentar una muy ligerlsima pausa aL llegar á 
la i, por efecto de que no se establece ligadura entre dicha letra 
y la siguiente !J. As! es que al proseguir la fonaeión, el esfuerzo 
que requiere recae sobre la !J, como en uua nota 8lacatto. La ?I 
es, aun en este easo, un sonido dulce y que comunica especial 
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gracejo al habla de ciertas localidades (por ejemplo, !run)." V gl. 
über die aussprache des j (y) noch Azkue 15 sq. 

Beispiele von lab. y, guip. j, soul. z : 
lab. yan, yaten: guip. jan, jaten: soul. zan, zaten ,essen', 
lab. yaun: guip. jattn: soul. zaun ,herr'. 
lab. yoan, yoaiten: guip. joan, joaten : soul. zoan, zoaiten ,gehen' . 
lab. Y08i: guip. j08i: soul. z08i ,nähen'. 
Dech. schreibt i, z. b. iauna, iangoycoac, ieyncoa (im vorwort 

finden wir aber geyncoari gegenüber 1'eyncoari, ieyncoary an andern 
stellen; man beachte auch das fremdwort gende, iende). 

{3 . Auffällige lautverhältnisse liegen vor bei: 
lab. yoan, yoaiten: goan, gan, gaten ,gehen' . 
lab. nnav. yaz: sp.-bask. igaz: nnav. chaz ,voriges jahr'. 
guip. ajol: frz.-bask. ,achol ,sorge'. 
Gegenüber guip. zait, zaizu, zayo u. s. w. stehen bizc.jat,jatzu, 

jalco (Schuchardt 58 überzeugt mich nicht). 
Wechsel von y mit h finden wir bei guip. bU!Jatu: lab. bohatu 

,binsen'. Der ältere laut ist hier wol das h (vgl. buha , buhumba). 
Bei bizc. eyo: eho ,weben' haben wir dagegen nicht mit wechsel 
von " mit ;ti, sondern mit ausstossung des h zu tun . 

"I' In ~ 3, ç haben wir gesehen, dass intervocalisches i Zll Y 
wurde nnd dass zwi~chen postconsonantischem i nnd einem vocale 
ein y entstand (also anai: anoya, andi: andiya). Ein parasiti'3ches y 
findet man anch bei Dech., zwischen u nnd vocal (vgl. ~ 5, f). 

J. Schwnnd von y (j) ist nachzllweisen in der flexion der starken 
verba yalcin, !Jarreilci, yario, yoan. V gl. dalc1't, dalcizlcit (dalcitzat, 
dalcidaz) , nel"ien (nalcian), zelcien (zalcian); (l1'reit, darreit; dariot 
(dariat) , nerion; noa, oa, doa, goaz, 'Zoaz(te), doaz u. s. w. In dieser 
hinsicht stimmen alle baskische mnndarten mit einander überein. 
A neh bei :lJailci gibt es einen starken imperati v mit schwund des !I: 
lab. nnav. hailc (vgl. van Eys, Dict. 177. 221). 

~ 10. Ba8lc. n, n. 

(t. Das baskische hat drei n-Iante: 10 dentales n, 2° gnttllrales 
'l'l (in der schrift nicht vom dentalen n unterschieden), 3° palata les 
n. Das gutturale n steht nur VOl' gutturalen, z. b. lcarranlca, 
minlc(h)m', Munlce . changu, chingar, ongi. Obwol ein besonderes 
zeichen für den palatalen nasal vorhanden ist (n, auch nh), wird 
er doch vor eh durch n wiedergegeben . Man schreibt also anche, 
chilin(t)cho, manc"a, unchi, spricht aber anche, chilincho, mancha, 
unchi. 



46 BEITRÄGE ZU EINER VERGLElCHENDEN LAUTLEHRE 

(3. Mit recht bemerkt Campion 113, dass n in ri übergegangen 
ist, wenn cin vorhergehendes i verloren ging. Sehr oft fin den wir 
das verhält.nis sp.-bask. vocal + ri = lab. nnav. 'Cocal + i + n, 
z. b. óeri: óe(h)in, orari: orai(n). Dabei ist aber zu bedenken, dass 
die französischen und bisweilen die spanischen Basken auch in für 
ri schreiben , weshalb es schwierig ist auszumachen in wclchen fäl1en 
uns wirklich i + n vorliegt. Den lautwert ri hat in z. b. in lab. 
nnav. óaina und óaino, denen im sonletin óena nnd óeno gegen
ü ber stehen. 

lm allgemeinen haben die sp.-bask. mundarten, am meisten aber 
das guip., die neigung n nach i zu palatalisieren. Durch einen 
unmittelbar folgenden dental oder guttural wird der palatalisiercnde 
einfluss des i aber neutralisiel't. Zahlreiche beispiele von ri aus n 
nach i liefert die conjugation: 

guip. !Jiriituen = lab. !Jinituen, guip. ziriituen --:- lab. zinituen, 
guip. ziriituzten = lab. zinituzten; guip. ziriidan, ziriidaten: lab. 
zinautazun, zinautazuen; guip. ziriizkidan, ziriizkidaten: lab. zinauz
kidatzun, zinauzkidatzuen; guip. !Jiriizun, !Jiriizkizun: lab. !Jinautzun, 
!Jinauzkitzun; guip. giriion, ziriion, ziriioten = lab. !Jinioen, zinioen, 
zinioten; guip. giriizkion, ziriizkion, ziriizkioten: lab. !Jim:otzan, zini
otzan, ziniotzaten; guip. ziriigun, zirii!Juten: lab. zinaukuzun, zinau
kuzuen; guip. ziriizkigun, ziriizki!Juten: lab. zinauzki!Jutzun, zinauz
ki!Jutzuen (vgl. Campion 391. 395 sq. 479 sq.). Weitere beispiele 
von guip. irii: lab.inau, ini, ine in der conjugation des transitiven 
hilfszeitworts sind leichtzu finden. Dass das guip. ri durch ein 
vorhergebendes i conditioniert ist, ersieht man klar aus den propor
tionen guip. genezan : !Jiriitzan = lab. /linezan: !Jinetzan, guip. 
zenezan: ziriitzan = lab. zinezan: zinetzan, guip. zenezaten: zirii
tzaten= lab. zinezaten: zinetzaten, guip. !Jenezake: !Jiriitzake = lab. 
ginezake: !Jinetzake, guip. zenezake: ziriitzake = lab. zinezake: 
zinetzake, guip. zenezakete: ziriitzakete = . lab. zinezakete, zine
tzakete (vgl. Campion 398. 401 sq. 482. 485). Vgl. ferner noch 
guip. dinat, diria!Ju: lab. dinat, dinti!Ju; guip. !Jirian, zirian, zinaten, 
bizc. !Jirian, zinan, zirien = lab. !Jinen, zinen, zineten , soul. !Jinen, 
zinen, zinien; bizc. ninoian, !Jirioazan- u. s. w. (Campion 734) aus 
*ninoian, *ginoazan u. s. w.; guip. !Jiriion, ziriion, ziriioten: soul. 
!Jinioan, zznwan, zinioen (zu diot ,ich sage es', Campion 460. 
553 sq.). 

Sonst auch ist guip. (bizc.) zn aus in nicht selten: 
guip. irior: bizc. inor ,jemand , wel' auch' (vgl. frz.-bask. nihor, 

nehor), zu nor ,wer'. 
guip.inoiz: bizc. inoz ,je' (vgl. frz.-bask. nihoiz), zu noiz: noz ,wann'. 
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guip. znarru8i ,schütteln, erschüttern', wol zunächst aus *inar
rausi. Auch das frz.-bask. hat n : inharrosi. 

guip. inoteri: inauteri ,carnaval'. A ber auch lab. inhaurteri. 
bizc. inotsi ,fliessen', wol aus *inotsi. So auch wol bizc. inardun 

,beschäftigt sein' aus *inardun. 
guip. inaztor ,farn', zunächst aus *inaztor, das durch dissimilation 

aus *iraztor entstanden war (vgl. frz.-bask. iraztor ,fumier de 
fougère'). 

gUlp. ipini: hizc. lab. ibeni, lab. ijini, unav. imini ,stellen'. 
gUlp. egin: bask. egin ,machen' . 
gUlp. min: bask. min ,schmerz'. 
gUlp. irin: lab. irin, bizc. urttn ,mehl' (vgl. van Eys, Dict. 208). 
gUlp. lurrin: lurrin, frz.-bask. urrin ,duft'. 
guip. gordin : bask. gordin ,roh, unreif'. 
Beispiele van nicht-palatalisiertem n nach i, wenn ein den tal 

oder guttural folgt: guip. ipintzen (: ipini) , intz, mintzo, rindak , 
indar, chindurri, chingurri, chingar, chingor, lIlingana, min!larri. 
Neben chindur?'i (chingurri) und chingar (vgl. lab. chinda) stehen 
jüngere farmen - freilich nicht im guip. -, in denen der ver
schlusslaut geschwunden uud das n palatalisiert ist (bizc. frz.-bask. 
inurri, lab. nnav. chinhaurri; lab. inhar). 

Isolierle fälle van n nehen n sind: 
lab. enhara, lab. nnav. inhara, soul. anhera: gUlp. enada 

,schwalbe' . 
lab. nnav. lanho: gmp. lano ,nebel' 
nnav. lano: guip. lab. lano, aus span. llano (vgl. van Eys, Dict. 

245 f.). 
bizc. irttn: bask. irun ,spinnen'. 
lab. nnav. munno: guip. 1JlUnO ,kleiner hügel'. 
Ueber soul. an aus aun s. § 1, t; und § 5, E. 

y. Die wenigen fälle des wechsels 11: fIl, welche Campion 113 
verzeichnet, sind verschiedener art. Wenn das lab. neben óerne 
,schienbein' (lat. perna) eine fonn óerme hat, sa ist das 1JZ dem 
assimilierenden einflnss des anlautenden labialen zuzuschreiben nnd 
ist Campion durchaus im unrecht, wenn er diesen vorgang mit 
dem ge rade entgegengesetzten in óaóerruna aus óaberrttma unter 
"penDutación de 1Jt en n" zusammenfasst. In óaberrwna ,römische 
bolme' (s. van Eys, Dict. 46) ist das 1n natürlich ursprünglich und 
óaóerrttna ist daraus durch dissimilation entstanden. 

Unklai' ist soul. chimaur1'i ,ameise': faUs das wort in dieser form 
existiert, so ist das 1Jt aus n entstanden : vgl. lnb. nnav. chinhaurri 
u. s. w. Bei Gèze 333 finde ich nur soul. inhurri. 
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Vor labialen verschlusslauten geht n in 1Jl über, heutzutage wie 
VOl' 300 jahren (wol mit Uluecht dagegen Campion 76). Aus Liz. 
verzeichne ich obra ombat (Mt. 26, 10. Mc. 14, 6), orembat (Mt. 
20, 12. 26; 40. Mc. 14,37), aretze !Juicembat (Lc. 15,27), 
!Juiçombat (Mt. 9, 9. 12, 10. 17, 14. 22, 11. 25, 14. Mc. 1, 
23 . 3, 1. 5, 2. 14, 13. Lc. 2, 25. 8, 41. 9, 38. 10 , 30 u. 
s. w.), cembat (Mc. 5, 22. 7, 32. 7, 36. 8, 5. Lc. 16, 5. 16, 
7 u. s. w.), celJlbeit (z. b. Mc. 2, 1. S, 11), hambat (z. b. Mc. 
2, 2), nombait (z. b. Mc. 7, SJ), ilhumbe (z. b. Mt. 6, 23). Auch 
etymologische schreibweisen begegnen uns bei Liz. , z. b. hostodunbat 
(Mc. 11, 13) , !Juiçon-batec (M.c. 12, 1), !JuiçOJz-batequin (Lc. 1, 27), 
!Juiçon-bat (Lc. 6, 6), cenbat-ere (Lc. 11, 8). lm souletin gilt die
selbe regel wie in den andern dialecten (vgl. zumbait, zumbat, 
haimbeste) , Dech. abel' schreibt fast immer nb (nv): hanbat (nebell 
hambat) , e!Jun vatetan, oren verian, oren vaten, !Juiçon baten, non
bayt, cenbatetan, cenbaitere, non boyt ere, veçanbat, inbia, esquer 
honbat. Ja selbst schreibt er nicht selten n vor b, p, wenll ut ety
mologisch be rechtigt ist: denbora (neben delJlbora) , tenpestatez, can
pora (neben campora) , sl:nplea, enple!Jatu. Wir haben darill abel' 
kaum etwas anderes als eine orthografische eigentümlichkeit zu 
sehen. 

'Venn Campion 748 nenbiltzan, zenbiltzan, !Jenbiltzan, zenbiltzen 
und Azkue 251 nenbilen, enbilen, !Jenbilzan, ~enbilzan schreibt, so 
ist daraus nicht zu folgern, das nb im bizc. nicht zu mb geworden 
sei. A zkue 87 sagt ja selber, dass zeinbait in der sprache des" vulgo 
eûskaro" zemat oder zeJJwit lautet. 

J. lst n in frz.-bask. arno ,wein' aus dentstanden?Vgl. sp.-bask. 
ardo, bizc. a?'dao, auch soul. Ol'du (nebell mahats-anu = nllav. 
mahats-arno) , Oder haben wir suffixverschiedenheit anznnehmen? 

Unklar sinel die lautverhältnisse von guip. burni: bizc.lab, nnav. 
burdin ,eisen'. Vielleicht ist burni zunächst aus *bumin und dieses 
durch assimilation aus burdi1t entstanden, Auch die form burrun
kann aus bu?'din assimiliert sein. 

Ein ähnlicher fall wie arno: ard(a)o ist frz.-bask. !Jazna (!Jasna) : 
guip. !Jazta, bizc. !Jaztai ,käse'. Hier haben wir abel' t neben n. 
Lautwandel oder suffi xverschied en heit ? 

Campion 115 nimmt auch wechsel von n mit !J an und beruft 
sich auf anitz: a!Jitz und alJlini: a1Jl~r;i. lch zweifie abel', ob wir 
gllip. agitz, lab. nnav. ha!Jitz ,stark, sehr, viel' mit sp.-bask. nnav. 
anitz, lab. nnav. hainitz, anhitz, soul. hanich ,viel' identificieren 
dürfen . Lab. ami!Ji ,krümchen' ist freilich nicht von soul. amini 
(so Gèze) zu trel1llCn: vielleicht ist amigi durch die zwischenstufe 

http://ilhum.be


DEB. BASKISCHEN DIALEcrE. 49 

*amilti aus armnz oder amini entstanden (der häufige übergang von 
n, n in ft wird unten besprochen werden). Sicherheit können wir 
für den augenblick noch nicht erreichen. 

E. Sporadischer übergang von n, n in rist anzunehmen in den 
folgenden fällen: 

guip. jauregi, lab. nnav. yauregi, soul. zauregi ,palast,schloss', 
soul. zauretsi ,als herrn anerkennen': sp.-bask. jaun, lab. nnav. 
!faun, soul. zaun ,herr'. 

bask. efJuraldi: lab. egunaldi ,wetter': egun ,tag' (mit van Eys, 
Dict. 100 ist das wort als egun-aldi aufzufassen; anders Campion 
] 10). Eguraldi begegnet uns schon bei Dech. (eguraldi gal/cian). 

lab. (b)uztari1za, nnav. uzterina, soul. üztm'ia ,schwanzriemen': 
bask. buztan ,schwanz'. 

guip. oym'bide ,waldweg': oyan, 'frz.-bask. oiltan ,wald'. 
lab. ortut8: nnav. ointhtd8, hU1'nthut8, guip. onut8 ,barfuss' (vgl. 

on, oin ,fuss'). 
Unsicher ist die identität von sp.-bask. ?Jluru ,haufen' mit muno 

,hügel': das r von muru findet eine stütze in 17lurko, 17lorroko, lIlor
koxta, während muno (muno) mit mendi ,berg' verwant sein könnte. 
In arima ,seele' haben wir kaum mit einem baskischen lautwandel 
zn tun: vgl. provo anna. Eine assimilation von rn zu rr liegt VOl' 

III lab. 8oberra: nnav. 80berna ,überschw'emmung' (die nnav. fOl'm 
ist belegt bei Liz. Mt. 7, 25. 7, · 27. Lc. 6, 48). 

Anderer art als die hesprochenen fälle ist guip. inaztor ,farn' aus 
*finaztor, das durch dissimilation aus *iraztor entstanden war (s. oben). 

U nklare lautverhältnisse liegen vor bei lab. oyen: oyer, oiher 
,schief' : lab. oker, llnav. oklter ,einäugig', soul. oklter, sp.-bask. 
oker ,schief' . Jedellfalls werden wir von l' auszugehEm haben. 

Wechsel von n mit r fin den wir noch hei sp.-bask. belaun, lab. 
nnav. belhaun, soul. belhan: lab. belhaur ,knie', wozu das deno
minativum sp.-bask. belaunikatu, lab. belhaunikatu: nnav. belhauri
katu, soul. belltarikatü ,niederknieen'. Liz. hat belltaun, atcr bel
hauricatu (vgl. Lc. 5, 8 belhaunetara, Röm. 14, 11 belhaun gucia, 
Eph. 3, 14 neure belhaunac und dage gen Mc. 1, 40. 10, 1 7. 15, 
19 belhauricaturic). So hat auch das soul. belhan: belharikatü. Wie 
ist das verhältnis von belltaun zu belhaur aufzufassenr Ist be/haur 
urspriinglich und beruht belltaun auf einer abneigung gegen zwei 
liquidae (I, r) in demselben wortkörper? Dieselbe abneigung könnte 
naltar, nar1'U, gandm' neben laltar, larru, galdor hervorgerufen haben 
(vgl. unten). Oder ist weder das r noch das n urspriinglich und 
haben wir von I auszugehen? Daml wäre *belltaul die grundform, 
woraus sich belltaur und be/ltaun durch dissimilation erklären liessen. 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseh. (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. 4 
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t. Wo wir formen mit n und mit I nebeneinander fin den , 
haben wir fast immer an dissimilationserseheinungen zu denken. 
Eine sonderstellung nimmt ein: 

guip. iltze, bize. ultze: untze (vgl. frz.-bask. itze) ,nagel (von 
holz oder eisen)'. Hier seheint jegliehe äussere veranlassung zum 
übergang von 1 in n zu fehlen (vgl. .9-). 

Bei den meisten fällen von I: n ist ein 1" im wortkörper vor
handen, was uns auf den gedanken bringen könnte sowol das I 
wie das n dureh dissimilation aus r zu erkiären (z. b. fJaldor: 
fJandor aus *fJardm"), Diese dissimilation hätte stattgefunden, ehe 
dem anlautenden r eill voeal vorgeschlagen wurde, denn sonst wären 
*rahar, *rarru nicht zu lahar: nahar, 1a1"ru: narru, sondern zu 
l~elahar: *enahar, *elar1"u: *enarru (dissimiliert aus *er;rahm', *e1-rarru) 
geworden. Es liegt abel' vielleicht näher von den tatsächlich be
legten förmen mit I auszugehen und diejenigen mit n dureh die 
obell vermutete abneigung gegen zwei liquidae Cl, r) in demselben 
wortkörper zu erklären. Die betreffenden fälle sind : 

guip. lar, lab. nllRV. lahar: nnav. soul. nahaT ,wilder rosenstrauch'. 
guip. frz.-bask. larru : bize. narru ,fell, leder'. 
guip. galdor : fJandor ,gipfel' . 
lab. elzau1": frz.-bask. in(t)zaur, sp.-bask. inchau1' ,nuss' . 
guip. fJiltzurrun : fJun tzzwru ,niere' . Das I auch bei Liz. (fJuel

çurrunac, fJuellzZtrTunac). V gL Linschmann-Sehuchardt LVII sq. 
nord-onav. olentzaru: onentzaru ,weihnaehten'. 
Die beiden letztell fälle sind vielleicht auszuscheiden, denn hier 

ist ein zweites n vorhanden, das assimilierend gewirkt haben könnte. 
Es ist abel' auch möglieh, das wir von *!Jintzurrun, onentzaru aus
zugehen habeIi und dass das I von fJiltzur1'un, olentzaru aus n dis
similiert ist: vg1. bizc. lelenfJo aus lenenfJo ,der erste' , wo abel' aucl! 
der assimilierende eillftuss des anlautenden I mit im spiele ist. 

Wieist lab. 1Jlulho: lab. rinav. 11lunho, guip. 1Jluno ,hügel' zu 
beurteilen? Ist der zweite nasal in munho durch dissimilation zu 
lh (U) geworden? 

)1. Nicht selten ist n (n) zwisehen vocalen in h übergegangen, 
welches h später im sp.-bask. ulld gelege1ltlieh auch im frz.-bask. 
geschwunden ist. Beispiele davon sind: 

frz.-bask. ahate, guip. ate ,ente' , aus (mate, lat. ana8. 
soul. diharü, bask. diru ,geld', vgl. lat. denariu8, span. dine1"O 

. (zu dihaTü, di1'U van E,}'s, Diet. 89: nur sei bemerkt, dass soul. 
dihm"ü auch bei Gèze 277. 319 erwähnt wird) . 

frz .-bask. do/win, sp.-bask. doai(n) ,gabe, glück, schicksal', vgl. 
lat. donum. Das h von dohain scheint dem n in donum zu entsprechen. 
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Wie oft bei lehnwörtern aus dem romanischen macht die la ut
gestaltung van dohain grosse Rchwierigkeiten. 

frz.-bask. ohore ,ehre' , aus honore, lat. honor. 
bizc. garau ,kom', aus *garaho, *graho, grano, lat. granum. Mit 

qari ,weizen' und gamgar ,gerste' ist gamu nicht verwant. 
lab. nnav. gathea, soul. khatia ,kette' , aus lat. catena, span. 

cadena. Liz. Lc. S, 29 hat e8tecaturic cadenaz. Die zwischenform 
*gateha ist leider nicht belegt. 

lab. nnav. kOl'oa, nnav. souL khoroa ,krone', aus *koroha, lat. 
corona. Liz. hat COl'oa (Mt. 27, 29 elhorrizco coroaóat plegatu1'ic, 
Jh. 19, 2 plegaturic coroaóat elhon·iz). Bei Dech. lesen wir coroaturic. 

guip. lab. mea, nllav. mia ,bergwerk', aus *miha, span. mina, 
frz. mine. 

frz.-bask. ehun, sp.-bask. eun ,hundert', aus *enun, gat. ain hund. 
frz.-bask. liho ,ftachs', aus span. lino. 
frz.-bask. nzehachu ,drohung', aus . frz. menace. 
soul. piihz'illz'i ,fenchel', aus *punullu, frz. fenouil. 
frz.-bask. mihi, guip. mi ,zunge', aus *mini, vgl. glb. min (vgl. 

van Eys, Dict. 273). 
bask. eguerdi ,mittag' ., aus *eguherdi aus *'egune1·di. SA auch sp.

bask. e.r;uanz ,morgenrot' aus *'eguhanz aus *egunanz; bizc. egu(ó)az
ten ,mittwoch' aus *eguhazten aus *eguJzazten. 

lab. ihintz, frz.-bask . ihitz, guip. intz ,tau' , zunächst aus *inintz, 
vgl. bizc. inuntz, inontz. 

lab. ihar: itzhar (inm') ,funkell'. 
frz.-bask. ihe8 (sp.-bask. ige8): bizc. zne8 ,flucht'. 
soul. aita giharJ'eóa, guip. aita giarreóa: bizc. lab. nnav. aita 

ginarreóa ,schwiegervater'. 
lab. ihauJ"teri, nnav. ihaurti1'i, soul. ihautiri, guip. ioteri: lab. 

inhaurle1'i (inaurteri) , guip. inoteri, inauteri ,carnaval'. 
lab. gihar, guip. giar, bizc. giyarre: lab. ginhar ,lebendiges fleisch'. 
nnav. ihalozka: inhalozX'a ,sich wälzen'. 
soul. iharrau8i, lab. nnav. iharrosi, guip. iardau8i: lab. nnav. 

in~arro8i, guip. inarrusi ,schütteln, erschüttern'. 
bizc. yardun, guip. jardun: bizc. inm'dun ,beschäftigt sein'. Die 

z.wischenform ist *ihardun. 
soul. ihur ,wer auch', ihun (P) ,wo auch': guip. tiiOl', inon, bizc. 

inOl', inon (P), vgl. frz.-bask. nihor, nihon. Dech. hat ehor, ehonere . 
.9-. Sporadisch ist n unter verschiedenen bedingungen geschwun

den. Beispieie: 
guip. lab. ekaitz, bizc. ekach: nnav. nekhaitz ,sturm' . 
guip. lab. ikatz, bizc. iketz, nnav. ikhatz: soul. inkhatz, kohle'. 

4* 
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nnav. herreka, hen'oka: an'enka, lab. errunka . ,rangordnung'. 
guip. lab. ukitu, sp.-bask. ikutu, bizc. ukutu: nnav. hU'llkitu 

,berühren' . 
lab. nnav. gudu ,streit' , wol aus *gundu und aus dem germ. 

entlehut: vgl. ags. guit, an. gunnr, gUik, ahd. gund, gundea. Die 
queUe dieses und anderel' germ. léhnwörter im baskischen ist wol 
das gotische. 

bizc. emetik: nnav. hemen tik , guip. emendik, lab. he11lendilc 
,von hier'. 

Regdmässig sch windet n VOl' r, 1. So sagt man in allen dialec
ten nora ,wohin' aus ~'non-ra , zela (zala) ,dass er (sie, es) war' 
aus *zen-la (*zan-la). Aus Liz. erwähne ich z. b. çuela (u. a. Mt. 
4,23), çutela (u. a. Mt. 4, 18), cela (u. a, Mt. 2, 23), cira
dela (u. a. Mt. 3, 7). Diese und ähnliche fornlCn begegnen uns 
auf jedem schritt. 

Ziemlich häufig ist n VOl' (t)z, (t)8 geschwunden, z. b.: 
nnav. ahatzi: ahan(t)zi, lab. ahantzi ,vergessen' . 
frz.-bask. ihitz: lab. ihirdz, guip. intz ,tau'. 
guip. soul. ezur, lab. nnav. hezur, bizc. azur ,knochen', viel

leicht aus *(h)enzur, denn die soul. mundart von Roncal hat enZlt1". 
guip. nnav. aitz7t1" , bizc. achu1': lab. ainz1.t1· ,spaten' . Also aitzur 

(achur) aus *aintzur? Abel' das wort ist kaum von (h)rûtz (ach) zu 
trennen. 

lab. nnav. aitzin: nnav. ainzin ,vorderseite'. 
guip. -erau8i, frz.-bask. era8i, eda8i : bizc. eraun8i, irau'll8i ,schwät

zen, murren'. 
guip. i?'ut8i: bizc. iruntzi, uruntzi ,verschlingen' (vgl. guip. frz.

bask. irel8i). 
Auch bei frz.-bask. itze ,nagel' könnte man auf grund von bizc. 

untze geneigt sein schwund eines n Zll vermuten. Untze ist aber 
vielmehr aus ultze entstanden , das daneben in gebl'auch ist. Das 
guip. hat iltze, woraus itze mit sch wund des 1 entstanden sein 
wird. Der wechsel i : u in iltze: 1tltze (untze) weist auf ursprüng
lichkeit des 1, denn il: uI, nicht ab er in: un, stehen mit einander 
in einem regelmässigen wechselverhältnis. 

lm sp.-bask. ist auslautendes n teils erhalten geblieben, teils ge
schwunden. Beispiele von erhaltenem -n (-li) sind überaus zahlreich. 
Man denke nur an flexionsformen wie gizonaren, gizonen, gizona
rekin, gizonekin, ])ono8tian, mendietan, wie ematen, elJlan, wie 
dezadan, dagidan, wie nuen-neban und nintzan. Sonst erwähne ich 
aus der übergrossen fülle beispielsweise noch buztan, lan, laba(i)n, 
ayen, ar1'en, gizen, Zen, agin, arin, baldin , berd in , bW?'in, ?JlZn, 
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fjizon, non, on, alarfjun, óelaun, egun, lagun, mun. Häufig ist rt 

nach i, ai, oi, ui im sp.-bask. geschwunden, während es im fl'z.
bask. erhalten ist. Man vergleiche: 

sp.-bask. egazti: lab. nnav. hefjat8tin ,vogel' (soul. hegazti). 
guip. irrin(t)zi: lab. nnav. irrin(t)zin ,juchhe'. 
guip. izoki ,lachs': bizc. noch izokin. 
guip. adi ,verständnis': auch hier hat das bizc. das auslautende 

7t noch erhalten (adin). 
guip. a1yai: lab. nnav. arrain ,fisch'. Auch im bizc. finden wir 

die form mit auslauttmdem nasal. 
sp.-bask. artzai: lab. nnav. adzain ,schäfer'. 
guip. u8ai: lab. nnav. tt8ain ,duft'. Das guip. hat abel' auch u8an. 
guip. armtoi: frz.-bask. armt(h)oin ,ratte', aus span. ?·aton. 
guip. armzoi, bizc. ermzoi: lab. nnav. armzozn ,grund'; aus 

span. razon. 
guip. leoi: lab. leoin ,löwe', aus span. leon. 
guip. meloi: lab. meloin ,melone', aus span. melon. 
guip. 1Jlorroi: lab. nnav. ?JlO1yoin ,knabe'. 
sp.-bask. pui ,erzählung': das bizc. hat daneben noch puin. 
guip. e8kui: lab. nnav. e8kuin ,recht, rechts' (das bizc. hat dafür 

e8 kU1Jl a ). 
Dièse beispiele lassen sich leicht vermehren: dazu hat man nul' 

Aizquihel oder van Eys durchzublättern. 
Auch im frz.-bask. ist schwund von -n nachzuweisen, doch er ist 

hier viel seltmIer als im sp.-bask. (insbesondel'e als im guip.). 
Beispie.le: 

lab. llnav. soul. orm: sp.-bask. orain ,jetzt'. Schon Dech. 
hat omy. 

nnav. soul. -ki: bask. -kin ,mit'. Dech. hat elgarrequi,fjuiçonequi, 
gureqlti, ieyncoarequz, alefjueraqui, h0!Jeqlti u. s. w. Liz. hat -quin. 

soul. hefjazti: lab. nnav. hefjat8tin ,vogel'. 
lab. ethorki: guip. etorkin ,nachkommenschaft'. 
llllav. ar?'au: guip. arraun ,ruder'. 
Ein ähnlicher fall wie m-rau: armu?z ist guip. guntzurru: gil

tzurrun ,niere' . 
Eine eigentümlichkeit des souletin ist auslautelldes -u aus -un 

= lab. nnav. -oin in zahlreichen fl'emdwörtern wie armzu = lab. 
nnav. arrazoin, armthu = lab. nnav. arrat(h)oz'n, falku = nllav. 
falkoin u. s. w. So aueh khar?'u ,eis' = nnav. k(h)a1"?"oin. 
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~ 11 . Ba8k. 1JZ. 

a. Die wechselbeziehungen zwischen m und n sind oben be
sprochen (~ 10, y). Wir haben gesehen, dass n vor labialen ver
schlusslauten in 1Jl übergcht, doch dass Dech. dieses selten in der 
schrift zum ansdruck bringt. vVenn er denbom , tenpe8tatez, canpora, 
8inplea, enplegatu schreibt, so diirfte es fast scheinen, ob 1Jl, VOl' 

b, p durch eine art dissimilation zu n geworden wäre, doch gluube 
ich nicht, dass wir auf seine orthografie viel gewicht legen sollen. 
Vielmehr haben wir zu bedenken, dass, wenn er n schrieb in fällen 
wie hanbat, gltiçon baten, nonbayt, cenbatetan und dieses etymolo
gisch berechtigte n die phonetische geltung von m hatte (nebcn 
hanbat hat Dech~ auch hambat!) , er die schreibweise nb, np leicht 
auch da einführenkonnte, wo die etymologie mb, 1JljJ forderte. 
Tatsächlich begegnen uns ausnahmsweise noch fOl'men wie delllbora, 
campora neben denbora, canpora. 

Hier muss noch erwähnt werden, dass kein baskisch es wort ?Jl 

im auslaut hat. In fremden eigennamen wird auslautendes tJl zu n 
(vgl. van Eys, Gramm. comp. 18). Wie wir in ~ 10 gesehen haben, 
ist n im bask. auslaut sehr häufig. 

{j. Manchmal ist 1Jl aus b hervorgegangen: 
lab. ?Jlztr?'ion, nnav. 1Jwrroin ,borrago'. Wol mit recht hält van 

Eys (Dict. 278) das wort für entlehnt. 
lab. man ,heiratsaufgebot', aus frz. ban. 
lab. maino, nnav. mainho ,bad', aus span. bano. 
lab. lllakalltt: bakallao ,kabliau' (ein fremdwort, das in ~ 23 

näher zu besprechen ist.). 
lab. molza ,böl'se', aus span. bol8a. Liz. Jh. 12, 6 eta mltl8á 

baitzuen. 
lab. Miarritz, aus Bian'itz (bi ,zwei' + m'itz, haritz ,eiche'). 
lab. miga: guip. biga, bizc. bigai ,färse' (vgl. van Eys., Dict. 66). 
lab. soul. milgor: lab. nnav. bilgor ,talg' . Bewiesen ist die 

ursprünglichkeit des b freilich nicht. 
guip. makm': bekar ,angenschleim'. Hier haben WIr dieselbe 

unsicherheit. 
nnav. i1Jlini: lab. bizc. ibeni: guip. ipini: lab. ijini ,stellen'. 
l ab. ukhumil, soul. ükhümiillii: guip. lab. ukabil, soul. iikhiibil, 

bizc. ikubil ,faust'. Die ursprünglichkeit des b darf für sicher 
geltel1. 

guip. lamina: lab. labina ,fee'. Die etymologie des wortes ist mir 
nnbekannt. Ursprünglichkeit des 1ll ist nicht ausgeschlossen. 
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Seltener als .iibergang von b in mist del' entgegengesetzte laut
wandel. BeispieIe: 

soul. baralla ,wange', aus ~'1Jlaralla, vgl. sp.-bask. matrailla , 
guip. masalla, lab. lIlazela, matela, nnav. mathela ) soul. mathela , 
matela (ein schwieriges wort, das aus span. mejilla hergeleitet wird: 
vgl. van Eys, Dict. 267). 

lab. bur/co ,haufen', aus 11lurko (vgl. liluru, 1Jwrroko, lllorkoxta, 
J)utl1co u. s. w.). 

soul. heben ,hier', aus und neben frz.-bask. hemen = sp.-bask. 
emen. Die form heben schon bei Dech. 

y. Aehnliche lautverhältriisse wie bei imini: ibeni: ipini: ijini 
finden wir bei lah. nnav. man'a: parra ,grenze, linie, strich': nur 
fehlt hier die stufe ~'barra, wovon wir auszugehen haben (vgl. van 
Eys, Dict. 266). ' 

Vgl. auch guip. mun, lab. 'JJluin: fuin ,knochenmark, pflanzen
mark': zunächst ist 11lun-muin wol ans *bun-*buin entstai1den. 

Bin sicheres beispiel von 1Jl aus p durch die zwischenstufe b 
ist noch: 

lab. nnav. mendekoste , aus *be1zde1coste, *'pente1coste, span. pen te
coste(s). Das sou]etin hat für ,pfingsten' noch phentekoste. 

Bei lab. merchika ,pfirsich' aus *óe1'chika haben wir wol keine 
baskische vorstufe mit p anzunehmen: vgl. span. albe1'ch1'fJo neben 
perszf/o. 

U nklar ist lab. limar: lipar: limber ,waaren muster' . 
J. In fremdwörtern ist ?Jt aus v nicht selten: 
lab. lllaf/ina ,scheide' , aus lat. vaf/ina. 
frz.-bask. mendekalu ,rächen', aus provo vendicar, lat. vindicare. 
nnav. mendematzea ,das Cl'l1ten des weines' , vgl. prov. vendemia. 
nnav. men/U1'a ,zufall', aus span. ventu1'a. 
nnav. miMmen ,weidenrute', aus *'lllimen, lat. vimen. 
lab. minof/1'e ,essig', aus span . vin af/re. Liz. Mt. 27, 48. Mc. 

15, 36 vinof/rez. Bei dcm übergang von vinaf/1'e in minaf/re könnte 
die volksetymologie mitgewirkt haben: vgl. min, mink(h)or ,sauer'. 

lab. lllisera ,visir', aus span. vise1·a. 

~ 12. Bask. 1', 1'1'. 

a. vVir haben zwischen weichem llnd hartem l' zn unterscheiden. 
Letzteres wird zwischen vocalen 1'1' geschrieben (s. van Eys, Gramm. 
comp. 18). Man vergleiche Z. b. ura ,das wasser' mit (h)ltrra ,die 
haseln uss', (h)ora ,der hund' mit (h)o1"1"a ,dort'. In der orthografie 
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wechseln l' und 1'1' ziemlich häufig; selten abel' scheint ein wirklicher 
wechsel von weichem und hartem l' vorzuliegen. Ein eigentümlicher 
fall ist das pronomen (h)ori: (h)orrek, wo passivus und activus in 
der qnalität des l' von einander abweichen. Auch ist hinzllweisen 
auf gori ,glühend': gorri ,rot', welche wörter gewiss als differen
zierungen desselben wortes zu betrachten sind. V gl. auch egari: 
ekm'ri (s. Linschmann-Schuchardt XXXVII). Ich habe keine mate
rialsammlungen über den wechsel 1': 1'1' und muss mich aufdas 
gesagte beschränken. Einige mlle von 1'1' für l' bei Liz. (nur ortho
grafisch?) findet man bei Linschmann-Sehuehardt LXVII. 

Der baskische anlaut duldet kein 1': del) voealischen vorschlag 
vor l' haben wir oben (~6, a) besproehen. Nach diesem vorschlag 
hat das l' immer die harte ausspraehe, weshalb man arrangura, 
errege, llicht abel' *arangura, *erege sehreibt. 

{3. Wechsel von l' mit list häufig. In jedem einzelnen falle ist 
zu untersuchen, ob dem l' oder dem I die priorität gebührt. Nicht 
selten ist der übergang von l' in I oder von I in l' auf assimilation 
und dissimilation zurückzuführen. Beispiele des wechsels l' : I sind 
folgende: 

lab. nnav. u8ter ,zerbreehlieh, zart': bask. U8tel ,faui, verdorben' . 
Das l' von u8ter ist hart (u8terra). Liz. hat v8tertzen (Me. 13, 28), 
v8tel (Mt. 12, 33). 

nnav. soul. itzur ,entkommen' , lab. itzurri: bask. itzul(i) ,kehren'. 
láz. schreibt itzuri , nicht itzurri (M t. 23, 33 nola itzuriren çaiz
quiote gehennaco iugemendum·i). 

frz.-bask. lllihur: mihul ,mistel'. Van Eys (Dict. 272) gibt mihura, 
rnihula, millura. 

lab. zahm'o: nnav. zahalo ,l'ute'. 
bize. e8tari: bask. e8tali ,bedecken' . Das I wird wol ursprünglich 

sein (anders van Eys, Diet. 130). 
bize. juare: guip. j uale ,glöckchen'. 
frz.-bask. 80rho, guip. 801'0: bize. 8010 ,feld' (vgl. van Eys, Diet. 

340 sq.). 
sp.-bask. oritz: lab. olitz ,die erste mileh naeh der geburt'. 
lab. iruzki: iluzki ,sonne', vgl. unten (h 
lab. 1ilU1'ko: ?Jtltlko ,haufen'. Das rist wol ursprünglieher: vgl. 

munt, 1ll01'roko, ?JlO?·koxta. Andercrseits gibt es auch ?Jlulza, ?Jlulzo 
(mulho gehört wol nicht in diesen zusall1menhang, sondern ist eher 
aus 7ilunho entstanden). 

nnav. koroka: lab. koloka, guip. kolka ,glueksen der henne'. 
Onomatopoetiseh. 

nnav. rnm'do ,weich', guip. mardul ,fett' , lab. ma-1Jlor, bask. 
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Sa-IJlll?' ,zart': guip . malso ,langsam', nnav, malxo ,weieh, schlaff', 
lab, ma 19l1 ,weieh, verweichlicht', malba ,sch wach'. 

guip. biri!Jarro: bizc. frz.-bask. bili!Jar1'o ,drossel'. Ist birigar?'o 
die grundform und bili!Ja?'1'o dureh dissimilation entstanden ? Oder 
ist das weit-verbreitete bili!Jarro ursprünglicher und liegt UllS in 
óingarro eine assimilation vor? 

lab. garhar: nnav. galhar ,vertrockneter baum oder ast', Auch 
hier ist die frage, ob garhar durch assimilation oder galhar dllrch 
dissirnilation zu erklären ist. Für die ursprünglichkeit von garha?' 
spricht das hierhergehörige nnav. garm8kot8 ,knirschen' (Liz. Mt. S, 
12. han içanen da niga?' eta horlz garmscot8) . Die eigentliche bedeu
tllng dieses wortes ist wol ,das krachen trockener äste': vgl. 
habarrots, harmbots (van Eys, Dict. 2). 

soul. imllr(1'i): guip. lab. im'Uli, nnav , imul: bizc. i1'uli ,urn
wel'fen, umstürzen' . Die souletinische form ist wol die jüngere, 
Dann haben wir assimilation von 1'-1 zu ?'-1'. 

soul. bllrar: frz.-bask. (auch soul.) blllhar, sp.-bask. bu/ar ,brust', 
Jst das, nUl' in der l'oncalischen mundart des sonletill vorliegende 
óllmr die · ältere form, woraus blll(h)ar durch dissimila'tion hen' or
ging ?Eher ist óumr durch assimilation aus ólll(h)ar entstanden. 

soul. erkhor: nnav. elkhor ,taub' (vgl. guip. lab. elkor, trocken'). 
Das element el- oder hel- kehrt wieder in elóa?Ti, elgorri, (h )elgaitz 
u.s. w., ist abel' vielleicht aus er- entstanden (vgl. van Eys, Dict. 
159 s. v. gelbe1'1,'a, 182 s. v. helgaitz). In elkho1', elbarri, elgor1'i 
kann I durch dissimilation aus l' erklärt werden und (h)elgaitz, 
hel(m')antza sind dann als analogiebildungen aufzufassen. 

In manchen fällen können wir mit bestirnrntheit r auf I zurück-
führen, z. b. 

bask. ainge1'll ,engel', aus lat. angelus. 
bask. borondate ,wille', aus span. vollIntad. 
bask. llla1'adikatll ,lästel'll', aus ~'maladikatu: vgl. lat. maledice1'e. 

Das wort begegnet schon bei Dech. (mamdicacen, auch mamdicionia) 
und Liz. (z. b. Mt. 15, 4 ma1'adicatllren). 

bask. zenl: soul. zelii ,himmel', aus lat. coeltl?ll. Decb. hat cerll 
(nicht *celu !). 

bizc: irargi: bask. illa?'(Ji ,mond'. Das wort ist zusammengcsetzt aus 
(h)il und a?'(Ji (S. van Eys, Dict. 201). Assimilation im bizc. 

In andern fällen dÜl'fen wir mit sicherheit annehmen, dass l' zu 
I geworden ist, z. b. 

soul. -la, -lat aus -m, -mt, allativsuffix. Die übrigen dialecte 
haben 11 UI' -ra, -mt; das souletin abel' unterscheidet -la, -lat als 
singnlarsuffix von -ra, -rat, das als pluralsnffix gebrancht wird. 
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lch vermute, dass -met) zn -la(t) geworden ist, wenn das nomen 
ein 1: enthielt, und spätèr auch auf andere nomina übertragen wurde. 
80 wären liirriala(t), choriala(t) als ' lantgesetzlich, ahoala(t) , behia
la(t) dagegen als analogiebildungen zu betrachten. lm plural blieb 
das r des allati vsuffixes auch dal1n, wenn im nomen eiu r vorhan
den war, weil der zwischen den beiden l' stehende verschlusslaut 
(t aus k) die dissimilation vcrhinderte oder unnöt.ig machte. Des
halb sincl liirretara(t), chorietam(t) ebenso begreifiich wie liirriala(t), 
choriala(t) . 

nnav. bulhute: bltr1dhe, lab. bUrlde, guip. bltrltlete ,haarwulst', 
ent.weder zu blt1'u oder abel' aus fl'z. bourrelet (vgl. van Eys, Dict. 75). 

nnav. haliko ,knäuel': frz.-bask. hari, sp.-bask. ari ,garn'. Ganz 
klar ist halilo freilich nicht: vgl. lab. !tarilko, bizc. arilla. Von 
haliko: harilko ist das verbum halikatu: harilkatu abgeleitet (anders 
van Eys, Dict. 25). Vielleicht ist lab. harilko eine art cornpro
missform von ~'hariko = nnav. haliko und von ':'hm·illa ~ bizc. 
arilla. 

bizc. malluki: guip. lab. marrubi, lab. marrubio, 1Jlambio: nnav. 
lIlahuri ,erdbeere', ein sehr schwiel'iges wort. N ur soviel dürfte 
sicher sein, dass das weiche I in 1Jlalluki auf roder rr zurückgeht 
(vgl. van Eys, Dict. 266). 

lab.nnav. afaldu, sp.-bask. apaldu, nnav. auhaldu, soul. aihal(tii), 
denominativllm zu nnav. arm'i, lab. unav. auhari , soul. aihari 
,abendessen' . 80 auch frz.-bask. askaldu zu askari ,frühstück'; frz.
bask. bamzkaldu,sp.-bask. nnav. bazkaldu zu fl'z.-bask. bamzkm·i, 
sp.-bask. nnav. bazkari ,mittagessen'; bask. fJosaldu zu fJosari ,fri.i.h
stück.' Hiel' scheint das folgende d verantwortlich zu sein: vgl. 
anch erdaldlt?l, euskaldwz, za1Jlaldun. Einige bizc. beispiele von ld 
aus rd findet man bei Azkue 46 (man beachte ernaldu, ufJaldu: 
ernari, ltfJari). Die lautgruppe rd ist übrigens im bask. keineswegs 
unerhört (ardo, óardin , bttrdin, erdam, e1'di, fJardots, fJorde, fJord in , 
!/ ltrdi, fJ ltrdo, jardun, korde, kor·doka, larde, lerde, ler·do, mardo, 
mardul, 1Jlordo, nardattt, orde, ordi, ordo, ordlt, sarde, urde, ltrdin, 
zórdull u. s. w.). 

bask. erdaldttn ,wel' eine fremde sprache (nicht-baskisch) spricht' : 
erdara (erdem) ,fremde sprache'. 80 auch (h)euskaldun, (h)esk(u)al
dun ,Baske' zu euskam (eltskem), (h)esk(u)am ,die baskische sprache'. 
V gl. noch zamaldltn ,reiter' : zamm·i ,pferd'. Diese wörter sind zu 
beurteilen wie afaldlt, aslwldu u. s. w.; in andern worten , das 
folgende d ist die ursache, dass l' in I überging (vgl. oben). 

soul. ollaltefJi ,hühnerhaus': olim· ,hahn'. Liegt in ollaltegi eine 
assimilation vor? Abel' warum hat das souletin dann ollar wie die 
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übrigen dialecte ? Vielleicht bat das t den übergang von l' in 1 
verursacbt, denn auch das d hat oft denselben einfluss auf ein 
vorhergehendes r gehabt. 

In den folgellden beispielell, wo 1 aus rentstanden ist, haben 
wir offellbar mit dissimilation zu tun: 

bizc. aóelgorri ,rindvieh': abere ,tier'. 
guip. flalburu ,weizenähre': flari ,weizen' . 
guip. flaleper ,wachtel': fluri ,weizen' (s. van Eys, Dict. 154). 
lab. holtzadal': nnav. (h)orzadar ,regenbogen': (h)01'Z ,wolke'. Das 

soul. hat ozadar mit dissimilatorischem schwund des ersten r. 
bask. euskal-(h)erri ,Baskenland': euskara ,die baskische spracbe' . 
7. Bisweilen ist raus n entstanden , z. b. in jaurefli, eflurakti. 

Ueber solche fälle und andere wechselbeziehungen zwischen r nnd 
n (ii) s. ~ · 1 0, E. Der wichtigste fall des wechsels r: n ist belhaur : 
belhaun. 

J. Wor mit d wechselt, können wir nicht immer ausrnachen, 
welcher consonant urspl'ünglicher ist. Die gl'össte sicherheit baben 
wir natü.rlich bei fremd wörtern. Beispiele des wechsels r: d sind: 

guip. erausi, bizc. imltnsi, frz.-bask. emsi: edasi ,schwätzen' (die 
form mit d schon bei Liz. Mt. Ö, 7 edas, edasteaz, Mc. ] 4, 5 
baçadassaten). Das rist wol ursprünglich, denn wir finden es sowol 
im spanischen wie ün französischen Baskenlande , während das d 
auf die frz.-bask. dialecte beschränkt ist. Dennoch bleibell uns 

. zweifel, denn die geografische verbreitung einer form ist in dei' 
frage nach ihl'em alter nicht unbedingt ausschlaggebend. 

fl'z.-bask. ireki, iriki: lab. ideki, guip. idiki ,öffnen'. Hier sind 
die geografischen verhältnisse gerade umgekehrt. Das d wird hier 
älter sein, umsomehr weil il'eki-ideki auch mit edeki and idoki ver
want ist. Doch kÖllnte man auch diese wörter auf eine urform mit 
r zurückführell um den vocalwechsel der mittelsilbe leichter zu 
erklären. 

lab. irttzki: llord-onav. iduzki ,sonne'; Auch Dech. hat neben 
ifluzquia eine form mit d (!Idusquia). V gl. lab. nnav. iflltzki, sp.
bask. efluzki und lab. iluzki. Haben wir von l ' oder von fI aus
zugehen? Wie die verschiedenen Eormen sich zu einander verhalten, 
lässt sich vOl'läufig nicht bestimmen. 

nord-onav. lori: sp.-bask. lab. lodi ,dick'. Auch in Bizcaya scheint 
die form lori nicht unbekannt zu sein (s. Azkue 42). 

lab. enhara, lab. nnav. inham, soul. anhera: guip. enada ,schwalbe'. 
lab. ibi1·ia: ipidia ,fmt'. Daneben mit sch wund des l' aueh ibia. 
sp.-bask. ichoron: ichedon, ichedell, ec/teden (bizc. auch ic/tadon, 

echaon, echan) ,hoffen , erwarten', in mebreren hinsichten dunkeI. 
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nnav. kokoratz: lab. kuJ.:1tdatz ,glucksen der henne' . Bei einer 
solchen schallnachahmung kann man eigentlich nicht reden von 
consonantenwechsel. 

frz.-bask. zerren: lab. zeden 'motte, wnrm'. Hier wechseln hartes 
rund d. Liz. hat cerren (Lc. 12, 33 nora oltoinic ezpaita Itur
biltzen, eta non cen'enec ezpaitu desefJuiten). 

In folgenden wörtern ist 'r sicher aus d entstanden : 
lab. infJura, bizc. !JunfJura: guip. infJuda ,arnboss', aus incude, 

lat.' incus (vgl. van Eys, Dict. 204). 
gllip. biraje: guip. soul. bidaje ,reise' , aus span. viaje mit volks

etymologischer anlehnung an bide. 
guip. araki: lab. adaki ,totes holz, klotz', zu adar ,grosser ast'. 
nord-onav. birali: lab. bidali, bidaldu ,senden' , zu bide (s. van 

Eys, Dict. 67). 
guip. w'itu: bask. aditu ,vel'stehen'. 
nord-onav. orai: sp.-bask. odei, frz.-bask. hodei, lab. Itedoi, wolke'. 
Zahlreiche beispiele von raus d bietet die conjugation von eduki, 

wenigstens wcnn man mit Schuchardt 45 die formen des typus 
daroka (drau/.;a, derauka) zu diesem verbum stellt. Dafür spricht 
u. a., dass man im roncalischen eroki neben edoki, im guip. iruki 
neben iduki sagt. 

In andern fällen dürfen wir unbedingt dem r die priorität zu
schreiben : 

bizc. amodijo aus *alllorijo: guip. lab. amore ,liebe', entlehnt aus 
span. amor. 

bizc. 1Jladadikatlt: guip. madarikatlt: bask. maradikatu ,lästern', 
vgl. lat. 1Jlaledicere. 

bask. efJundano (efJltndaino) ,je', aus *efJun-ra-no (unsicher: vgl. 
van Eys, Dict. 100 sq.). 

guip. bedori aus sp.-bask. beron ,der selbst', zu ber·e. Das d von 
bed01'i heruht auf dissimilation . 

E. Ziemlich oftbegegnen UIIS doppelformen mit r illld mit fJ. 
In den meisten fällen ist das 7' ursprünglicher, o.och gibt es einige 
wörter, über welche wir zweifeln kÖllnen. Fälle, wo fJ entschie
den älter ist, wie eran: efJan, erazki: efJazti (Campion 110), sind 
seIten. Beispiele dcs wechsels von r mit fJ: 

guip. iritai: bizc. ~!;itai, 11llav. i!Jitei (Liz. Mc. 4, 29 ~!;uite!Já) 

,sichel' . 
frz.-bask. arfJizari: w;r;izafJi ,mond'. Das fJ ist aus rentstanden. 

Man beachte das vorhandensein eines zweiten r im wortkörpel'. 
guip. lah. buruzw'i: frz.-bask. bltruzafJi ,unführer, oberhaupt'. Wie 

{l1"!Jizari: arfJizafJi zu beurteilen. 



DER BASKISCHEN DIALECTE. 61 

bask. ernari: sp.-bask. ernagi ,trächtig'. Auch hier wird dissimi-
lation gewirkt haben. 

lab. iruzki: i(Juzki ,sonne', vgl. ob en (J). 
lab. 8arat8: 8agat8: 8ahat8 ,weide'. 
soul. irurzi1·i: nna\'. igorziri, lab. igorzuri: ihorzü·i, ihudzuri, 

soul. ihurziri ,donuer'. 
In den · beiden letztgenannten fàllen verzeichneten WIr auch for-

men mit h. Sonstige beispiele yon h neben r sind: 
bask. ziri : lab. zihi ,pflock'. 
lab. nnav. gari: soul. gahi ,dünn, schmächtig'. 
rinav. z01:hi: lab. zohi: guip. zoi ,erdkloss, erdscholle'. 
lab. ne1'habe ,knabe, mädchen': nnav. nehabe ,diener', eine dun

kele zusammensetzung. 
Hier sind noch einige zusammensetzungen VOll U1' ,wasser' an

zuschliessen, wo l' mit g und ft zu wechseln scheint. Weil abel' 
die zweiten glieder der betreffenden zusammensetzungen mit ft an
lauten oder angelautet haben können, so bleibt die möglichkeit 
offen, dass wir nicht mit · einem i.ibergang von l' in g oder ft, son
dern viehnehr mit schwund des 7· und mit übergang von h in g 
Zll tun haben (vgl. van Eys, Dict. 357). Man vergleiche: 

llnav. u1'olde;: lab. uholde: guip. ugolde ,wasserflllt', aus *u1'-(ft)olde. 
guip. urarri: ugm·ri ,klippe', aus l.~ur-(ft)a1'ri. Der ursprüngliche 

anlaut von (ft)arri ,stein' ist k. Die zusammensetzung urarri ist also 
jünger als der übergang des anlautenden k in ft: sonst hätte das 
wort *u1'kar1'i oder *ukarri lauten müssen. 

guip. uga8te ,quelle', aus ~'ur-(ft)a8te. 

guip. ugm·te ,inse!' , aus ~'ur-m·te. Hier dürfte l' durch dissimi
lation zu g geworden sein wie in arg1:zflgi, buruzagi, ernagi. Das
selbe gilt von ugari ,reiehlich', falls es wirklich mit vau Eys (Dict. 
S 5 7) auf *ur-ari znrückzuführen ist. 

guip. 1tgot8o, lab. u//ocho ,hecht', aus *ur-ot8o. 
nuav. ugatz ,mutterbrust', aus *ur-(h)atz (P). Das wort steht bei 

Liz. (Lc. 11, 27. 23, 29 vgatzac). 
Mit ft verzeichnet van Eys (Dict. 358) noch uhm're, uharka, 

uhaitz, uftin, uhoói, uhillatu, uherritu, uhendil. Von diesen allen 
ist nur tthobi aus *ur-(h)obi etymologisch klar. 

Aehnliche lautverhältnisse fin den wir bei zusammensetzungen von 
zur ,holz' und lU1' (1'1') ,erde' mit wörtern, deren anlaut cin ft oder 
ein vocal ist: nur fehlen hier formen mit g. Van Eys (Dict. 391 
sq.) erwähnt zu(h)aitz, zuhain, zuftar, zuhamu, zuhm'i und (Dict. 
259) luhadza, luan·aztea. Bei zuhar, zuhari, luhartza, lu(ft)arrazte 
kann man an dissimilation denken, vielleieht auch bei zu(ft)aitz 
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,baum, eiche', falls dieses aus zur und (h)m'itz zusammenge
setzt ist. 

1;. Anch mit s scheint r in wechselbeziehungen zu stehen. 
Vgl. etwa: 

frz.-bask. err-an: sp.-bask. lab. esan ,sagen'. Man beachte das 
harte r (1'1,) von err-an. 

lab. nnav. ernattt: guip. esnatu ,wecken, erwachen'. V gL guip. 
ernai, lab. erne ,waeh'. 

bizc. arnase: guip. a(t)snase ,atem, atmen'. Hier ist das l' aus s 
entstanden (s. van Eys, Dict. 37). 

souLbar-allrt: guip. ma8alla , wange'. Ob hier l' auf s zurückgeht, 
bleibt unsicher. VgL sp.-bask. matr-ailla, lab. mazela, matela, nnav. 
mathela , soul. mathela , ?Jla8ela (vgL ~ 11, (3) . 

.,. In verschiedenen stellUllgen ist t' geschwunden, Intervocalischen 
verlust von r finden wir z. b. bei: 

bask. -aren, -ari: bizc. -an, -ai (Azkue 127). Auch sonst begegnet 
contraction von -m'en zu -an (Campion 78), 

bizc. arele: aele ,jene' (Azkue 75). 
nnav. zodti: guip. zoi ,erdscholle' (die zwischenstufe zohi im lab.), 
sp.-bask, amailea, frz.-bask. hamelra ,elf': hamar ,zehn'. Das 

zahlwort für ,elf' hat einmal wol *hamar-ilea gelautet. 
lab. zuhaitz , guip. zuaitz ,baum, eiche', aus 'A

1zzM"-haritz (vgl. 
van Eys, Dict. 391). 

onav. darotale: lab. dautale, onav. a'rotan: lab. hautan u.s.w., 
in der conjugation van edztlei (vgl. van Eys, Gramm. camp. 297 
sqq., der alle diese 1'-formen zu m"oan stellt und dagegen Schu
chardt 45). 

guip. iritai ,sichel' : itai ,sense' (vgL bizc. igitai, nnav. igitei 
,sichel'). Guip. itai zunächst aus *iitai. 

lab. ibiria: ibia ,furt' (vgl. 1pidia). Die zwischenform ist '*ibiia~ 

Ursprüngliche identität von ibia ,furt' mit ibai ,Huss' (van Eys, 
Dict. ] &9) ist wol abzulehnen. 

frz.-bask. edanarazi: bizc. edanazi ,tränken'. Die zwischenform 
ist *edanaazi . 

lab. bizc. ernari: bizc. ~1'nai ,trächtig' (vgl. sp.-bask. ernagi). Die 
farm ernai lässt sich durch dissimilation erklären. 

frz.-bask. barazleari: sp.-bask. nnav. bazleari ,mittagessen'. Die 
zwischenform ist *baazleari. Dissimilation wie bei ernai. 

Nach Campion 631 sq. hätte da ,ist' ein r verloren und wäre 
es mit ger-a: gare , zer-a: zare, dira: dire zu ir-aun zu stellen. Eine 
ebenso unnötige wie unwahrscheinliche hypothese. Er meint ab er 
nicht, dass das r hier intervocalisch geschwunden sei, sondern er 
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führt da zunächst auf *dra imd dieses erst auf *dim zurück. Ich 
halte da überhaupt nicht für eine ursprüngliche verbalform, sondern 
für ein pronomen, das die function der copula übernommen hat. 
Mit fJem: .r;are u. s. w. ist da nicht verwant und i?'aun lässt sich 
ZUl' erklärnng der praesensformen von izan kaum verwerten. Gem: 
qare, zem : zare, dim: dire, zim?l : ziren bleiben nach wie VOl' rätselhaft. 

Das baskische hat eine abneigung von del' lantfolge 11iuta cum 
liquida (vgl. jedoch die rnit dl' anlautenden verbalformen des nnav. 
wie drautak, dmuzkidak, draukuk, drauat u. s. W., in welchen 
zwischen <lem d und dem l' einmal ein voeal gestanden hat: auch 
der mundart von Roncal ist die gruppe mutaCUJJl liquida nicht 
fremd). In lehnwörtern wird der verschlusslaut oft vom l' durch 
einen svarabhakti vocal getrennt (vgl. z. b. pho1'ofJatu, boronte, aderallu, 
kurutze, lukuru) , in rnanchen fällen abel' bleibt 11lltta CUlll liquida 
erhaIten. Bisweilen schwindet l' nach einem verschlusslaute: so sagt 
man im lab. lambo neben la1Jlb1'o ,nebel' (vgl. van Eys, Dict. 244) 
und steht dem lab. krako ,haken' ein nnav. kako gegenüber. 

Nicht selten ist l' VOl' consonanten geschwunden: 
frz.-bask. hamabi, hamahi1'u1', hamalaur , hamabortz, ha1Jlasei, 

hamazazpi , hemezorlzi , sp.-bask. amabi, amairu, amalau, alllaÓo8t, 
amasei, amazazpi , amazo1'lzi (emezortzi): bask. (h)al1lar ,zehn'. Man 
beachte das vorhandensein eines zweiten r in vier der gellannten 
zahlwörter (*hamarhi1"ltr enthielt sogar drei 1'!), wodurch der gedanke 
an dissimilation nahe gelegt wird. Auch hamasei wird einmal 
*hamarseir gelautet haben (s. van Eys, Gramm. comp. 111). Hamabi 
und hamazazpi lassen sieh durch anlehnung an hamahirul' u. s. w. 
erklären. In alllaika-hameka könnte das l' intervocalisch geschwunden 
sein (s. oben). 

lab. inhaurte1'i, ihau1'leri, nnav. ihaurti1'i: soul. ihauti1'i, guip. 
inoteri, inauteri, ioteri ,carnaval'. Das erste l' scheint durch dissi
milatioll geschwunden zu sein. Wie verbält inhaurle1'i sich zu ihaute? 
V gl. van Eys, Dict. 205. 

nnav. imurfJi: lab. imufJai Jarn, stl'oh' u. s. w. Dissimilation. 
bask. nork, zerk: bizc. nok, zek (Campion 91). 
lab. adaki ,totes holz': adm' ,grosser ast' (das guip. hat araki 

mit l' aus d). 
lab. nnav, a1'no, lllahat8arno: nnav. ano, soul. mahatsanu ,wein'. 

Dech. hat arnoac, Liz. mahat8a1'no (z. b. Mt. 9, 17. Mc. 2, 22. 15,23). 
Besonders häufig ist l' zwischen u und einem consonanten ver

loren gegangen. Wir erwähnten schon inhaurteri: ihauti1'i und 
iraurfJi: iraufJai, wo dissimilation im spiele ist. Man beachte abel' 
die zusammensetzungen von u1', wasser',. zur ,holz' und lur (1'1') ,erde' : 
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gUlp. ltbiziak ,aguas vivas', aus *1t1·-bizi-ak. 
gUlp. ztjayotz ,queUe', aus *'ur-jayotz. 
gUlp. u8ul ,eimer' , aus 1:'ur-8u(i)l. 
gUlp. ubil ,fiut, fiüssig', aus *ur-bil. 
bask. zubi ,bl'ü.eke': lab. zur(u)bi ,leiter' (vgl. van Eys, Diet. 390). 
bask. zume ,weidenzweig, weidenrute' , naeh van Eys (Dict. 392) 

aus *'zur-me(he). 
gUlp. ZUnla1' ,ulrne', aus ~!zur-mar. Aber was ist *ma1'? 
gUlp. lU8Uil ,eimer' , aus *lur-8uil. Die meisten zusammensetzungen 

von lur behalten das 1'. Wir haben hier aueh nicht mit dem gelinden, 
sOlldern mit dem harten l' (1'1') zu tun. 

Ueber u1'0Ide: uIJolde: uholde, zuhain, zuhaitz, zuhamu, zuhm', 
z1lha1'i, luhadza, ltt(h)arrazte s. oben Ce). 

Vgl. noch: 
nnav. urzo, soul. iirzo: guip. lab. nnav. U80 ,taube'. Liz. hat 

V880 (Mt. 21, 12. Me. 1, 10. 11, 15. Le. 2, 24. 3, 22). Das 
ii von ii1'ZO ist befremdend. 

gllip. 1t8an, 1tsai, lab. nnav. 1tsain ,duft', vieUeicht aus *ul"8ain, 
vgl. un'in ,duft'. 

Sehwund von l' VOl' 8, Z, t8, tz ist ebenfaUs häufig. V gl. die 
obengenannten wörter u8ul, lU8uil, U80, uian und ferner: 

llnav. -tarzun , soul. -tarziin: bask. -ta8un (Liz. -ta88un) , z. b. 
soul. aberatstm·ziin , bask. abera8ta8ltJZ (Lil',. Me. 4, 19 abra8ta8- ' 
8unezco, Le. 8, 14 abra8ta881tnéz, Röm. 11, 12 abra8ta88un, 1 l , 
33 ab1'asta88Unen u. s. w.). Deeh. hat ixutarçun, a ber vnha8una neben 
vnha1'çuna. 

nww. (h)orzadar: soul. ozadar ,regenbogen'. Hier haben wir 
dissimilation (vgl. lab. holtzadar). 

bask. ar8ka (Oihenart): a8la ,baektrog'. 
bask. ar8to (Oihcnart): a8to ,esel'. Die form mit l' in den spl'ieh

WÖl'tern m'8toac ar8tm"a; ar8to-cumea har8ara; a1'8toa emoïic m'buïa 
8e8anac, IJue1'o er088i behar vken 8uën; ar8toa 088inean, in'i8 in'i8, 
itozen da; nahi duellean doaque bacu'ra, ar8toa eta arbalda ditltena 
e8Clwa; xa8CO m'8toac aurt'en orroa (Mahn, Denkmäler der baskischen 
spraehe 58. 63. 66). 

lab. nnav. bertze: soul. sp.-bask. be8te ,ander'. 
lab. nnav. bortz: sonl. nnav. sp.-bask. b08t ,fünf'. Liz. hat b01'Z 

(z. b. Me. 8, 19. Le. 1, 24. 2 Cor. 11, 24). 
guip. otz, lab. nnav. hotz ,kalt', wahrseheinlieh aus *hodz, vgl. 

(h)o1'1Jla ,eis, frost'. 
bask. 08to ,blatt', wol aus *o1'8to, vgl. glb. or1'i. 
bask. 1Jlotz ,knrz', wol aus *lllo1'tz, vgl. glb. nnav. 1mtr1'itz. 
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lab. orze[jun: soul. o8te[jün, sp.-bask. o8te[jUll ,donnerstag'. 
lab. orzirale, 01'züare: soul. o8tirale, sp.-bask. o8tirala ,freitag' . 
lab. aharzatz: nnav. ahatzatz ,widder'. Wie lautet das wort im 

souletin? Gèze gibt ahatzadz (262) und ahartzartz (320). Ist eines 
von beiden druckfehler? Aharzatz gehört offen bar mit ahari zusam
men. Was ist aber -zatz? 

bask. iraleurri, iraleudzen: nnav. iraleutzen ,lesen' . Liz. Mt. 24, 
15 hat 1'racutzen, Lc. 4, 16 aber iracurtzera. 

lab. itzurri: itzutzen ,kehrell'. 
bask. elear1"i ,tragen': Liz. I.c. 19, 27 eleatzue, Mt. 14, 18 

eleaztaçue_ 80 anch daeaz in den Refranes von 1596. 
lab. martutza, maTtzulea, soul. 1JIa?'hii[ja(tze), nnav. 1Jla1'zuze1' (Liz. 

Lc. 17, 6 marçueér): sp.-bask. 1Jlaz?tzta, 1Jla81t8ta, lab. nnav. mazuza 
,maulbeere, maulbeerbaum'. 

bask. etorri ,kommen': [jatoz, zatoz(te), Jatoz u. s. w. 
frz.-hask. her(t)si, It.er(t)8(t)en ,schliessen" drücken, dringen' (Liz. 

Mt. 23, 13 er8ten, 25, 10 ert8 eedin, Mc, 3 , 9 her8, 5,24. 5, 
31 - hert8en, Lc. 4, 25 ert8i, 23, 23 hert8en u. s. w.): sp.-bask. 
e8tu ,drücken, dringen', bask. e8telea ,band', e8telea(tu) ,binden' 
(öfters bei Liz., z. b. Lc. 8, 29 esteeaturt'c eadenaz), sp.-bask. e8i, 
lab, nnav. he8(8)i (her8i) ,zaun' (Liz. Mt. 21, 33 eta h1tra he88iz 
in [jura baitzeçan, M c. 12, I eta in[j'u?"a eeçan he88iz). 

lab. nnav. adat8 ,haar' (collectiv), vielleicht aus *adar-t8, zu adar 
,ast, hom'. Liz. hat adats ohne r :Jh, 11, 2 bere adat8eeo biloez, 
12, 3 bere adat8az. 

Auslautend ist r geschwunden in: 
bask. -a ,der, die, das', aus -ha?' (van Eys, Dict. XXXV sqq.). 
lab. ehinda ,funken', aus *ehinda?', vgl. guip: ehin[jar. 
bask. 8ei ,sechs', aus ~'8ei1' (s. van Eys, Gramm. comp. 111). 
bizc. nor, zer: no, ze ,wel', was'. 
frz.-bask, hirltr: sp.-bask. int ,drei'. 
frz.-bask. lalt?": sp.-bask. lau ,vier'. 
frz.-bask. barltr: sp.-bask. bartt ,fasten , nüchtern'. 
nnav. haltr: frz.-bask. hau, sp.-bask. au ,dieser'. 
Mit unrecht meint Ca!llpion 121, dass in lab. ehilleo ,nabel' ein 

auslautendes r geschwunden sei. Er identificiert ehilleo mit guip. 
ehilbor, bizc. zilbor, indem er nnav. ehillehoi bei seite lässt. M. e. 
ist ehilleo abel' auf grund der nnav. form aus *ehilleoi zu erklären. 
Mit chilbor hat ehilko nul' das element ehil- gemein. 

!}. Campion 123 sq. sieht in dem l' von -aren, -ari eine "letra 
eufónica". Van Eys abel' hat uns gelehrt das r als zum artikel 
gehörig zu betrachten: [jizonaren, gizonari sind also aus [jizon · + 

Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh. (Afd. Letterk.) N, R. Dl. V. 5 
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ar + en, gizon + ar + i zusammengeschweisst. Nachdem das 
auslautende r des passivus *gizon-ar geschwunden war, wurde im 
gen. und dat. nur -a- als artikel empfunden, wodnrch mandazu 
kam aus diesen formen ein suffix -ren zu abstrahieren, das nun 
auch artikellosen stämmen angehä.ngt wnrde. 80 entstanden semeren, 
semeri, Pedroren, Pedrori u. dgl.: sie enthalten keine "letra eufó
nica", sondern sie sind analogiehildungen nach semea'ren, semeari, 
olloaren, olloari. Hiernach ist auch van Eys (Gramm. comp. 59) 
zu berichtigen. 

Nicht anders verhält es sieh mit dem r von semerilc, ogirilc u. s. w. 
Als einmal dem bestimmten semearen ein unbestimmtes semeren 
nachgebildet war, entsprang semerilc der sich dem sprachbewusstsein 
anfdringenden proportion !Jizonen: gizonilc = semeren: [J}. Natürlich 
musste semerilc an die stelle des [J} tl·eten. 

Campion erwähnt noch formen aus der mundart von Salazar, 
welche scheinbar ein hiatustilgendes renthalten : dort ergeben alaba, 
eliza, e!Jia mit hinzufügung des artikels nicht alabaa, elizaa, egiaa, 
sondern alabara, elizara, egiara. leh se he darin nichts ursprüng
liches: vielmehr ist auch dieses r vom bestimmten gen. und dat. 
aus in fremdes gebiet eingedrungen. 

~ 13. Basic. I, ll. 

a. Wir haben I (= span. I) und (I (= span. ll) zu unterscheiden. 
Für II wird auch lh geschrieben. Die beiden l-laute sind oft in 
einander übergegangen, nach welchen gesetzen aber ist nicht ermit
telt. Auch ich wage mich nicht daran das verhältnis von I zu II 
in den verschiedenen dialecten bestimmen zu wollen. Nur mache 
ich aufmerksam auf den umstand, dass dem frz.-bask. lh (tI) oft 
ein sp.-bask. I gegenübersteht. Beispiele davon sind: 

frz.-bask. alhor: guip. alor ;feld:. 
frz.-bask. alhargun: guip. alargun ,wittwe(r)'. 
frz.-bask. belhar : guip. bel ar (= bizc. bedar) ,gras, kraut'. 
frz.-bask . belhaun: sp.-bask. belaun ,knie'. 
frz.-bask. bulhar : sp.-bask. bular ,brust'. 
frz.-bask. elhur: guip. elur (-= bizc. edur) ,schnee'. 
lab. elhi: guip. elè ,herde von grossvieh'. 
lab. zilhegi: guip. zile!Ji ,erlaubt'. 
frz.-bask. zulho (zilho): sp.-bask. zulo ,loch' (aber auch das frz.

bask. hat formen mit 1). 
Dass dieses verhältnis abel' durchaus nicht überall wiederkehrt, 

ersieht man aus wörtern wie frz.-bask. billuzi, sp.-bask. billos: nnav. 
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buluzi (neb en billuzi) ,nackt'; guip. lab. ille, bizc. ulle: nnav. ile 

,haar, wolle'; frz.-bask. ilhun, sp.-bask. illun ,dunkeI' ; bask. o('t)llo 

,henne' ; frz.-bask. zilltar, sp.-bask. zilla1' (= bizc. zida1') ,silber' u . 
dgl. Nur I in allen dialecten haben z. b. (h)ala, alaba,· bele, bela1' 

,stim', ga Ie , nola, 010, talo. lm auslaut ist 1 sehr bäufig, II dage gen 
verhältnismässig selten. Man beachte a(ha)l, azal, argal, ahul, eztul, 

itzal, itzul, 1J,óal, ubet, ustel u. s. w. Wechsel von II (il) mit I im 
auslaut finden wir z. b. bei lab. he1'óait : guip. e1'bal ,scbwach'; lab. 
habail: nnav. habel, guip. abal (abel' aball-a) ,schleuder'; guip. 
lu-suil: u-sul (abel' usull-a) ,eimer'. 

(3. Der sehr häufige wechsel von 1 mit l' ist oben (~ 12, (3) 
besprochen worden. Vielfach waren wir im stallde ihn durch assi
milation und dissimilation zu erklären. Es bleibt jedoch ein beträcht
licller rest, auf welchen dieses erklärungsprincip nicht anwendbar 
ist und wil' werden nicht umhin können einen spontanen übergang 
von l' in I und von 1 in l' anzunehmen. Dagegen sind fast alle 
fälle, wo lmit n zu wechseln scheint, auf dissimilationserscheinungen 
zurückzuführen (~ 10, è;) . 

7. A uch der seltene wecbsel 1: d ist dissimilatorischer art, denn 
in den wenigen fällen wo er vorliegt, ist (abgesehen von iluzki: 

iduzki, worüber ~ 12 , J zn yergleichen ist) immer em l' im wort
körper vorhanden . 

Es fragt sich nur, ob wir mit dissimilation von r-1' zu 1-1' und 
d-1' zu tun haben oder ob wir, von l-r ausgehend, die in ~ 10, 
E. è; vermutete abneigung gegen zwei liquidae für den übergang 
von I in d verantwortlich stellen müssen. Letzteres ist wol sicher 
der fall bei i lla1'gi: 1·da1'gi ,mond' (Campion 114), denn hier lebrt 
die etymologie . uns, dass l(l) unel l' beide ursprünglicb sind (van 
Eys, Dict. 201). Oder ist 1;dafg1; zunächst aus 1;rargi entstanden , 
das durch assimilation aus i lla1'gi hervorgegallgell war? V gl. femer : 

guip. elu1·, frz.-bask. elhur: bizc. edur ,schnee'. 
guip. belar, frz.-bask . belhar : bizc. bedar ,gras, kraut'. 
In den Refranes von 15.96 begegnen uns sp.-bask. formen erur, 

berar (noch jetzt bizc. bera1' neben bedar). Haben wir diese durcb 
assimilation aus elur, óela1' zu erklären? Oder sind eru1', berar die 
grundfurmen, worauf el(h)ur, edur und bel(h)ar, bedar mit dissimi
lation zurückgeben? 

sp.-bask. zillm·, frz.-bask. zilha1': bizc. zidar ,silber', wol ein 
lehnwort aus dem germ. (s. mein Etym. wbo der got. spracbe2 

130). Zida1' wird also aus zilhm' entstanden sein. Man könnte aber 
aucb von *zira1' ausgehen und eine altgerm. form mit zwel r zu 
grunde legen (vgl. aksl. szrebro). 

ó* 
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'Vïe verhalten sich die suffixe -Nar und -tiar (Campion 15R) zn 
einander? Auch hier können wir an irgend eine dissimilation denken. 

J. Uebergang von 1, II in h ist selten. Vgl. etwa: 
sp.-bask: be1rtrJ-i: frz.-bask. behan-i ,ohr'. Vgl. fl'z.-hask. behrt(tlt) 

,lauschen, acht geben'_ 
lab. aillotz: frz.-bask. ahotz ,spreu'_ 
bizc. 1llalluki: nnav. mahU1-i ,el'dbeere' (vgl. gUlp. lab. 1Jlarrltbi 

u_ s. w.). 
frz.-bask. rllillur(a): mihu1-(a) , mihu1(a) ,mistel'. 
E. Unklar ist das verhältnis von fl'z.-bask. urrin zu gUlp. 1urrin 

(van Eys, Dict. 350) nnd von guip. i8tu ,speichel' zu li8tu (Cam
pion 122). Isbt, wozu das deminutivllm chi8tu, bizc. chlt, sieht 
aus wie eine onomatopoetische schöpfung (vgl. auch thu, thtt e!p:n, 
thu8tatu). 

Sch ',vund von 1 hat unter verschiedenen bedingungen statt-
gefunden: 

lab. ahuku, nnav. ahoki: ahu1ki ,leichenzug'_ 
bizc. arrautz: guip. arraultz, frz.-bask. arraultzè ,ei'. 
frz.-bask . itze: guip. iltze, bizc. ultze (untze) ,nagel' : vgl. § 10, .9-. 
nnav. kitzikrdzt ,kitzeln, schüren, reizen', wol aus *kiltzikrdlt, 

vgl. bask. lci1ikatu ,kitzeln' (wozu van Eys, Dict. 237). 
sp.-bask .. kedar, nnav. soul. khedarre: lab. kheldar, kelder ,russ' . 
nnav. afer: bask. alfer ,faui, träge' . Auch Dech. hat afer. Vgl. 

au eh nnav. soul. auher. 
sp.-bask. · erdoi: frz.-bask. herdoi1 ,eisenrost'. Liz. Mt. 6, 1 9 non 

cerrenac eta herdoillác goa8tatzen haititu, 6, 20 ez cerrenec ez her
doillac. V gl. dazu Linschmann-Schuchardt XC sq. 

Die lautgruppe muta cum liquida ist der baskischen sprache 
zuwider. Dennoch sagt man deplauki (deólauki), p1ainu, platllcha, 
pleitu, jlako, floka, klask, klaska u. dgl. 

§ 14. Bask. p (ph), f. 

a. Das p hat im nnav. und soul. eine aspirierte aussprache. , Mit 
der schreibweise ph ist die tenuis aspirata (p + h), nie aber der 
tonlose spirant gemeint, der durch das zeiehen f wiedergegeben 
wird. Während p (ph) im baskischen sehr häufig ist, finden wir f 
nur selten (meist in fremdwörtern). 

Für ph fillden wir auch pp geschrieben . Liz. hat appainduren 
(Me. 1, 2), appain eçaçue (Me. 1, 3), leppoaren (Me. 9, 42. Lc. 
]7, 2), leppora (ic. 15,20), appurretaric(Mc. 7,28. Lc.16, 21), 
appur1Jrd (Lc. 5, 3), appurbaten (Me. 14, 70), appur haten (Lc. 
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22, 58) u. s. w. Dech. schreibt ppl: apphayndut'ic, apphainduric, 
apphur, epphia, apphez (neben apezeq). 

(3. Oft ist I zu p oder ó geworden: 
guip. fatTa egin, farregin: bizc. parregin, óarregin ,lachen'. 
lab. lago: nllav. pago, lab. óago ,buche', aus lat. fagus. 
frz .-bask. afaldu: sp.-bask. apaldtt ,zu abend essen', zu nnav. 

alari ,abendessen'. Vgl. nnav. auhari, auhaldu, soul. aihari, aihal(tü). 
bask. alfer: sp.-bask. alpe1' ,faui, träge'. Vgl. nnav. aler und 

nnav. soul. auhet·. 
lab. ijini: guip. ipini, lab. bizc. ióeni, nnav. imini ,stellen, 

setzen' . 
Eigentümlich ~ind die consonalltverhältnisse bei lab. fuin : hun: 

1Jtuin, guip. mun ,knochenmark, pflanzenmark'. 
"I. Wechsel von p mit ó ist häufig. In jedem einzelnen falle ist 

zu untersuchen, ob wir von p oder von ó a uszugehen haben. Ueber 
zp aus z + ó s. ~ 15, ot. Beispiele von p: Ó sind: 

lab. pitika (ttipika) , nnav. pitina (Liz. Lc. 15, 29pitinaóat): 
lab. óitika, óitina ,zicklein' . 

guip. lab. pcrtz: frz.-bask. óet·tz ,kessel'. 
sp.-bask. poz: frz.-bask. óoz ,freude, freudig'. 
lab. pesuin, nnJtv. phezoin: lab. besuin ,damm, graben'. Der 

ursprüngliche anlaut ist wol pI, vgl. die auffällige nebenform lesuin 
(über den schwund von p im anlaut s. unteu). 

bizc. epaki, lab. epai, nnav. soul. ephai: bask. eóaki, bizc. eóai 
,schneiden, mähen'. 

lab. ipidia: ióiria, ióia ,furt'. 
sp.-bask. -peatt in 1Jlaipean, zerupean u. s. W., aus óean ,unten, 

unter' (zu óe, frz.-bask. óehe). 
Dech. e!Jpanadi (çuçaz veraz eypanadi oray vertalt consola) , aus 

'" ai-ba-nadi. 
Mit sicherheit können wir b auf p zurückführen in : 
guip. lab. bekatu, sonl. óekhatii: sp.-bask. unav. pekatu ,sünde, 

slindigen' (s. van Eys, Dict. 59). Schon Dech. hat beqhatu. 
guip. lab. óarkatzt, nnav. barkhatu: bizc.parkatu, soul.pharka(tü) 

,schonen, verzeihen' (s. van Eys, Dict. 51). Dech. hat barqhatu. 
bizc. frz.-bask. óake: guip. pake ,frieden' (s. van Eys, Dict. 320). 
Eine vermutllng liber die ursache des übergangs von p in b in 

bekatu, óarkatu, óalce findet man in ~ 15, ot. 

Bisweilen scheint der wechsel p: Ó durch einen vorhergehenden 
nasal oder durch eine vorhergehende liquida verursacht zu sein 
(vgl. ~ 16, (3 und ~ 18, (3): 

bizc. ampor: guip. embor ,trunkenbold' (vgl. van Eys, Dict. 107). 
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bizc. de1Jlpore : guip. frz.-bask. dembora ,zeit'. Daspist ursprünglich, 
denn das wort beruht auf ter/pore, lat. tempu8. 

guip. !lurp il: !lurbil ,rad'. Ygl. biribîl ,rund'. Wir haben von b 
auszugehen. 

guip. kalpar : bizc. kalbar ,scheitel' . 
Ueber wechselbeziehungen von p und I mit m s. ~ 11, 'Y' 
d. In einigen wörtern wechselt p mit t: 
guip. aijJatu, nnav. aiphatu , soul. aipha(tii): sp.-bask. lab. aitalu 

,erwähnen'. Dech. hat aypacen, aypacera. Ist p oder t ursprünglich? 
Y gl. lab. aipu ,gerücht' . 

lab. 8epa: sp.-bask. ·nnav. 8eta ,eigensinn' (vgl. van Eys, Dict. 337). 
bizc. zopin, lab. chopin: guip. lab. zo tin , !1nav. bizc. chotin 

,schlucken' . 
frz.-bask. ahizpa, guip. aizpa: bizc. aizta ,schwester (der schwester)'. 
E. Selten wechselt p 'mit k: 
frz.-bask. chipi: sp.-bask. lab. chiki ,klein' . Liz. Lc. 1, 52 !l0ratu 

di tu chipiac. Ygl. van Eys, Dict. 8I. 
frz.-bask. pan'opia ,kirchspiel', aus span. jJa1"roquia. Liz. Mc. 6, 

56 jJar1·opioetam. Assimilation von jJ - k zu jJ - p . 
Dagegen wird dissimilation vorliegen in lab. chispildu ,rösten, 

sengen' aus * kispildu aus /i:i8kildu , wie das wort im bizc. lautet: 
vgl. auch guip. ki8kaldu , ki8kali , nnav. chichka(z)ldu. 

Campion 115 nimmt einen wechsel jJ : h an auf grund von aper: 
auher und zipo: ziho. Was alper: auher anbetrifft, ist es sehr 
zweifelhaft , ob wir hier von einem lautwandel p > h reden dürfeIi, 
denn es gibt auch formen alfer, aler (s. oben): auher verhält sich 
zu aler wie auhari zu alari. Das fremdwort zipo: ziho ,talg' ist 
ganz ungeeignet urn als beleg fÜt· einen wechsel jJ: h zu dienen, 
weil zipo auf span. 8ebo und ziho auf einer provo form ohne labial 
beruht (s. van Eys, Dict. 338). 

1;. In fremdwörtern ist anlautendes jJ VOl' I gelegentlich ge
schwunden: 

frz.·hask. laket(z~) ,behagen', aus *plaketu , lat. placere. Liz. hat 
schon I, nicht pi (Mt. 6, 5 hce.7J laket ciayt!c, Mc. 10, 42 nationén 
gainean 8eignoriatzea laket çayenéc). 

frz.-bask. . landatu ,pflanzen', aus *jJlantatu, rom. plantar. 
bask. luma ,feder' , aus span. pluma. 
Aber guip. lab. lano, nnav. lano beruht wol nicht unmittelbar 

auf *plano, sondern ist eher aus span. llano entlehnt. Die gruppe 
pl- ist erhalten in plainu , platucha, plazer, ple!latu , pleitu U. S. W. 

1\uoh vor vocalen scheint es wol in einigen wörtern abgefallen 
zu sem: 
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bask. anch- in anch-armin ,ein best. fisch', wol aus *pmwh-, vgl. 
panchu, paneka. 

nnav. ez/or ,pfarrer', aus pastor? Ich zweifle abel' an die existenz 
des wortes, denn ,pfarrer' heisst im nnav. sonst ertor aus erretor 
(rector). 

bask. ollo ,huhn' (wozu ollar ,hahn'), vielleicht aus lat. pullus. 
bask. otso ,wolf', wol aus *potso, vgl. lab. potzo ,hund'. 
Vgl. noch Campion 123. 

~ 15. Bask. b (v). 

a. Bask. bist verschiedenen ursprunges. N eben dem sowol 
anlautend wie inlautend sehr häufigen ursprünglichen b haben wir 
b aus v, b aus J, b aus p Zll unterscheiden. Auf v geht b zurück 
in fremdwörtern wie baho ,wert' aus span. valia, bit(h)ore ,trefHich' 
aus m'ctore, borondate ,wille' aus voluntate. Damit ist natürlich nicht 
zusaJnmenzuwerfen, dass in ältèrer zeit oft v für b geschrieben 
wurde. So hat Dech. neben behar, bat u. s. w. manchmal v, z. b. 
videzco, vorondate, veçanbat, vere, veçain. Aehnlich finden wir in 
den Refranes von 1596 schreibweisen wie veti, vere, vero, vici, va!!. 

Ueber b aus J haben wir schon gesprochen (~ 14, (3): ich 
erinllere an fälle wie barre/Jin aus Jan'egin, bago aus fago, ibeni 
neben ijini, wo die ältere form mit J noch auf baskischem boden 
nachgewiesen werden kann. Bisweilen abel' hat b das ursprüngliche 
J ganz verdrängt. In allen dialecten z. b. heisst die bohpe baba 
und nui' das romanische lehrt uns, dass das wort einmal Jaba 
gelalltet hat. 

In ~ 14, Y haben wir gesehen, dass b in bekatu, barkatu, bake 
aus p hervorgegangen ist. Haben wir hier eine art dissimilation? 
In andern wort en : hat die stimmtonlosigkeit des k verursacht, dass 
das vorhergehende p tönend wurde? Ieh wage es nicht diese frage 
Zll bejahen, denn erst müsste sie in zllsammenhang mit andern 
stirrnntonerscheinungen eingehend untersucht werden. Für den augen
blick beschränke ich mich auf die blosse andeutung der möglichkeit 
einer solchen erklärung, indem ich hinweise auf bitika: pitika, 
ebaki: epaki, ipidia: ihiria und auf die später zu erörternden falie 
von g aus k in der nähe eines tonlosen verschlusslautes wie gorle, 
gatibu, gorputz u. dgl. 

Nicht selten ist b zu p geworden, z. b. in -pean aus bean., in 
ai-pa- aus ai-ba-. Auch in fällen wie pertz: hertz, poz: boz dürfte 
b ursprünglich sein, doch sicherheit über das relative alter der lante 
können wir fast nur bei fremdwörtern erreichen . Hier muss noch 
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erwähnt werden, dass anlautendes ó naeh z regelmässig in p über
geht. Beispiele aus Liz.: ezpainaiz (Mt. 3, 1]), ezpaita (Mt. 20, 
28), ezpailu (Mt. 6, 20), ezpaitute (Mt. 6, 20. 9, 14), ezpaitzuen 
(Mt. 1, lH), ezpaititu (Mt. 7, 26), ezpaitzaituzte (Mt. 10, 14), 
ezpa (Mt. 5, 3Q. 12, 29), ezpadietzeçue (Mt. 6, 15), ezpadeça 
(Mt. 12, 29), ezpada (Mt. 5, 20. 10, 13), ezpm'e (Mt. 6,1. 9, 
17). Aus Deeh. verzeiehne ich beispielsweise ezpa, ezpadaquit, 
ezpaditu, ezpaniz. 

{3. Aus gist ó entstanden in aóozto , aóuztu ,August, ernte' aus 
span. Agosto. V gl. ferner: 

lab. óaróantzlt : guip. garóantzu ,kiehererbse', vgl. span. r;aróanzo. 
Assimilation von g - ó zu Ó - Ó. 

lab. nnav. hoóen: nnav. h0!le'lt, 0!le1t ,schuld, nnreeht, sünde'. 
Aueh Deeh. hat oguen. 

nnav. eóiakoilza: egiakoitza ,samstag'. 
guip. eróal, lab. heróail : sp.-bask. nnav. m-gal, ergal ,sehwach' . 
Besonders häufig ist der weehsel ó: !I, oder genaner der libergang 

von !I in ó, vor It: 

frz.-bask. óltrhasoak: sp.-bask. gurasoak ,eltern'. 
bize. óurdi: guip. gu?'di ,karren'. 
lab. haóuin: nnav. hagun, soul. hagiin ,sehaum auf dem munde'. 

Liz. Le. 9, 39 ha/./una. 
nnav. naóltsi: gnip. nagusi ,herr, meister'. Liz. hat naÓlt88i (z. b. 

Mt. 6, 24. 15, 27. 24, 45 sqq. 25, 18 sqq.). 
Noch einige beispiele von ó: g findet man bei Campion 108 sq. 

Mit unrecht nimmt Campion 113 einen wechsel ó: kan. · In fällen 
wie bizc. ninduban, guip. nindukan entspricht das ó doch dem k 
nicht! Ninduóan ist ja aus nindttan entstanden und dieses geht auf 
nindukan zurüek. Bei chilk(h)o(i): chilbor und izeka: izeóa haben 
wir keine identität anzunehmen. Chillc(h)o(i) und chilbor enthalten 
als erstes compositionsglied dasselbe chil-, doch -k(h)o('l} hat mit -óor 
wol nichts zu schaffen. Izelca und 'l'zeóa sind offenbar mit verschie
denen snffixen gebildet. 

'I. Ueber m aus ó nnd b aus m s. ~ 11, {3. Dort haben wir 
gesehen, dass ó oft zu m geworden ist, während b nul' selten auf 
m zuri.i.ckgeht. N ahe verwant mit dem lautwandel ó > 'IJt ist der 
in ~ 11, J besprochene i.i.bergang von v in 1Jl. 

J. Wechsel von ó mit d ist kaum nachzuweisen. In guip. lab. 
paraóisu, nnav. pharaóizlt: soul. phamdiisü ,paradis' hat assimilation 
von p - d Zll P - b stattgefunden (schon Dech. hat parabiçuya). 
Au den oft angellommenen zusammenhang von aóar mit ad ar glaube 
ich nicht. Aóar lst sicher aus *lcabar entstanden (vgl. chichkaóar) 
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und wol mit (h)abe ,halken , baum, wald' verwant, adal' dagegen 
scheint kein k im anlaut verloren zu haben (vgl. lwrzadar). 

E. In ~ 5, 11 haben wir ein zwischen ZI und vocal neu entstandenes 
b kennen gelernt (bu1·uba, ditubez u. s. w.). Dieses b liegt VOl' in 
den rneisten fällen, wo Campion 113. 114 wechsel von b mit k 
und von b mit t annimmt. 

Hier haben wir dagegen den SChWUlld von b zu besprechen. 
Einiges gibt Campion 122, dessen sammlung abel' wie gewöhnlich 
verschiedenartiges zllsammenwirft. 80 liegt z. b. in abazuza: babazuza 
gal' kein baskisch er schwund eines anlautenden consonanten vor, 
sondern aóa- beruht auf span. haba, während baba unmittelbar aus 
jaba entstanden ist. Zu den von Campion verzeichneten fällen des 
b-schwundes im inlaut ist noch soul. amostkerri ,quinzaine' aus 
*hamabostkerri hinzuzufügen. Schwund des b im anlaut scheint nur 
vor dunkeln vocalen stattgefunden zu haben: 

bask. ou ,gut', aus einem romanischen dialectc , lat. bonus. 
guip. u'rki ,birke', aus *burki, elltlehnt aus einer germ. sprache, 

vgl. die sippe von hd. birke, borke. 
bask. usteldu: busteldu, verfaulen'. Falls die form bustetdu wirklich 

existiert, ist van Eys' etymologie von usteldu (Dict. 365) wol abzu
lehnen . Liz. hat vstel (Mt. 12, 33). 

lab. uztan·na, nnav. uz terina: lab. buztarina ,schwanzriemen', 
vgl. buztan ,seh wanz' . 

guip. nnav. uztm-ri:nnav. buzülrri ,joch'. Liz. hat vztarri (Lc. 
14, 19), vztm"ria (Mt. 11, 30). 

~ 16. Bask. t (th). 

ot. In den frz.-bask. mundarten hat t oft eine aspirierte aussprache, 
weshalb wir im lab. und mehr noch im nnav. und soul. die schreib
weise th antreffen. Mit th ist nie etwas anderes als die tenuis 
aspirata (t + h) gemeint. Ueber die aspiration des t habe ich kein 
material gesammelt 1111<1 bei der schwankenden orthografie wäre es 
auch kaum rnöglich gewesen zu irgend · welchen sichern resultaten 
zu gelangen. 

{3. Uebcrgang von t in d und von d in t ist gar nicht selten. 
Regelmässig ist anlautendes d zu t geworden nach ez und nach. 
bai (s. ~ 17, ot). In gewissen fallen mag auch sonst bei dem wechsel 
t: d stimmtonassimilation und stimmtondissimilation gewirkt ha hen 
(vgl. ~ · 15, Ct): so heachtc man z.b. nnav. heretatu aus *heredaltt 
(Liz. Mt. 5,5.19, 2U he1"etatureu, Mt. 25, 34 hereta eçaçue) , 
und soul. fJiidizi nehen fJut(h)izi in andern dia.lecten (span. codt·cia). 
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Von diesem gesichtspunkte aus lässt sich vielleicht auch das vel'
hältnis von dupha zn tupa und von dupin zu tupin beurteilen (vgl. 
van Eys, Dict. 91). 

Oft finden wir d aus t im a.nlaut romanischel' fremdwörter wic 
denda ,zelt' a us rom. tenda, dorpe ,arg' aus span. torpe, dorre, turm' 
aus span. torre (Campion 104). 

In der verbalflexion ist das t der ersten person oft intervocalisch 
zu d geworden (dudan, dezadan u . dgl.). Die verschiedenen mund
arten weichen mancbmal VOll einander ab: so steht gegenüber guip. 
didazu mit d aus t eine lab. form dautazu, gegenüber guip. zidan 
lab. zautan. Nicht eillmal in derselben mundart herrscht consequenz. 
Im bizc. finden wir einerseits da1cidan, daflidan, egidazu, dai1cedazu, 
daidazu u . s.w., andererseits jatan, lIoatan, dagotaz~ eflotan u. s. w. 

In den meisten dialecten ist t nach n, 1 vielfach in d überge
gangen: s. van Eys, Gramm. comp. 2], Azkue 47 : So sagt man 
1cendu, heldu statt *1centu, *heltu . Eine sonderstellung nimmt das 
souletin ein, das auch nach n, 1 das t unvel'ändert beibehält 
(1chentii, heltii). Vielleicht ist es besser zu sagen, dass das souletin 
das d in t zurückverwandelt hat, denn diese lllunuart bevorzugt 
nicht seIten nach n, 1 die tenuis, wo die media etymologisch 
berechtigt ist (z. b. soul. igante aus iflande, galtho aus galdo). 

Wo in andern dialecten als das souletin d nach n zu t geworden 
ist, werden besondere ursachen gewirkt haben, obwol sich diese 
nicht immer mehr genau bestimmen lassen. Stimmtonassimilation 
wird vOl-liegen in guip. antuste aus andiuste: das stimmtonlose t 
assimilierte das vorhergehende tönende d. Unklar ist das t aus d 
in lab. zintudan, flintutzun: guip. zindudan, flinduzun; lab. flintezen, 
zintezen , zintezten: guip. flindezen, zindezen ,zindezten. Das bizc. ha.t 
zindudazan, flinduzttzan mit d wie im guip., abel' gintezan, zintezan, 
zintezen mit t wie im lab. 

Ich lasse nocb einige beispiele von d aus t nach n, 1 folgen: 
bask. (h)andi1c, (h)emendi1c, nondi1c: echeti1c, noizti1c u. s. w. Dech. 

hat n OJl tic , hantic in übereinstimmllng ruit dem helltigen souletin 
(dagegen hat er iflandian gegenübel' soul. igante, iflantian; andere 
abweièhungen Dechepares vom modernen souletin s. unten). 

frz.-bask. sendi(tu) ,fühlen', aus lat. sentire. Liz. Mc. 5, 29 
sendi ceçan, Lc. 9, 45 senditzen. Auch Dech. hat sendi (soul. 
sendi I). 

bask. borondate ,wille', aus voluntate. Dech. hat vorondate gegen
über soul. boronthate. 

lab. nnav. lIlelzde1coste ,pfingsten', aus span. pentecoste(s). Das 
soul. hat phente1cost<;. 



DER BASKISCHEN DIALECTE. 75 

nl1av. phundu ,punkt', aus *puntu. Auch Dech. hat pU'Itdutan, 
phunduyan, das moderne souletin dagegen phüntü. 

Dech. condu, q honduya: soul. Ichuntü ,rechnung'. 
bizc. zabildaz, dabildaz u.s. w., zenbildazan, ebildan u. s. w., mit 

d aus t (pronominaleiement der ersten person). 
Wechsel von t und d nach r liegt VOl' in guip. bàrt: nnav. barda 

,gesternabend' . . 
Deber den wechsel von tenuis und media nach nasalen und 

liquidae vgl. ~ 14, Y und ~ 18, {3. 
y. Der wechsel t: pist oben (~ 14, J) besprochen. Nicht so 

selten ist übergang von Ic in t: 
sp.-bask. ton tor ,gipfel, höcker': lab. lconlc(YI', nnav. Icunlcur 

,bucklig'. 
bask. tipuia : Icipula ,zwiebel' , vgl. lat. caepula. 
guip. eiztari, frz.-bask. ihiztm'i ,jäger', aus *eizlcari, *ihizlcari. 

V gl. arrainlcari: arrain, gatzlcari: IJatz. 
guip. onaztar: onazlcar ,blitz' (s. van Eys, Dict. 306). 
guip. atzen: bizc. frz.-bask. azlcen ,letzter'. Atzen ist zunächst 

aus *azten elltstanden: vgl. bizc. eIJu(b)azten ,mittwoch'. 
Liz. baitaiz (Mt. 8, 19. Lc. 10, 57), Dech. baitinçan, .aus *bai

Icaiz, *bai-Icintzan (: haiz, hintzan). 
nnav. debetatu: bask. debelcalu ,verbieten' , debelcu ,verbot' . Liz. 

Mc. 9, 38. Lc. 9, 49 debetatu diagu, Mt. 9, 30. Mc. 8, 30. 
Lc. 9, 50 (tebeta. 

In einigen pluralischell casus wird Ic intervocalisch in t verwandelt. 
So sagt man echeetan, IJizonetaz, echeetara, buruetatilc u. ·s. w., aber 
das bizc. hat noch IJizonalcaz, eumkan gegenüber IJ1'zonetaz, (h)euretan 
der andern dialecte. S. van Eys, Gramm. comp. 15 . 

Schwierigkeit macht das t in einigen zusammensetzungen von 
ber;i ,auge' und oIJi ,brot': s. van Eys, Dict. 57 (begi), Campion 
114, Azkue 46. In betazal ,augenlied' und otazal ,brotkruste' kann 
das t zum zweiten compositionsgliede gehören, denn azal hat einmal 
*lcazal gelautet, wie aus azlcazal ,fingernagel' hervorgeht. Aus *begi
Icazal, *oIJi-lcazal wäre etwa dm'ch eine art silbendissimilat.ion (s. 
~ 22, y) *belcazal, *olcazal und daraus mit übergang von Ic in t 
betazal, otazal entstanden . Abel' wie sind betondo, betille, otondo, 
otapu1' u. s. w. zu erklären? Sind sie alle als analogiebildungen nach 
betazal, otazal aufzufassen? Oder haben wir uns einen entwicklungs
gang *beIJi-ondo > *beIJo'lldo > *belcondo > *betondo zu denken? 
Wie dem abel' auch sei, es geht nicht an von einem ul1mit.telbaren 
übel'gang von IJ in t oder von einem euphonisch-eingefügten t 
zu reden. 
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J. Wie ist frz.-bask. gazna (gasna) : guip. gazta, bizc. gaztai 
,käse' zu beurteilen ? Wir haben kaurn das recht das n auf t zurück
zuführen, umsomehr weil es nicht einmal sicher ist, dass d in n 
übergehen konnte. V gl. ~ 10, J. Es liegt wol am nächsten sowol 
bei gazJZa: gazta wie bei arno: m'do an suffixverschiedenheit zu 
denken. 

E. Wechselbeziehungen zwischen t und z , wie selten · auch, sind 
doch nicht ganz zu leugnen. V gl. lab. matela: mazela ,wange' (s. 
~ 11, (3 und ~ 12, ç), guip. lalde: lab. zaldo: nnav. soul. saldo 
,haufen, menge', nnav. tirtil: iirzil: ehirehil: ehil'gil ,zerlnmpt, 
schmutzig' (s. van Eys, Dict. 384). In zunkm': kunkul': tontor ist 
das z auf k, nicht auf t znrückzufüliren. 

'Vie verhält sich frz.-bask. guti zu guip. guehi, sp.-bask. giehi 
,wenig'? Ist das t aus eh oder das eh aus tentstanden ? 

?;. Schwund von t ist häufig, insbesondere zwischen vocalen . 
Hierher gehören die fälle, in welchen Campion 114 "permutación 
de t en b" und "permutación de t en y" sucht: das b und das 
y sind natürlich nicht aus tentstanden, doch sind nur "hiatus
tilgend". 

Intervocalischer schwund von t liegt vor in zahlJosen verbalformen. 
Dass diesel' schwund ini frz.-bask. schon urn die mitte des sechs
zehnten jahl'hunderts vollzogen war, ersieht man aus Dech. und Liz. 
Am besten ist das t im gnip. erhalten. lch lasse einige beispiele 
folgen: 

lab. duzue: guip. dezute, lab. daukuzue: guip. diguzute, lab. 
dukezue aus *dltkezute u. s. w. Man sagt jedoch lab. dautzute , diote, 
daukute u. s. w. rnit el'haltenem t. 

lab. dautzuet, dautzue u. s. w.: guip. dizutet, dizute u. s. w. Abel' 
diotet, diote so",ol lab. wie guip. 

lab. (e)zazue : guip. ezazute. 
lab. zaizue: guip. za'Îzzde. 
soul. dz'e , düt'Îe, gütz'e, zütie, aus f.tdute, '''ditute, *gitute, *zitute, 

vgl. lab. dute, ditttzte, gituzte, zaituzte. 
soul. na.?le, haye, aus naite, haite, lab. naute, haute. 
soul. zien: lab. zuten. 
soul. óeze aus *bezate. 
soul. dezakeye, lezakeye, aus *dezaltete, *lezakete (lab. lezakete). 
soul. ziraye: lab. zm·ete. 
soul. zint'en = bizc. ziiien, aus *zinaten, *zineten. 
BOUI. zaizie: guip. zaizute. 
soul. dakie , darabile, darame, dadüke, dioye u . s. w. aus *da/cite, 

'"rlm'abilate, *daramate, *dadiikate, *diote u. s. w. 
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soul. za kien , zaramen u. s. w., aus *zakiten, *zaramaten u. s. w. 
bizc. dozube, dituzubez, mit hiatustilgendem b, vgl. lab. duzue, 

dituzue: guip. dezute, dituzute. 
bizc. dabe, ditubez, aus *dau(t)e, *ditu(t)e-z, vgl. soul. die, diitie. 
bizc. nabe, abe, aus '*natt(t)e, *(h)au(t)e. 
bizc. dauke, nauke, auke u. s. w., aus *daukate, *naztkate, 

*'(h)aukate. 
bizc. deut8ubet, deut..'/ube u. s. W., aus *deut8u(t)et, *deztt8u(t)e 

u. s. w., vgl. guip. dizutet, diz'ltte. 
bizc. ebeen, aus *eueten, vgl. zuten in andern dialecten. Nebenbei 

sei bemerkt, dass in bizc. eban, ebeen: guip. lab. zuen, zitten kein 
z im aulaut geschwunden ist. Schuchardt 4. hat gezeigt, dass das 
bizc. hier die altertümlichsten formen besitzt und dass die übrigen 
dialecte *uen, *uten nach zen, zan (dessen z wurzelhaft ist) umge
bildet haben. 

bizc. befJikee, aus *befJikete. 
bizc. dafJiden, befJide, aus *dafJidaten, *befJidate. 
bizc. zeroien, eroien, aus *zeroiaten, *eroia ten , 
bizc. zaree: lab. zarete. 
bizc. daroe, dantzue, dakie, dalrm'?'e, darabile, daku8e u. s. w., 

aus *dm'oate, *dantzute , *dakite, *dakarrate, *darabilate, *daku8ate 
u. s. w. IJakarre, darabile, daku8e Bind abel' vielleicht auf dakade, 
darabilte, daku8te zurückzuführen, wie die fornlen in andern mund
arten lauten. 

bizc. dantzau, debekau, a8iJlaU u. s. w., aus dan tza tu , debekatll, 
a8matu u. s. w. 

Auch in andern stelll1ugell finden wir schwund von t: 
lab. nnav. lokarri: lotgarri ,strumpfband'. 
bask. bakar ,allein, einsam' , aus *batkar. 
bask. a8erre ,zorn', aus *at8-erre. Schon bei Liz. ohne t (M t. 2, 

16 a88erre cedin hafJuitz). 
frz.-bask. mihi8e: mihi8t ,betttuch'. Liz. hat mihi88e (Mt. 27, 59. 

Me. 15, 46. Lc. 23, 53) nnd mihi8t (Jh. 19, 40 mihi8toihalez). 
guip. lab. unav. fJuzi: sp.-bask. fJuzti ,all, ganz'. 
lab. nnav. 'lilazitza: sp.-bask. mazuzta ,manlbeere, maulbeerbaum'. 
Besonders oft ist t VOl' zischlaut+ consonant geschwnnden: 
nnav. aóazkatu ,häufen': abatz ,haufen' (vgl. van Eys, Dict. 2). 
guip. azkazal ,nagel': atz ,finger'. 
bask. abera8tu ,bereichern', abera8ta8un ,reicbtum' : aberat8 ,reieh' . 

Liz. hat abra8ta88un. 
guip. nnav. 8arra8ki: 8arratz ,aas'. Liz. Mt. 24, 28 ecen non-ere 

içanen baita 8arra8quia. 
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bask. gaizki: gaitz ,sehleeht'. Liz. hat gaizqui (z. b. Me. 3, 4). 
Aehnlieh gaizcoatuago (Me. 5, 26). 

bize. barazki ,gemüse': baratz ,garten' . 
Liz. vzquie (Mt. 8, 22). aus *utzkik. 
bask. aizkora ,axt': (h)aitz ,fels'. 
guip. ameskaitz, amesehm' ,böser traum': amets ,traum' . 
lab. ameztei ,steineiehenwald': ametz ,steineiehe'. 
Liz. darizté (Mt. 23, 6): eritzi. 
De.eh. vztaçu: 1ttzi. 80 aueh guip. ustazu ,dejamelo': utzazu 

,dejalo'. 
bask. arrastu ,abend werden': arrats ,abend' . Liz. Mt. 20, 8. 

27, 57. Jh. 20, 19 armstu eenean. 
nnav. ?Jtahasti (Liz. Mt. 20 passim) ,weingarten" aus mahatsti: 

mahats ,weinbeere'. 80 aueh bize. mazti: matz. 
guip. aztatu, nnav. haztatu ,berühren, betasten': bask. (h)atz 

(s. van Eys, Diet. 38). Liz. Lc. 24, 39 hazta neçaçue. 
guip. oztu, nnav. hoztu ,kalt werden': bask. (h)otz ,kalt'. Liz. 

Mt. 24, 12. hozturen da anhitzen eharitatea. 
nnav. ohorzten: ohodz ,begraben' . Liz. Mt. 26, 12 ene ohorzte

eotzát, Le. g, 59 ioan nadin nem'e aitaren ohorztera, Lc. 9, . 60 
vtzitzae, hilae óere hilén ohorztem, Jh. 1 g, 40 nola eostuma óaitute 
Iuduée ohorzteeo (aber Mt. 27, 7 ohortz leleu, Le. 16, 22 eta 
ohortze içan een). 80 aueh bei Oihenart ehorsten: ehorz (z = tz). 

nnav. iraizten: iraitzi ,wegwerfen'. Liz. Mt. 5, 13 iraizteco, 
Le. 10 , 16 iraizteJl. 

nnav. othoizte ,beten': othoitz ,gebet'. Liz. Le. 7, 3 othoiztez. 
frz.-bask. ihardesten: ihardets(1) ,antwol'ten' (passim bei Liz.): 
lab. nnav. !lausten : !lauts(i) ,herabsteigen' (imtBten: iauts öfters 

bei Liz.). . 
frz.-bask. eóasten: ebatsi ,stehlen'. Liz. Mt. 6, 19. 6, 20 

eóaisten. 
nnav. soul. egoisten: bask. efjotzi ,werfen' . Liz. hat egoizten (Mt. 

S, 31. Me. 1, 16), egoiztea (Me. 7, 27), abel' egotz (Mt. S, 16. 
Me. 9, 47. Jh. 12, 42), egotzi (Mt. 7, 22. Me. g, 28), egotziric 
(Me. 4, 26. 15, 24. L~. 20,15), egotziren (Jh. 12,31). In egotzquic 
Gal. 4, 30 steekt ein ineol'porierter pluralizador. 

bask. (h)ustzt, (h)U8ten) ,leeren' : (h)uts ,leer'. Liz. Mt. 26, 12 
hustea. 

frz.-bask. herstu, hersten : herü; ,sehliessen, drüeken, dringen'. 
Liz. Mt. 23, 13 ers ten , abel' aueh Me. 3, 9 hers ezleçatençát. 

lab. kirastu, kirasten , nnav. kirestu, kiresten ,stinken': lab. kirat8 
,bitter, scharf'. 
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bask. garraztu ,sauer werden': garratz ,sauer'. 
Schwund von t vor s + consonant liegt vor in flexionsformen 

von bizc. eutBi, wie deustazu, deuskuzu u. s. w. (Campion 562 sq.). 
Auch bizc. daroast, daroask, daroasn, daroasku (Azkue 221) haben 
vor dem sein t verloren. 

Auch abgesehen von den fàllen, wo ein consonant folgt, ist 
wechsel von z, s mit tz, ts ganz allgemein. Nur ist es kaum zu 
entscheiden , wann wir mit einem wirklichen oder bloss mit einem 
orthografisch en wechsel zu tun haben. V gl. Linschmann-Schuchardt 
LV sqq. Ueber tz = z + z s. ~ 21, y. 

Unklar ist das ts neben s im causativum von ikasi und ikusi: 
nnav. erakatsi: guip. erakasi ,lehren': bask. ikasi ,lernen'. Liz. 

hat iracats(i), z. b. Mt. 5, 19. 1,c. 12, 12iracatsiren, Mt. 11, 1 
iracatB eta predica leçançat, Mt. 13, 52 ceruëtaco resumán iracatBia 
den, Mt. 28, 15. Lc. 11, 1 iracatBi, Mt. 28, 19 iracats itzaçue 
(abel' 28, 20 regelmässig iracasten) , J.Jc. 11, 1 iracats ieçaguc. . 

bask. erakutBi: erakusi ,zeigen' : ikusi ,sehen' . Liz. Mt. 8, 4 
'eracuts ieçoc, Mt. 16, 1 eracuts liecén, Me. 1, 44 eracuts aquio, 
Mc. 14, 15 eracutBiren drauçue, Lc. 4, 5 eracuts cietzon, Lc. 5, 
14 eracuts ieçoc, Lc. 6, 47 eracutsiren drauçuet u. s. w. 'V gl. bizc. 
dakutsu und Dech. oadacuxu, diacuxu zui1cuBi. 

V gl. dazu Schuchardt 46,. der das ts von erakatsi, erakutsi aus 
s + ts el'klären will. 

~ 17. Bask d. 

a. In ~ 16, {3 haben wir gesehen, dass doft allf t zurückgeht, 
sowol anlautend (denda, dorpe, dm're) wie intervocalisch ' (dudan u. 
dgl.) und nach n, l (kendu, heldu). Andererseits ist altes d bisweilen 
zu t geworden. Regelmässig finden wir t- aus d- nach ez und nach 
óai. Beispiele von ezt-aus ez-d-: Liz. Mt. 4, 7. 19, 10 eztuc, 3, 
10 eztuen, 7, 22 eztugu, eztitugu, 6, 1 eztuçue, 5, 17. 10, 20. 
10, 34 eztuçuela, 10, 23 eztituçue, 5, 15. 19, 11 eztute, 5, 
42. 6, 2 ezteçála, 19, 6 ezteçala, 5, 34 ezteçaçuen, 3, 9. 6, 7 
ezteçaçuela, 6, 19. 7, 6 eztitzaçuela, 7, 6 eztitzaten, 5, 39 
eztieçoçuela, 20, 13 eztrauät, 6, 15 eztrauzquiçue, 2, 18. 4, 4. 
5, 18 ez ta , 3, 12 ezten, 19, 6 ez tirade , 2, 18 eztiraden, 5,29 
eztadin, 10, 38 eztarreitana, 7, 6 ezteyeçuela, 8, 4 ezterroán, 9, 
30 eztaquian, 20, 22 eztaqziiçue, 10, 9 eztaguiçuela, 6, 1 ez ta
guiçuen. Aus Dech. verzeichne ich: eztu, eztuyenic, eztugun, eztu
quegu, eztaçana, ez ta , eztenac, eztadila, eztançut, eztaqui, ez ta
quique, eztaquidic, eztemala, eztemayo, eztacus(s)at, eztohen. Beispiele 
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von bait- aus bai~d·: Liz. Mt. 3, l7 baitut, 5, 19 baitu, . 5, 19. 
G, 19. 7, 26 baititu, 7, 2 baituçue, 5, 5 baitute, 5, 8 baituté, 
(j, 19 baitituzté, 9, 15 baituqueite, 9, 8 baitraue, û, 12 bai
traue!Ju, 5, 22. 11, 27 baitrauca , 11, 25 baitmuztec, 13, 14 
baitio, 23, 16 baitioçue, 11, 17 baitioite, 5, 3.5,10.5,12 
baita, 5, 4. 5 , 6. 5,' 9. 7, 15 baitirade u. s. w. (unregelmässig 
Mt. 11, 9 bay diot8uet). Aus Deeh.: vaytuc, baitu, baytuçu, 
vaytuçuye, vaytute, bay tituz te , vaytaçac, albaiteça, vayta, vaita; 
baitira, bayta!Jltiçu, vaytadi. 

{3. Ueber .weehselbeziehungen zwisehen d und b s. ~ 15, J. Viel 
wichtiger ist der wechsel d: .rl. Beispiele davon sind: 

lab. dupel: /Iupel ,tonne' . V gl. guip. ltpel ,kllfe'. Es gibt auch 
kürzere formen: lab . nnav. dupha ,tollne', bize. upa ,kufe'. Gehören 
die genannten wörter alle zusammen und wie verhalten sie sich zu 
lat. cupa? 

bize. dino: gino (s. van Eys, Diet. 293). 
lab. ado?": bask. a!Jor ,ü·oeken, dürr'. Vgl. glb. frz.-bask. idor 

und guip. i!Jar, frz.-bask. ihm·. 
nnav. bida: frz.-bask. bi!la ,zwei'. 
nord-onav. iduzki: lab. nnav. ifJuzki, sp.-bask. e!Juzki ,sonne'. 

Bei Deeh. ydu8quia, i!Juzquia. V gl. lab. i?"uzki, iluzki (s. ~ 12, J). 
guip. ichedon: l"cho!Jon ,hoffen , erwarten'. V gl. sp.-bask. ichoron 

(s. ~ 12, J). 
bize. bidezidor: bidechi!Jor ,pfad', aus bide ,weg' und zido?" (chido?") 

,eng'. In bidechi!Jor hat dissImilation stattgefunden. 
gllip. lab. bidaldu: bigaldu ,sen den' . Alleh hier haben wir dissi

milation von d - d. 
Oft finden wir ud neben U!J. 
lab. chiuda ,funken' aus *chiudar, vgl. gllip. chinfJar ,funken' , 

bize. chiu!Jar ,kohle'. Ferner steht lab. ' iuhar, ihar. Wahrscheinlieh 
ist ud hier jünger als u!J (vgl. van Eys, Dict. 83). 

sp.-bask. chilldurri: guip. chiu!Jur1·i ,ameise'. V gl. lab. nnav. 
chiuhaurri, soul. iuhürri, bizc. inurri. Die lautverhältnisse erinnern 
an das vorhergehende wort (s. van Eys, Dict. 82 sq.). 

bask. iuda1': ost-nnav. in!Jar ,kraft' . Hier scheint ud ursprünglieh 
zu sem. 

lab. an!Jel'eder ,wiesel', aus *andereder (andere-eder). Dissimilation 
von d - d. V gl. nnav. anyereder, soul. mzyel'eiier mit mouilliertem 
d wie in y08tatu: d08ta fte u. dgl. (van Eys, Dict. 17). 

lab. danda: bizc. nnav . dau!Ja ,glockenschlag'. Onomatopoëtisch. 
Tst danda dllrch assimilation aus dan !Ja entstanden ? 

"I' Wechselbeziehungen zwischen d und z sind selten und zweifelhaft. 
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J n den verbalformen, welche Campion 111 f. anführt, haben wir 
nicht mit lautwandel zu tun. Ein arger fehler ist es, wenn er bizc. 
zakidaz : soul. zakitzat als ein beispiel des wechsels d: tz betrachtet: 
das d von zakidaz entspricht ja dem auslautenden t von zakitzat, 
während -z = -tza- der bekannte pluralizador ist. Es liegt also 
stellenwechsel der incorporierten elemente vor. Auch haben wir 
keinen genügenden grund lab. soul. óidar ,kinn' mit bask. óizar 
,bart' zu identificieren. 

Ueber d: n S. ~ 10, J, über d: r ~ 12, J, über d: l~ 13, y . 
J. Häufig ist d geschwunden. Anlautenrl ist ein d verloren ge-

gangen in vielen familiaren verbalformen des bizc., Z. b. 
bizc. juat (iauat) , jonat (iaunat): guip. diat, dinat. 
bizc. jok (iauk) , jon (iaun): guip. dik, din . 
bizc. juagu (iauagu) , jonagu (iaunagu): guip. diagu, dinagu. 
bizc. juek (iauek) , jone (iaune) : guip. ditek, diten . 
bizc. jagok, jagon (iagok, iagon): dago. So auch bizc.jagot(yagot): 

guip. dagolit. . 
bizc. jaóilk, jaóiln (iaóilk, iaóiln): daóil. 
Intervocalisch ist d geschwunden in: 
sp.-bask. euki: nnav. eduki, lab. guip. iduki ,halten, haben'. 
lab. dut, du, guip. det, du, bizc. dot, dau U. S. W., lab. guip. 

nuen, zuen, bizc. neban, eóan U. S. W.: nnav. eduki. Die ausstossung 
des d und die contraction war schon im sechszehnten jahrhundert 
vollzogen. Schon bei "D-ech. und Liz. lautet das praesens zu eduki 
nicht mehr *dadut, sondern dut . Man hüte sich dadukat als die grund
form von dut zu betrachten : die formen mit k wurden erst gebildet, 
nachdem man irrtümlich das suffixale -ki ZUl' wurzel gezogen hatte. 

bask. dim (dire) , ziran (ziren): nnav. dimde, ziraden, urspr. 
*dirate, *ziraten. 

bizc. dait, daiket, neike, aus *dadit, *dadiket, *nedike, zu edin. 
guip. lab. zaite, zaitezte ; óitez, bizc. zaite, zaiteze, óeitez: bask. 

óedi: edin. 
bask. naiteke: edin. 
guip. lab. gaitezen , zaitez(t)en, ditezen, bizc. gaitezan, zaitezan, 

zaitezen, ditezen: bask . nadin: edin. 
guip. lab. zitezen, bizc. zitezan: bask. nendin: edin. 
bizc. óinotsat, aus *óadinot8at: inotsi ,fliessell'. 
bizc. óemtzi ,neun', aus óederatzi. 
bizc. 8ur ,nase', aus sudur. 
sp.-bask. óialdu : óidaldu ,senden' . 
bizc. echaon (echan) ,erwarten' , aus *echadon , ichadon. V gl. aber 

auch sp.-bask. ichoron. 
Verhand. Kon. Akad. V. Wetenseh . (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. 6 
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bizc. aitu ,verstehen', aus aditu. 
bizc. ausi: frz .-bask. adaussi (Oihellart) ,bellen'. 
soul. eiier ,schön', aus *eyer, *eer, eder. 
Auch llach n und 1 finden wir schwund von d: 
lab. ginuen, zinu(t)en: guip. genduen, zendu(t)en. 
frz.-bask. balin: basIc baldin ,wenn'. Schon Dech. hat valin. 
lab .. oralio: (g)oroldi(o) , gUlp. nnav. oroldio, bizc. soul. oroldi 

,moos'. 
bizc. bilur: sp.-bask. bildur, frz.-bask. beldur ,furcht, furchtsam'. 
Unl\lar ist das verhältnis von nnav. sanya zu guip. lab. chanda 

(span. tanda) und von gUlp. galyu?' zu galdor. Ist das y nur ein 
mittel urn die mouillierung des vorhergehenden consonanten in der 
schrift auszudrücken? Zu sanya: tanda vgl. etwa nnav. anyereder 
aus *andereder (nach van Eys, Dict. 1 7 ist y hier nur ei ne schreib
weise für das mouillierte d). 

Zwischen . n und ?' ist ein d geschwunden in ~izc. anre aus and?·e. 
Sonst finden wir das entgegengesetzte, nämIich entwicklung eines d 
zwischeli n und ?', z. b. oraindrano (Liz. Mc. 13, 19), desondmtzen 
LlZ. J-lc. 22, 65), ondraturen (Liz. Mt. 2l, 37) . Aehnlichzwischen 
z und r in noizdrano (Liz. Mc. 9, 19. Lc. 9, 41). 

§ 18. Bask. k (H). 

et. Das verhältnis von k zu kh ist dasselbe wie dasjenige von t 
zu th (s. § 16, et). Wie th fin den wir kh nur in den frz.-bask. 
dialecten, besonders im nnav. und soul., wo auch das p vielfach 
zu ph geworden ist (s. § '14, et). 

Dech. schreibt füI' den k-laut meist c VOl' consonanten und dunkeln 
vocalen, qu VOl' hellen vocalen. Daneben hat er aber auch die 
schreibweise qh: iqhussi1'ic, vqhenenrlu, beqhat1tyac, beqhatu, barqhatu, 
yqharatu;ric, veqhatoria; barqhatu?Oic, vqhen, beqhatoriac, varqhamen
duya u. s. w. 

{3. Sehr häufig ist übergang von g in k und von kin!J. Regel
mässig ist g zu k geworden nach ez nnd nach bai, auch nach soul. 
ai- (s. § 19, et). Mit der verschärfung von !J zu k nach bai und 
ai- hängt die verschärfung des intervocalisehen !J zu k in frz.-bas
kischen verbalformen zusammen. V gl. lab. dauku, daukuzlt, zaukun, 
soul. deikü, deiküzü, zeikün: gUlp. di!Ju, diguzu, zigun; lab. zaiku, 
soul. zaikü: guip. zai!Ju u. s. w. Man sagt jedoch mit g lab. dugu, 
ditugu, dio!J1t, dezagun, soul. dügü, dütügü, 'deyogü, dezagün u. s. w. 
Mit k aus !J auch bizc. jaku: guip. zai!Ju. 

Bei dem wechsel k: g wird in einigen fällen stimmtondissimilation 
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vorliegen. Man beachte insbesondere die lehnwörter aus den roma
I1ischen sprachen (gOJ' te , gorputz, gatibu u. · dgl.). Damit· in über
einstimmung sind fälle wie beleatu, barleatu, balee aus *peleatu, 
*pa1"leattt, *palee, bei welchen ich schon oben (~ 15, ct) stimmton
dissimilation vermutet habe. Auch die verschärfung von mediae 
nach bai scheint in diesen zusammenhang zu gehören. Stimmton
assimilation haben wir in ez-k- aus ez-g-, wie aueh in ez-p- aus 
ez-b-, ez-t- aus ez-d- (vg!. noch ~ 16, (3). 

Beispiele des weehsels k: g sind überaus zahlreich. In den meisten 
fällen wird g ursprünglich sein, doch bleibt in jedem einzelfalIe zu 
untersuchen, oh dem k oder dem g die priorität gebühit. Man 
vergleiche : 

sp.-bask. leiden: frz.-bask. girtain, girtoin ,heft, henkel'. Im frz.
bask. gibt es auch eine form Zi1·toin mit z aus k. Hier dürfte k, 
nicht g ursprünglich sein. 

bizc. leereiz: guip. gereiz ,schatten', lab. geriz ,obdaeh' (vgl. van 
Eys, Dict. 159). 

bask. leai: gai ,material , gegenstand'. Daneben mit e im anlaut 
lab. ekai, soul. ekei. 

guip. kalpar, bizc. lealbal' ,scheitel' : lab. garbal ,kahl' . 
bask. le01"otz : gorotz ,mist, dünger'. 
nnav. kharba: lab. garba ,hanfbreche', wol verwant mit lab. nnav. 

gari ,dünn, schmächtig' (eigl. ,gebrochen'?). 
bask. kolleo : golko ,busen'. 
guip. katu: frz.-bask. gathu ,katze' , entlehnt aus span . . r;ato. 
bask. lealte ,verlust , schaden': galdu ,verlieren'. 
lab. lem' ,Ramme' , lab. nnav. lehar ,eifer': bask. gar ,Ramme' . 
nnav. soul. lehand8, lab. kirat8: bask. garratz ,bitter, scharf'. 
lab. kur ,verbeugllng', nnav. khurt(u) ,sinken' : nnav. gur ,ver-

beugllng', guip. lab. gurtu ,sich verbeugen , grüssen'. 
bizc. kU1"pil: guip. gurpil ,rad'. 
nnav. ilean: lab. igan, sp.-bask. igo(n) ,steigen'. 
frz.-bask. eleoizten: egoizten ,werfen' . 
bizc. lab. makuJ", nnav. ZJlalehur ,krumm, verdreht', zu bask. gurtu 

u. s. w. Das wort ist mit einem praefix ma- gebildet. 
lab. maleor ,schwiele': bask. gogor ,hart'. -,-Vako?' ist gebildet wie 

maleur (ein drittes beispiel von ma- ist lab. rnaüior ,zart': llnav. 
mardo ,weich'). GogO?' ist eine J'eduplicationsbildung (*goJ"gor). Die 
einfache wllrzel liegt VOl' in bask. gor ,taub', ursprünglich ,hart'. 
Hierher au eh guip. lab. elko1" ,trocken', nnav. elkhor ,taub'. 

guip. 11loldekaitz: guip. nnav. 1Jloldegaitz ,schwerfällig' (aus molde 
und gaitz). 

6* 
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gUlp. 8endaleai: 8endagai ,arzneimittel'. 
bask. tolei: tefJi ,ort'. 
Liz. amorecatic (Me. 10, 29), aus arnorefJatile. 
Dagegen ist fJ mit sieherbeit auf le zurüekzuführen in: 
bask. fJ0rte ,hof', aus *leorte, span. corte. Deeh. hat schon fJ: 

aóocacen eztaquique ehorc haren fJortian. 
sp.-bask. lab. fJorputz, nnav. fJorphitz : soul. lehorpitz ,leib, körper', 

aus lat. corpU8. Deeh. hat fJ: fJorpuçaren, fJorpuz. 
frz.-bask. fJathióu: guip. leatióu ,gefangen' , aus span. cautivo. 

Deeh. hat fJathibu, fJathibatu. 
frz.-bask. fJaztifJu ,strafe', fJaztifJatu ,züehtigen', aus span. ca8tifJo, 

ca8tigar. Deeh. bat fJaztifJuya, fJaztifJa. 
frz.-bask. fJapirio ,deckenbalken , stubenbalken', aus span. cabrio. 

Schon bei Liz. mit fJ (z. b. Lc. 6, 41 fJapirioari ez atzayo ohartzen). 
frz.-bask. fJarizuma ,fa sten , , aus span. cuare8?na. 
guip. gambara ,kornboden , kornspeieher', nnav. fJambera ,zimmer', 

aus provo cambra. 
lab. fJerthu ,sicbel" , aus *leertu, lat. certu8. 
frz.-bask. efJari: bask. elearri (s. Linsehmann-Sehuehardt XXXVII). 
Oft fin den wir bize. -gi aus -lei U8ifJi: izelei, ebafJi: eba1ci, idifJi: 

idiki, jafJi: jai1c~). 
Naeh n und 1 lst 1c vielfaeh ZUl' entspreehenden media geworden: 

s. van Eys, Gramm. comp. 21, Azkue 47. So finden wir meist 
onfJi aus *on1ci, (h)emenfJo aus '*(h)elJlenleo, nonfJo aus *non1co, efJongo 
aus *efJon1co, Uzurbilgo aus '* Uzurbil1co, (h)ilfJo aus *(h)il1co. Abel' in 
keinel' mundart kann man von einem gesetzmässigen übergang des 
Ic in fJ VOl' n, 1 reden (vgl. Campion 74 sq.). 

Vgl. noch: 
lab. fJarran,r;a ,glucksen der henn'e' : lab. nnav. 1carran1ca ,gekrach . , 

emes wagens. 
frz.-hask. franfJo: fran1co ,frei, reichlich', aus span. franco. Liz. 

Le. 4, 23 franfJoqui erranen drautaçue comparatione ham·, Dech. 
obra honac vqhenendu fJoalardona franfJoqui . 

nnav. ahalge: frz.-bask. ahal1ce ,scham' . Liz. hat die tenuis: 
Le. 9, 26 ecen nor-ere ahalque içane'n óaita... harçaz ahalque 
içanen da. 

lab. nnav. yalgi ,hinausgehen': guip.jallei (s. van Eys, Diet. 223). 
Dagegen finden wir 1c aus fJ in bize. dabil1cu, daóilleuz, eóilleun, 

eóillcuezan (Campion 748 sq.). Damit in widersprueh ist bizc. 
zenbilguzan. 

Weehsel Ic: fJ VOl' r liegt VOl' in: 
bize. orleatil: guip. orfJatil ,knöchel'. 
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guip. jarlci: nnav. yargi ,sitz'. 
bask. ellcar: nnav. soul. elgm' ,einander'. Schon bei Dech. elgar, 

elgarrequi. Hier ist Ic wol sicher ursprünglich. Liz. hat ellcar. 
Ueber den wechsel von tenuis und media nach nasalen und 

liquidae vgl. ~ 14, Y und ~ 16, {3. 
y. DIe wechselbeziehungen von Ic mit p und t sind in ~ 14, .f 

und ~ 16, Y erörtert. Hier gebe ich einige beispiele des übergangs 
von Ic in zÎschlaute. 

lab. lcar(l,1nicha ,schramme' , Icaramilcatu ,schrammen': nnav. zara
JJlilca ,schramme'. 

nnav. Icarraslca ,lärm, dröhnendes geräusch': lab. nnav. zarrasta 
,geräusch' . 

nnav. Icarralcatu ,kratzen , knirschen': guip. zarralcatu ,sich spalten' . 
sp.-bask. Iciden: lab. zirtoin (neb en girtoin, girtain) ,heft, henkel'. 
lab. Iconlcor, nnav. 1cunlcur: zunlcur ,bucklig'. 
guip. Icislcaldu, bizc. Icislcildu: nnav. chichlca('l)ldu ,sengen' . 
sp.-bask. eulci: bizc. eutsi ,halten, haben' (s. Schuchardt 45 sq.). 
bask. -Ici-: bizc. -tso, dativzeichen in der conjugation (s. Schuchardt 

44 sqq.). 
Unmittelbarer übergang VOIl g in einen (stimmlosen!) zischlaut ist 

nicht anzunehmen: stets werden wir eine zwischenstufe Ic ansetzen 
müssen. Solche fàlle sind : 

bask. gor: zor ,taub'. Die form zor wird nul' von Pouvreau 
angeführt (çorra). Vgl. nnav. ellchor ,taub', guip. lab. ellca?' ,b'oeken', 

guip. lab. gale ,lust': bask. zale ,geneigt' . 
frz.-bask. gaJJar: zapm' ,strauch'. V gl. soul. Ichapar. 
bizc. itogin: itozin ,rinne, dachrinne'. Die zwischenform itolcin 

ist noch vorhanden. 
Hierher gehört vielleieht auch nnav. chirgil: chirchil : zirzil ,zer

lumpt, Rchmutzig', woneben aber auch eine form tir til vorkommt 
(s. ~ 16, f). V gl. noch lab. za"/JIm', chamar ,krabbe', das wol auf 
*lcalJlar, *gamar zurückgeht (entlehnt aus span. gambaro?). 

J. In vielen wörtern ist anlautendes Ic in h übergegangen. Dieses 
h ist in den sp.-bask. dialecten später geschwunden. Beispieie: 

nnav. hau(r) , lab. hau, sp.-bask. au ,dieser', in Roncal noch 
Icaur. Auch in der ost-nnav. mundart von Salazar ist das Ic noch 
erhalten, während der west-nnav. dialect von Aezcoa das Ic zu g 
geschwächt hat (s. Campion 106. 121). 

frz.-bask. hunelc, guip. onelc ,dieser' , in Salazar noch Iconelc (s. 
Campion ·122). 

frz.-bask. hori, horrelc, sp.-bask. ori, orrelc ,jener' , aus Icori, Icorrelc, 
wie das wort im dialect von Salazar noch lautet (s. Campion 122). 
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frz .-bask. guip. hum ,jener' , i.n Roncal noch kura, in Aezcoa 
gum (s. Camp ion 107) .. ' Auffällig ist das h irn guip. 

ba.sk. abar ,ast', a,us ':'kabm', wie man aus nnav. chichkabm' ,reis
holz' crsehen kann. Man erwartet fril.-bask. *habar. V gl. frz.-bask. 
habe, sp.-bask. abe ,balken' (im bizc. auch ,baurn, waId') , das aus 
*kabe entstanden sein wird. Mit adar ist abar nicht verwant 
(s. ~ 15, J). 

frz.-bask. habi, sp.-bask. abi ,nest', aus *kabi . In der zusarnmen
setzullg chorikabi ,vogelnest, käfig' ist das k erhalten geblieben. 
Lab. kabi ,käfig' ist entweder aUR chorikabi losgelöst oder es ist 
eine . ganz junge entlehnung aus provo gavi, woraus (h)abi in viel 
früherer zeit entlehnt wurde. 

lab. haitz, guip. aitz, bizc. ach ,fels', aus *kaitz, vgl. glb. guip . 
. arkaitz aus *arrikaitz. Ueber den ursprung von (h)aitz vgl. van 
Eys, Dict. 39l. 

bask. alde ,seite, gegelld, nähe', aus *kalde, vgl. sukalde ,küche'. 
Man erwartet frz.-bask. *halde. Span. aldea ist baskisch (van Eys, 
Dict. 13). 

frz.-bask. hadu, sp.-bask. adu ,nehll1en, e rnpfan gen , , aus *kartu, 
vgl. frz.-bask. lokadu ,einschlafen', guip. sukm·tu ,anzünden, ent
brennen'. 

frz.-bask. hari, guip. ari ,beschäftigt sein, arbeiten': bask. -kari 
in arminkari ,fiscber', gatzkm'i ,salzverkäufer' U. dgl. 

frz.·bask. hatz, sp.-bask. atz, ill1 bizc.,finger' (s. femel' van Eys, 
Dict. 38), wahrscheinlich aus ''*katz, vgl. lab. erkatz ,besen' (van 
Eys, Dict. 43). Die formen ohne k (erratz, erhatz) sind von (h)atz 
beeinflusst. 

bask. azal- (achal) ,rinde, kruste', aus *'kazal, vgl. guip. azkazal 
,nagel'. Man erwartet frz.-bask. *hazal. 

bask. eri ,krank', aus '"keri, vgl. myokeri(a) ,eitelkeit', (h)ordikeri(a) 
,trunkenheit, trunksucht'. Man erwartet frz.-bask. *heri. 

frz.-bask. guip. hi, bizc. i ,du', aus *'k1: (vgl. dakark, duk U. S. w. 
gegenüber hator: atol', ltaiz: aiz U. S. w.). Warull1 hat das guip. 
nicht i wie das bizc.? 

bizc. ide ,gleich, äbnlich', aus *kide, vgL bask. adisk1ae ,fl'eund'. 
Lab. nnav. kiele statt*'hide erklärt sich durch den einfluss von 
adiskide, während lab. hau1'ide, HIIav. aurhide ,consanguin' sich nach 
dern jetzt verlorenen '"hide gerichtet bat. 

bizc. okotz ,kinn', vgl. glb. sp.-hask. kokotz, dessen k im anlaut 
schwicrigkeit macht. 

frz.-bask. hots, guip. ols ,lärm', wol aus ~'kot8, vgL nnav. gm'-
1"askots ,knirschen' (Liz. Mt. 8, 12 hoTtz garra8cots). 
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bask. UJile ,kind', aus ,* kUlIle, vgl. arku1lle ,lamm', emakuJJle ,weib' 
u. s. w. Man erwartet frz.-bask. ~'hu1Jle (die form hume soU guip. sein). 

gllip. unchi ,kanin' , aus *'kun(i)chi, vgl. lat. cuniculu8, das aus 
dem iberischen entlehnt und mit einer lat. endung versehen z.u sein 
scheint. Das altiber. wort wird ~'kuni gelautet haben und *kun(i)chi 
ist davon ein deminutivum. 

bizc. upa ,kufe', aus *kltpa, lat. cupa? Unsicher, weil upa kaum 
von guip. ltpel und dieses nicht von lab. !/upel, dupel getrennt 
werden kann. Vgl. auch lab. nnav. dupha. 

E. Intervocalisch ist k in allen dialecten manchmal geschwunden. 
So in pluralischen casus der nomina und pronomina wie act. sp.
bask. !/izonak, frz.-bask. !/izonek aus *;r;izona(k)ek, gen. !/izonen aus 
*;r;izona(k)en u. s. w. (vgl. dazu Linschmann-Schuchardt XCII). Auch 
in zahllosen verbalformen ist eill k allsgestossen , sowol das kenn
~eichen der zweiten person wie das k im dativzeichen -ki-. Beispiele 
von ausstossung des k der zweiten pers. sing. : 

guip. dezaan, ditzaan , soul. dezayan, ditzayan: lab. dezakan, 
ditzakan (van Eys, Gramm. comp. 202). 

guip. nazaan, nintzaan, soul. nezayan, nentzayan: lab. nezakan, 
rántzakan (van Eys, Gramm. comp. 383). 

guip. !/aitzaan, !/intzaan, soul. !/itzayan, !/intzayau: lab. !/itzakan, 
!/intzakan (van Eys, Gramm. comp. 387). 

onav. dm'oat, nnav. drauat, lab. dayat, soul. deyat, guip. diet 
aus *darokat (van Eys, Gramm. comp. 3] 7). So anch bizc. dauat, 
zunächst aus f,'daukat (Azkue 223). 

guip. nie7l, . zien, soul. neyan, zeyan : lab. 1zaukan, zaukan (van 
Eys, Gramm. comp. 319). So auch bizc. neuan aus *neukan 
(Azkue 224). 

bizc. nenduan, neunkaan, neroaan aus *nendukan, *neunkakan, 
*neroakan u. s. w. 

hizc. na!/ian, ne?l!/ian, aus '''na!/ikan, ~'jzc}/!likaJt (van Eys, Gramm. 
comp. 383). 

soul. !/üntüyan aus 'y;iintükan, bizc. !/induazan aus *gindukazan 
(van Eys, Gramm. comp. 38G), lab. ginituan aml *ginitukan. 

Durch den ausfall des k wird die 2 pers. sing. oft gleichlautend 
mit der 3 pers. sing. Liz. unterscheidet daun die 2 pers. von del' 
dl'itten durch einen accent, z. b. deç[ln ,dass du ihn (sie, es) habest', 
deçan ,dass el' (sie, es) ihn (sie, es) habe'. Darüber Linschmann
Schuchardt xqn sq. 

Das k des dativzeichens -ki- ist u. a. verloren gegangen in: 
guip. dit, di!/u, dik, dizu, dio, die u. s. w. (van Eys, Gramm. 

comp. 297 sqq. 309 sqq. 317 sqq. 32G sqq. 335 sqq. 347 sqq.) 
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guip. atzait, zait, lab. hatzait, zait u. s. w. , aus * hatzalcit, *zakit 
u. s. w. (van Eys, Gramm. comp. 406.) Vgl. die conjullctivformen 
(h)akidan, dakidan u. s.w. mit erhaltenem k. 

guip. atzaigu, zaigu u. s. w., aus *hatzakigu, *zakigu u. s. w. (van 
Eys, Gramm.comp. 4,19). Vgl. die conjunctivformen (h)akigun, 
dakillun u. s. w., in denen das k noch erhalten ist. 

guip. natzaik, zaik u. s. W . , aus *natzakik, *zakik u. s. w. (van 
Eys, Gramm. comp. 422). Die conjunctivformen haben das k von 
-ki- unbeschädigt gelassen , das k der 2 pers. sing. abel' ausgestos
sen: naki(k)an, daki(k)an u. s. w. 

. t * . *. gulp. na zatzu, zatzu u. s. w., aus natzaztzu, zadzu u. s. W., 

aus *natzakitzu, *zalcitzu u. s. w. (van Eys, Gramm. comp. 425). 
Die conjunctivformen natzakitzun, dakitzun u. s. w. haben das Ic 
erhalten. 

guip. natzayo, atzayo, zayo, soul. nitzayo, hitzayo, zayo u. s. w. 
(van Eys, Gramm. comp. 427). Vgl. bizc. natzako, atzako, jalco, 
lab. nitzako, hitzako, zako u. s. w. Die ursprüngliche endung dieser 
formen ist -ki-o. Correspondierende formen mit pluralisiertem dativ 
bei van Eys, Gramm. comp. 432. 

Auch sonst ist intervocalisches k gelegentlich verloren gegan
gen, z. b. 

bizc. ebai: bask. ebaki ,schneiden'. So auch frz.-bask. ep(h)ai 
,mähen' aus epaki, welche form noch im bizc. vorliegt. 

lab. oyer (oyen), oiher ,schief': lab. oleer, nnav. okher ,einäugig', 
soul. okher, sp.-bask. oker ,schief' . Das y in oyer (oyen) ist ,hiatus
tilger' ulld das h in oiher ist anorganisch wie so oft in den frz.
bask. mundarten. 

guip. Jakiunde ,keulltnis', aus *jakilcunde (dissimilation?), vgl. 
u8telcunde, o(h)ilcunde u . s. w. (s. Campion 156 f.). 

Schwund von k im auslaut liegt VOl' in: 
soul. nnav. ezi ,denn', aus ezik. 
bizc. nnav. soul. -ti, -di, aus -tik, -dik. Schon Dech. hat -ti 

neben -tic, z. b. goyti, veheyti (= goitik, beheitik). 

~ 19. Ba8k. 11. 

(t. Ueber 9 aus le und k aus !J s. ~ 18, {3. Hier habe ich noch 
nachzutragen, dass!J nach einem stimmlosen zischlaute in le über
geht, z. b. soul. ezlcütü aus ez + giltil , ezlcira aus ez + gim, 
Liz. Mt. 23, 30 ezquinén aus ez + ginen; bizc. deuskuzu, bazeusleu 
aus *deu8guzu, *bazeusgu (Campion 563. 601), bask. dalcu81cu aus 
*daku8gu. Auch nach bai fin den wir übergang von 9 in k, z. b. 
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Liz. Mc. 10, 35 baicara, soul. beilcütü; ebenfalls nach soul. ai-, 
z. b. ailcünü aus *ai-!Jirzu, aik';na aus *ai-!Jina (Campion 527. 695). 

Wo fl mit einem (stimmlosen) zischlaute zu wechseln scheint, 
ist Ic die mittelstufe (s. § 18, '1'). 

{3. Ueber die wechselbeziehungen von !J mit b s. § 15, {3; über 
diejenigen von!J mit d s. § 17, {3; über !J: r s. § 12, e; über 
!J: n s. § 10, J. Noch zu besprechen ist das verhältnis von!J. zu lt. 

In § 12, e haben wir !J als zwischellstufe von 7' und lt kennen 
gelernt. Ich wiederhole die beiden dort genannten beispieie: 

lab. sarats : sa!Jats: salta!s ,weide'. 
soul. iru1'ziri: nnav. i!Jorziri, lab. i!Jorzuri: ihorziri, ihurtzuri, 

sou]. ihurziri ,donner'. 
Andere fälle des wechsels !J: lt sind: 
nnav. !Jardots: lab. harrots ,grüne ulld staehliehe sehale der 

kastanie'. 
gllip. i!Jar: frz.-bask. ihar, nnav. eihar ;troeken, dürr'. Liz.hat 

eyhar (s. § 2, e) . Das!J wird älter sein (vgl. frz.-bask. a.9or: ador: 
idor?). 

gllip. e!Jo: frz.-bask. elto ,mahlen'. Liz. Mt. 24, 41 ehoren, Le. 
17, 35ehaiten. Dazu frz.-bask. eihar ,mühle', wofür Larramendi 
i!Jar angibt. 

sp.-bask. i!Jes: frz.-bask. ihes ,flueht'. Die älteste form ist bizc. 
iiies, woraus zllnächst ihes entstanden sein wird (s. § 10, '1). Liz. 
hat ihes (z. b. Mt. 10, 23. Le. 3, 1). 

frz.-bask. sa!Jan'oi: saharroi ,igel'. 
sp.-bask. zi!Jor: frz.-bask. ziltor ,rute, geiss.el'. Liz. Mt. 26, 67 

eta be7'céc cihorréz vlcaldi eman cieçoten. 
guip. le!Jor: frz.-bask. leihor (guip. leor, bize. lior) ,troeken, 

trockenes land' (s. van Eys, Diet. 252). 
'1'. Unklar sind sp.-bàsk. i!Jaz: nnav. chaz ,voriges jahr' und lab. 

!Jede: guip. lab. nnav. chede ,ziel'. Zu i!Jaz: yaz und !Joan: .o/0an 
s. § 9, {3. Anderer art ist wol lab. pan!Je7'u: panyeru ,kessel', denn 
hier könnte das y nul' die erweichung des n andeuten. 

J. Intervocalischer sch wund von !J ist häufig: 
bize. ein : bask. e!Jin ,tun'. 
frz.-bask . sa!Jutei ,mällsefalle', aus *sa!Ju-te!Ji. 
soul. beiratü: bask. be!Jiratu ,beobachten, sich hüten'. 
lab. leizar, guip. lab. lizar ,esche', wol aus le!Jizar (s. van Eys, 

Diet. 399). 
nnav. eun: bask. e!Jun ,tag'. 
gnip. lab. leun: lab. nnav. le!Jun ,glatt, schlüpf .. ig'. 
guip. !Jaude, zaude(te) , daude, soul. !Jaude, zaude, zauzte, daude: 
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bask. nago. Das bizc. hat das g erhalten: gagoz, zagoz(e) , dagoz 
wie nago und dago. Zu egon auch guip. zaude(te) , beude, soul. 
zattde-, zauzte, beude: bask. bego (vgl. bizc. zagoz, zagoze, begoz). 
Ferner noch gnip. geunden, zeunde(te)n, zeltde'Jl: nengoen, zegoen , 
soul. ginaunden, zinaundian, zinaunden, zauden: nindagon, zagon 
(das bizc. hat gengozan, zengozan, zengozen, egozan wie nengoan, 
egoan). V gl. zu egon Linschmann-Schuchardt LIll. 

bizc. dazaut, nezattan u. s. w., aus *dazagttt, *nezaguan: ezagutu . 
• bizc. frz.-bask. imzi: guip. iragazi ,seihen'. Die zwischenform ist 

*imazi. 
bask. aitanarreba: aitagina1"?'eba ,sch wiegervater'. 
e. VOl' einem anlautenden vocale hat sich sporadisch em g ent

wiekelt, z. b. 
frz.-bask .. ga·rmthoin: bask. armt(h)oi(n) ,ratte', aus span. raton. 

lab. gathabuta, guip. Icatab·tt ,sarg', aus span. ataud. Guip. Icatabtt 
aus ,r'IJatabu. 

lab. ,r;elberia ,heisses fieber', aus '~elbe?"t'a, vgl. (h)elgaitz, elgorri, 
elbarri u. s. w. (s. van Evs, Dict. 159. 182). 

A ueh in den folgenden wörtern wird das g wol nicht ursprüng-
lich sein: 

guip. ga8tigat·: a8tigar ,linde' (vgl. van Eys, Dict. 35). 
lab. goroldi(o): bask. ol'oldi(o) ,moos'. 
lab. guztera, frz.-bask. geztera: sp.-bask. lab. eztera ,wetzstein'. 
frz.-bask. gUlle: sp.-bask. une ,stelle, ort, augenblick'. 
Es liegt uahe zu vermllten, dass dieses unursprüngliche g zunächst 

aus h entstanden ist. 

~ 20. Ba81c. h. 

a. Bask. h steht mit sehr verschiedenen lauten in wechselbeziehung 
llud ist nUl' selten lU'sprünglich. Es kann entstanden sein 

1
0 

aus Ic, wie in hi aus '''lci, habi aus *lcabi (s. ~ 18, J); 
2° ausg, wie in ihat· aus. igar (s. ~ 19, (3); 

3 0 aus n, wie in ahate aus *anate, ohore aus * honore (s. § 10, 11); 

4 0 aus 1', wie in gahi aus ,r;ari, zihi aus ZZ1'Z (s. §12, e); 
50 aus l, ll, wie in beharri aus bela?'1'i, ahotz aus aillotz 

(s. § 13, J). 
Ueber h: f s. § 14., a und über h: !J § 9, {3. 
Im sp.-bask. ist h fast überall geschwunden, während es in den 

fl'z.-bask. mundarten, welche anch die tonlosen verschlusslaute mehr 
oder weniger Zll aspirieren pflegcll, ein sehr häufiger laut isL 

{3. Oft stehen im frz.-bask. formen mit und ohne h im anlaut 
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neben einander, wodurch ein starkes schwanken in del' orthografie 
verUl'sacht wird. So finden wir z. b. bei D~eh. sowol heure, heóen, 
hoguen, he1"!Jo, hand i wie eure, eóen, oguen, eryo, andi. In 
übel'einstimmullg mit dem frz.-bask. sprachgebrauch schreibt er 
lul' hoçian, abweichcnd davon aber az·inuçu. Wenn er in ilherian, 
ilherrian das aniautende ft weglässt, ist er jedoch nicht in 
widerspruch mit der heutigen sprache, weiche nur üherri, nicht 
abel' *ftilherri zu kennen scheint. Auch bei Liz. herrscht keine 
consequenz, was das anlautende ft betrifft. Die wurzel (ft)erts wird 
z. b. ar einigen stellen mit ft, an andern stellen ohne ft geschrie
ben (s. einerseits Me. 3, Ü. 5, 24. 5, 31. Lc. 23, 23, anderer
seits Mt. 23, 13. 25, 10. Le. 4, 25). Nehen halahat Liz. auch 
ala (Lc. 11, 11. 11, 1~). lm allgemeinen wird auch das h-praefix 
der 2 pers. sing. bei Liz. und Dech. weggelassen. lch ver
zeichne z. b. au (Mt. 9, 22), augu (Mt. 25, 37 sqq.), aztlela (Mt. 
4, 6), erauën (Mt. 25, 27), aiz (Mt. 3, 14. 8, 29. 14, 33), 
,ez(Liz CMt. 2, 6. 5, 26. 5, 33), az'eén (Mt. 2, 13. 5,25), aiceno 
(Mt. 5, 25), ezat"cela (Mt. 1, 20. 6,5), incén (Mc. 14, (7), 
ezatzayo (Mt. 7, 3), atzaye (Mt. 13, 10), athm' (Mt. 8, 9. 14, 
29. 19, 21), az'reit (Mt. Ö, 22. 9, Ü. 19, 21), ezago (Mt. 22, 
16), atza (Mc. 14, 37), adi (Mt. :2, 2Ó. 5, 24. 6, 6. 9, 5. 9, 
6), adin (Mt. 8, 8), ezadin (Mt. 5, 25), ezadinçát (Mt. 4, 6), 
oha (Mt. 8, 9), ohá(Mt. S, 13. 18, 15. Mc. 1,44.7,29). Za 
oha vgl. Linschmann-Schuchardt LIV. Aus Dech. llotiere icl! içaneniz, 
inçan, eçan (óeguireçan) , agoen, adi. Eine ausnahme ist der imperativ 
haóil (bei Dech. und Liz. Mt . 4, 10. 5,24. 8,4. 9,6.20,14. 
21, 28. Lc. 5, 24 und öfters), während im indicativ desselbell 
verbums das ft bei Liz. fehlt (s. Linschmal1n-Schuchardt LIlI). Niwh 
óa, óai wahrt Liz. das personalpraefix ft-, vgl. óahau (Mt . . 5, 29), 
baihau (Mt. 5, 41), óahaiz (Mt. 4, 3. 4, 6. 14, 28), baheça 
(Mt. 5, 39), bahadi (Mt. 5, 23), óahaquian (Mt. 25, 26) u. s. w. 
So hat auch Dech. óahiz. Ueber die interessanten fornH.'n baitaiz 
(Liz.), baitinçan (Dech.) s. ~ 16, y . 

Nicht selten finden wil' anlautendes ft, wo es etymologisch nicht 
stehen sollte. So hat Liz. hazTapatzen (Mt. 11, 12. 13, 1 Ü), harmatu 
(Lc. 11, 21), haz"madura (Lc. 11, 22). Auoh Dech. kennt das 
anorganische ft, z.b. in harmac (neben arilladaco, az'maturic) , heuscara, 
heltscaldun. 

y. Sowol anlautelld, wie im wortillnern ist das ft in den sp.
bask. dialecten geschw unden. Ein oft wiederkehrendes verhältnis ist 
sp.-bask. vocal + vocal = fl'z.-bask. vocfll + ft + vocal. Wenn 
ein ft zwischen gleichen vpealen ausgestossen wird, so findet contractiol1 
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statt (s. ~ 8). V gl. aide: áhaide, ai: ahi, al: ahal, ao: aho, ari: 
ahari, ate: ahate, azmts: ahuntz, bear: behar, beatz: behatz, be: 
behe, bei : behi, bein: behin, beor : behor, biotz : bihotz, biurri : bihurri, 
eh ar : ehahar, eh al : ehahal, ehe: ehehe, doai: dohain, eo: eho> eun : 
ehun, eiz : ihizi; giar: gihar, lar: lahar, len: lehen, Ier: leher, 
leor: leihor, loi: lohi, mai: mahain, mats: mahats, me: mehe, mi: 
mihi , nas: nahas, nai : nahi, oar: ohar, oi: ohe, oi: ohi, ol(a): 
ohol, sai: sahi , sui : suhi, zar: zahar, zai: zahi, zear: zeihar, zur: 
zuhur. Kam ein i nach der elision des h zwischen vocalen zu stehen, 
so ging es in den entsprechenden halbvocal über: a!Jen: aihen, 
a!J0tz: aihotz, le!Ja: lehia, le:;o: leiho, o!Jan: oihan, sa !Jets : saihets. 
Bisweilen aber ist das h nicht im sp.-bask. ausgefallen, sondern im 
frz.-bask. eingeschaltet, z. b. soul. ahaire: bask. aire ausspan. aire, 
nnav. mihimen aus lat. vimen. 

Das inlautellde h wird auch im frz.bask. nicht immer geschrieben 
(wol auch nicht immer gesprochen). 80 finden wir bei Dech. viocian 
neben vihoz, vihoeera, bei Liz. nai (Lc. 8, 20) neben nahi (z. b. 
Mt. 8, 3. Mc. 15, 12. 15, 15. Lc. 15, 28). 

~ 21. Baslc. ~, z, eh (i). 

a. Bask. sist ein tonlosel' zischlaut, der zwischen frz. s und 
frz . eh zu stehen scheint. Van Eys (Gramm. comp. 11) sagt dal'
über: ,,8 a à. peu près Ie son de s français ou espagnol, mais plus 
gras, plus nourri. Ce n' est plus s et pas encore eh; mais toujours 
plus près de s que de eh." 

Bask. z dagegen ist das scharfe frz. s. Diesel' laut wird auch ç 
(e) geschrieben. 

Bask. eh hat denselben lautwert wie span. eh, weshalb die fran
zösischen Basken auch teh schreiben. N ur im souletin wird i 
gesprochen, während dieser laut in den übrigen dialecten nur in 
sehr wenigen wörtern gehört wird. 

Mit tlJ ist entweder ts oder eh gemeint. 
{3. Häufig wechseln die beiden tonlosen zischlaute s und z mit 

einander. Beispielsweise erwählle ich einige fálle, wo wenigstens in 
der schrift s und z neben einander stehen: 

lab. sail: sp.-bask. nnav. zél ,zäh, ausdauernd, tüchtig'. 
lab. salcar: gUlp. frz.-bask. zalcar ,spreu, kruste' (s. van Eys, 

Dict. 370). 
lab. salhe: nnav. zalhi, sp.-bask. zale ,hölzerner oder eIserner 

löffel' . 
nnav. saldo: lab. zaldo ,haufen, menge'. 
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guip. 8amin: lab. zamin ,~itter'. 

frz,-bask. 8apar: zapar ,strauch'. 
frz.-bask. 8ehe: zehe ,spanne'. 
bask. 8in: frz.-bask. zin ,eid' (z. b. Liz. Mt. 14, 9 cinarert). 
bizc. ai8e: guip. aize, frz.-bask. haize ,wind'. 
bizc. e81co: bask. (h)eze ,feucht'. 
lab. e8tul: bask. eztul ,husten'. 

93 

lab. [Je8tera : frz.-bask. [Jeztera, sp.-bask. lab. eztera ,schleifsteill'. 
frz.-bask. [Ja8na: [Jazna, griip. [Jazta, bizc. [Jaztai ,käse'. 
lab. ahulB: ahutz ,wange'. 
lab. ohat8e: nnav. ohatze ,nest'. Liz. Mt. 8, 20. Lc. 9, 58 eta 

eerueo ehoriée ohatzeae. 
sp.-bask. aurd8: frz.-bask. akuntz ,ziege' . 
lab. ahartt8i: nnav. ahantzi ,vergessen'. Liz. Mt. 16, 5 ahanz 

eequiért o[Jui hartzera, Lc. 12, 6 el a hetarz'e bat ezpaita ahartcirie 
Iaincoaren aitzirtean. 

lab. irait8i: nnav. iraitzi ,wegwerfen'. Liz. Mt. 5, 13 iraizteeo, 
5, 29. 30 iraitzac, Mc. 11, 23 ken adi, eta iraitz adi it8a88ora, 
12, 8 eta iraitz ceçaten maha8titie campora, Lc. 10, 16 iraizten. 

Wo t8 und eh wechseln (wie z. b. in it8U: iehtt ,blind'), wird 
kaum mehr als ein orthografischer unterschied vorliegen. 

,. Oft stehen z und tz gleichwertig neben einallder. 80 lautet 
nnav. zaizue, soul. zaizie im lab. zaitzue. lch gehe aber auf diesen 
wechsel nicht ein, weil ich nicht entscheiden kann, in welchen 
fä11en er wirklich vorhanden ist und in welchen wir nur mit der 
orthografie zu tun haben . Dech. z. b. schreibt sowol [Joytz wie [Joyz 
und [Joycian. Ueber den schwund von t VOl' 8, z + consonant hahen 
wir oben (~ 16, ') gesprochen. 

Hier sei noch erwähnt, dass anlautendes z nach bai zu tz ver
stärkt wint 80 schreibt Dech. ezpaitzen (= ez + bai + zen). Aus 
Liz. verzeichne ich beispielsweise: baitzuen (Mt. 12, 22), ezpaitzuen 
(Mt. 1, 19), baitzuten (Mt. 13,54), baitzadueaten (Mt. 14, 5), 
baitzen (Mt. 1, 19. 8, 24), baitzarete (Mt. 10, 11), baitziraden 
(Mt. 9, 36), baitzayo (Mt. 5 , 22), baitzaye (Mt. 5, 7. 9, 15), 
baitzaiçue (Mt. 13, 11), baitziteeen (Mt. 9, 10), baitzedin (Mt. 11, 
1), baitzaiten (Mt. 8, 28), baitze[Joen (Mt. 7, 28), baitzeuden 
(Mt. 13, 54). 

Aus z + z wird ebenfalls tz. Beispiele aus Liz. : etzaituztet 
(Mt. 7, 23), etzeçan (Mt. 1, 25), etzaitzaten (Mt. 7,6), etzén 
(Mt. 19, 8), etzayo (Mt. 12, 32), etzaye (Mt. 12, 31), etzarete 
(Mt. 6, 26. 10, 20), etzaretela (Mt. 6, 8. 6, 16. 6, 34. 10, 
26. 10, 28. 10, 31), etziraden (Mt. Il, 20), etzaiteztela (Mt. 
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10, 5), etzaiteztençát (Mt. 7, 1), etzoaztelrz (Mt. 10,5). Bei Dech. 
wird diese verschärfung nicht in. der schrift ausgedrückt (vgl. z. b. 
ecineten, eçiraden, eçayt, eçayçula, eçuqueyena) . 

d. Neben fOl'luen mit z stehen vielfach solche mit eh, sowol im 
anlaut wie im inlaut. Bei dem wechsel Z: eh im anlaut ist es 
äussel'st schwierig zu entscheidell, wann wir mit einelll eigentlichen 
lautwechsel zu tun haben, denn auch das dell1inutive praefix eh
verschmilzt mit anlautendell1 z zu eh. 1ch gebe einige beispiele von 
Z: eh, freilieh ohne die trennung von z = eh und eh + z = eh 
durchzuführen. Man vergleiche: 

guip. nnav. zal', bizc. zaar, frz.-bask. zaha1' ,alt': guip. frz.-bask. 
ehar, bizc. c!taar, llnav. ehahar ,schlecht'. Man betrachtet eha(ha)r 
als deminutivull1 zu za(ha)r. 

bask. zakar : dakar (s. van Eys, Dict. 370). 
guip. zakur, nnav. zakhur: frz.-bask. ehaku?' ,hund'. Liz. Me. 

7, 27 ehaku1'l'ey, 7, 26 ehakur1·ée. Guip. elialcur wird als deminu
tivum angegeben. 

lab. zama1' : ehamar ,krabbe'. 
bask. zango ,bein' : frz.-bask. ehain,ku ,hinkend', gUlp. ehangu 

,verstümmelt' (s. van Eys, Dict. 79. 372). 
frz.-bask. zirzil: ehirehil ,zerlull1pt, sehll1utzig' (vgl. ~ 16, E. 

~18, y). 
bask. zoko : c!toko ,eeke'. Die form ll1it eh ist deminutivum. 
bask. zorro ,sack, scheide' : ehorro ,rinne' . Ohorro wird eine 

deminutivbildung sein. 
guip. lab. zo tin , bizc. zopin: nnav. bizc. ehotin, lab. ehop,in 

,schlucken' . 
sp.-bask. ZUl', frz.-bask. zuhur: nnav. ehuhur (Liz. hat çuhm', cl. i. 

zuhur) ,weise'. 
sp.-bask. zuri : guip. frz.-bask. ehuri ,weiss' . 
lab. zurruta: frz.-bask. ehurrusta(n) ,fliessend'. 
guip. nnav. zudz: nnav. ehu1'c!t ,waise'. 
guip. fl'z.-bask. zut, bizc. zutin: frz.-bask. c!tut ,aufrecht' (Liz. 

J.Jc. 6, 8 çutie, also mit z). 
bask. zuzen: nllav. ehuchen ,recht' (Liz. Mt. 3, 3 çueen, abel' 

Jh. 8, 7 ehuehendurie, 8, 10 ehuehendu). 
bask. azal: aehal ,rinde, kt·uste'. 
guip. azari, bizc. frz.-bask. azeri: frz.-bask. aehe1·i ,fuchs'. 
sp.-bask. lab. erraz: frz.-bask. erraeh, erreeh ,leicht" Liz. , Jjc. 

5, 23 ermehago). 
guip. izeki: nnav. ieheki ,brennen', nnav. iraeheki ,anzünden' 

(Liz. Mt. 13, 42 eta egotziren dituzte labe daieheeanera; Mt. , 5, 
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15 eta eztute iraieltequiten eandelá, . Lc. 11, 33 eandela imeltequia, 
12, 35 eandelde iraeltequiae, 12, 49 baldin ia iraehequia bada). 

V gl. noch den wechsel tz: eh. in frz.-bask. aretze : ar'eclte ,ein
jähriges kaIb', guip, aritz: bizc. arieh ,eiche', guip. aitz : bizc. aeh 
,fels', gnip. zatzait, natzaizu, natzayo: bizc. zaehat-az, naehatzu, 
nacltalco (Campion 717 sq.), guip. zintzaidan, Jlirdzaizun, nintzayon: 
bizc. zinehatazmz, ninehatzun, ninehalcon (Camp ion 728) u. s. w. 

Wechsel von 8 mit eh liegt vor in guip. frz.-bask. 80il ,verlassen, 
einsam, nackt': frz.-bask. ehoil ,allein' nnd guip. mar8oi: marcltoi 
,schnitt, scheibe' 

E. In den meisten baskischen mundarten ist i (frz. eh, eng. 8h) 
ein sehr seltener laut (z. b. in au-ie, hura-ie, m'i-ie) , irri souletin 
abel'. ist bask. eh (span. eh, engl. eh) oft zu i geworden. Beispiele 
von soul. i aus bask. eh sind: 

soul. ialtii: lab. nnav. ehahu ,rein'. 
soul. iabal: nnav. eltabal: bask. zabal ,flach, breit, ausgedehnt'. 
souL iahar ,alt': bask. elta(ha)r ,schlecht': za(ha)r ,alt'. 
soul. ielte: lab. nnav. ehelte, guip. ehe, sp.-bask. ze ,klein'. 
soul. ien'i: guip. lab. nnav. elterri, bizc. chan'i ,schwein'. 
soul. iuri: guip. lab. nnav. ehuri, sp.-bask. zuri ,weiss' . 
soul. 8üien: unav. ehuehen: sp.-bask. lab. nl1av. zuzen ,recht'. 
soul. iüti: guip. lab. nnav. ehuti1c, guip. zuti1c ,aufrecht' (zu 

zul, ehut). 
soul. aieri: lab. nnav. aeheri: bizc. lab. nnav. azeri, guip. azari 

,fuchs'. 
soul. aiuri: lab. nnav. aehuri ,lamm', bizc. aeltm'i ,zicklein'~ 

Dass bask. eh abel' nicht selten auch im souletin unverändert 
geblieben ist, ersieht man aus Gèze 311, wo zahlreiche mit eh 
(teh) anlautende wörter aufgezählt werden (elta1cltur, ehan1cü, elt ar' , 
eltipi u. s. w.). 

~. Die wechselbeziehungen der zischlaute mit andern consonanteIi 
sind schon meist in vorhergehenden paragrafen erörtert worden. 
Ueber 8: l' s. § 12, ~,über z (eh): t § 16, E, über z: d § 17, 
y, über z (eh, t8): . 1c § 18, y, über eh: !l § 19, y. 

Ziemlich oft ist eh aus span. jentstanden , natürlich abel' zn 
einer zeit, als das span. j noch palatal war. BeispieIe: 

lab. llnav. bachera ,gefäss', vgl. span. bajel (das ursprünglich 
,gefáss' bedeutet hat). 

nnav. alforelta, lab. alfureha, guip. aljJorelta ,reisesack, bettel
sack', aus span. alforja. 

lab. keeltu ,klage', aus span. queja. Tm bizc. lautet das wort 
1cei8a. 
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Vgl. dazu van Eys, Dict. 219 sq. Ueber aehol: ajol und ehaz: 
yaz s. ~ 9, (3. 

Sehr selten ist 8 in j oder j in 8 übergegangen (vgl. Cam
pion 114). 

"'. Wie vel'hält sich lab. zarrapo ,schaurn' zu glb . . arrapo (vgl. 
guip. apar) und guip. zapo ,kröte' zu glb. bask. apo (vgl. span. 
8apo)? Sind a1'rapo, apo mit schwund des anlautenden z aus zar
rapo, zapo entstanden ? 

Das auslautende z von ez ,nicht' ist im souletin vor I, n, h 
geschwunden, z. b. eledin aus ez + ledin, eniz aus ez + niz, ehiz 
aus ez + hiz. Beispiele aus Dech.: eliçate, elaydite, enue, enuçu, 
enuçula, enuyen, enuque, enuqueçu, eninduquen, enaçan, enaçaçula, 
enadin, enadila, enaquidiçu, enaguien (dagegen schreibt er auch 
ezlarraque, eznadin, eznaydi, eznuyen). 

Schwund von 8 ist selten. V gl. etwa guip. frz.-bask. ??toko: nnav. 
soul. m08ko ,schnabel', bizc. ?llukur: guip. m08kor ,gipfel', nnav. 
milikatu (limikatu) , soul. millikatii: guip. 17lilli8katu ,lecken'. 

Dissimilatorischer schwund von 8U) liegt vor in guip. frz.-bask. 
ehimi8ta ,blitz' ans ehisU)mi8ta. In Baigorry sagt man ehi817li8ta 
(van Eys, Dict. 82) und Liz. hat eM8t-mi8ta (z. b. Lc. 9, 29 eta 
haren abillamendua ehurit eta chi8t-mi8ta beçain arguit). 

~ 22. lJi88imilation8er8eheinungen. 

(1.. Dissimilation von r - rist sehr häufig: vgl. ~ 10, e, i;, ~ 12, 
(3, J, E. Hier gebe ich noch einige beispiele VOll liquida-dissimilation: 

lab. konkor, nnav. kunku1' ,bucklig', vielleicht aus *kurkur ZUl' 
wurzel gur (s. van Eys, Dict. 239). 

frz.-bask. zirzil ,zerlumpt, schmutzig', wol ebenfalls eine redupli
·cationsbildung (*zirzir oder *zilzil). 

nnav. ehinehila ,gläckchen', wol aus *ehilehila. V gl. lab. ehilineha, 
bizc. ehiliJla und guip. ehineharri (span. eeneerro). 

lab. gongoilla ,tumeur qui vient sous Ie menton des moutons', 
aus *golgoilla, zu golatu (vgl. van Eys, Dict. 170). 

bask. biribil ,rund', aus *bilbil. V gl. luharbil, gurbil, barmbil. 
Dissimilatorischer schwund von r begegnete uns schon in ~ 12, 11· 

Andere fälle sind: 
frz.-bask. ogam ,chienne chaude', aus *hor-gara, vgl. hor ,hund' 

und ar-kam, az-kam. 
bask. !J0gor ,hart', aus *gorgor, reduplication von gor ,taub' 

(lll'sprünglich ,hart'). 
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lab. papor ,krümchen', aus *parpor, eine mit porroska und apur 
verwante reduplicationsbildung. 

{3. Dissimilation von ó - JJt ZU Ó - n liegt VOl' in óaóen'una: óaóer
ruma ,( ~ 10, y), von n - n zu n ~ r in óuztarina aus *óuzt anina: 
óuztan (vgl. ~ 10, E) . Ueber dissimilation von d - d zu d - g und 
zu g - d s. ~ 17, {3. FäUe von stimmtondissimilation findet man in 
~ 15, ct, ~ 16, f3, ~ 18, {3. 

Dissimilatorischer schwllnd von k scheint vorzuliegen in jakiunde 
aus *jakikunde (~ 18, e), von set) in chimista aus chis(t)1Jlista 
(~ 21, ",). 

y. Von zwei gleich oder ähnlich lautenden silben wird nicht 
selten eine unterdrückt. BeispieIe: 

lab. zangar ,wade', aus zango-saga?', wie das wort im nnav. 
lautet. Der schwund von go ist durch gar, der von sa durch zan 
verllrsacht. Vgl. van Eys, Dict. 372. 

bask. jainko (yaiJlko) ,gott' , aus jaungoiko (yaungoiko). Die silbe 
!Joi ist durch den einfluss von ko geschwunden, hat abel' den voca
lismus der vorhergehenden silbe modificiel't. Vgl. van Eys, Dict. 226. 

lab. erkatz, frz.-bask. erhatz, sp.-bask. e1'ratz ,besen' , aus *errauts
(k)atz (vg1. van Eys, Dict. 43). 

nnav. orzanz ,dollner', aus *orz-azantz (van Eys, Dict. 314). 
gurp. sagardo, frz.-bask. sagarno ,apfel wein', aus *sagar-ardo, 

*sagar-arno (van Eys, Diet. 331). 
bask. (h)e1Jleretzi ;ueullzehn', aus *(h)alllar-óederatzi (van Eys, 

Dict. 16). 
lab. zaldun ,reiter, ritter, edelmann', aus zaldidun, wie man nach 

van Eys (Dict. 370) zu Guéthary sagt. Auch in zaltoki ,sattel' 
scheint irgend eine dissimilation stattgefunden zu haben. 

frz.-bask. óekaitz ,eifersucht', aus *be.9i-gaitz (van Eys, Dict. 57). 
bask. óetazal ,augenlied' , aus *bekazal, aus *óegi-kazal. In óepuru 

für *begi-puru bahen wir wol eine analogiebildung nach bekaitz, 
betazal u. s. w. zu seben. Auéh betondo, betille können analogie
bildungen sein. Wie betazal ist au eh otazal: o!Ji zu beurteilen 
(vgl. ~ 16, y). 

soul. patako (pattako?) Jartoffel',' aus *patatako, entlehnt aus 
span. patata und mit dem suffix -ko versehen. 

In der conjugation finden wir sehr bäufig dissimilation von -tete 
und -tekete, z. b. 

guip. dizute ,ellos os 10 &c.', aus *dizutete (vgl. dizute ,él os 10 &c.' 
Campion 370). Abel' lab. dautzuete mit schwund des t aus *dautzutete. 

guip. frz.-bask. zaituzte ,ellos os &c.', aus *zaituztete (vgl. zaituzte 
,él os &c.' Campion 374). 

Verband. Kon. Akad. v. Wetenseb. (Afd. Letterk .) N. R. Dl. V. 7 
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guip. óizate ,ellos me 10 &c.', óizazlde ,ellos os 10 &c.', aus 
*óizatete, *óizazutete (Campion 3S0. 382). Die corr(;)spondierenden 
formen des lab. sind: biezate , óietzate (Campion 473). 

lab. lio1cete, guip. liote1ce ,ellos les 10 &c.', aus *lio1cetete, *No
te1cete (vgl. lab. lio1cete, guip. liote1ce ,él les 10 &c.' Campion 
490. 415). 

lab. zintuzlcete, guip. zindute1ce ,ellos os &c.', aus *zintuz1cetete, 
*'zindute1cete (vgl. lab. zintuz1cete, guip. zindtde1ce ,él os &c.' C&m
pion 491. 4.1G). 

lab. zaitzaz1cete, guip. zaitza1cete ,ellos os pueden', ursprünglich 
-1cetete (Campion 478. 387). 

guip. dizazute1ce ,ellos os 10 pueden', ursprünglich -te1cete (Cam
pion 386). Die nicht dissirnilierte lab. form hat ein t verloren: 
diezazue1cete aus *diezazlde1cete. 

guip. ditzaz1cizute1ce ,ellos os los pueden', ursprünglich -te1cete 
(Campion 386). V gl. lab. dietzazue1cete mit ausstossung eines t. 

guip. dizayote1ce ,enos les pueden 10', ditzaz1ciote1ce ,enos les 
pueden los', ursprün glich -tekete (Campion 386). Die correspon
dieren den lab. fOl' men dioza1cete, diotza1cete (Campion 477) haben 
-1cete a us -1ce te te. 

guip. alóadizayote ,si ell os les pueden 10', alóadizaz1ciote ,si enos 
les pueden los', ursprünglich -tete (Campion 390). 

guip. alóadizazute ,si ellos os 10 pueden', alóadizaz1cizute ,si ellos 
os los pueden', ursprünglich -tete (Campion 390). 

guip. albazaitzate ,si ellos os pueden', urspl'ünglich -tete (Cam
pion 391). 

guip. zizazuten ,enos os 10 &c.', ursprünglich -teten (Campion 
399). V gl. lab. ziezazueten mit schwund eines t wie ziezazuen ,el 
os 10 &c.'. Auch in guip. zizaz1cizuten ,ellos os los &c.' ist -ten aus 
-teten entstanden (dagegen lab. zietzatzueteJz wie zietza,zuen mit 
schwulld eilles t). 

guip. zizayoten ,ellos les 10 &c.', zizaz1cioten ,enos les los &c.', 
II)it -ten aus -tetelt (Campion 400). So auch die entsprechenden 
lab. formen ziozaten, ziotzaten (Campion 484). 

guip. lizazute1ce ,enos os 10 podian', ursprünglich -te1cete (Cam
pion 403). V gl. lab. liezazue1cete mit schwund eines t wie lieza
zue1ce- (Campion 486). 80 auch guip. litzaz1cizute1ce ,ellos os los 
podilln' (vgl. lab. lietzatzue1cete). 

guip. lizayote1ce ,ellos les podian 10', litzaz1ciote1ce ,ellos les podian 
los' , ursprünglich -te1cete (Campion 404). Dagegen lab. lioza1cete , 
liotza1cetf! mit -1cete aus -1cetete (Campion 486). 

guip. zintzaizte1ce ,ellos os podian', ursprünglich -te1cete (Campion 
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405). Das entspreehende lab. zintzazkete mit -kete aus -ketete 
(Campion 487). 

So auch gnip. daukazkiote ,ellos les tienen los', zauzkate ,eUos 
os tienen', daukaZlde ,ellos os 10 tienen', daukazkizlde ,ellos os los 
tienen', daukayote ,ellos les tienen 10', begiote ,ellos háganles 10' 
u. s. w. 

~ 23. Consonantenutllstellung: 

a. Umstellung von vel'sehlusslauten und r: 
lab. harrabots : bask. (h)aba1'1'ots ,läl'm'. Das wort gehört zu abar 

(van Eys, Diet. 2). 
lab. arrapo: guip. apar ,sehaum'. 
bize. irago, frz.-bask. iragan: guip. iga?'o: frz.-bask. igaran ,VOf

übergehen'. Die lautfolge r-g ist die ältere (vgl. andere eausativa 
wie erakan'i, eradoski, die sich zu ekarri, edoski verhalten wie 
irago zu igo, iragan zu igan) . Liz. hat il'agan (z. b. Mt. 5, 18 
il'agan daiteno ceruä eta IU?'1'a, iotabat edo pltnctu hutsbat ezta Le
guetic iraganen). 

lab. marroka ,warze' : 11Iakor ,schwiele' (verwant mit gor, gogO?) 
soul. eradan: edal'an, nnav. ederan ,tränken'. Die lautfolge r-d 

ist ursprünglieh. Schon Liz. hat d-r: Lc. 13, 15 edel'atera. 
soul.khel'rade: soul. nnav. lchedarre, sp.-bask. keda?', lab. kelde?', 

kheldar ,1'l1ss'. Urspl'ünglieh ist d-r. 
nnav. guip. e1·ide.Jt, bizc. erido: frz .-bask. ediren, sp.-bask. ydoro, 

odoro, ydera!lten, eclarayten (Refranes von 1596) ,finden'. Liz. hat 
erielen (z. b. Mt. 7, 7 bilha eçaçue, eta eridenen duçue). 

sp.-bask. nnav. i1'lldi: frz.-bask. idll1'i ,ansehein, ähnlichkeit, bild' . 
Die form irudi wird ursprünglich sein . Dech. hat irucli, yl'udia; 
Liz. hat ebenfalls i?'lult' (z. b. Mt. 26, 66 ce?' i'1'udi çaiçue). 

bask. maradikatll: guip. madm'ikat16 ,maledieere' . Die guip. form 
mit d-l' ist natürlich jünger. 

guip. lel'de: nnav. elder ,speichel'. Die mittelform ist etwa *leder . 
lab. pl'obe, soul. praube ,arm', jJl'aubezia ,armut' : span . pob?'e, 

frz. pauvl'e. Liz. Lc. 7, 22 paubrey, Me. 12, 44 paubreciatic. 
nnav. ?'ek1"ltbaltt ,wieder erlangen': frz. reCOUV1'er. Liz. Mt. 11, 5 

itsltéc ikustea l'ec1'ltbrdzeu dzdé. 
(3. Andere metathesen von liquidae ulld nasalen: 
lab. gal'bal ,kahl': guip. kalpar, bizc. kalbar ,scheitel' . 
fl'z.-bask. arbalcla ,saumsattel', aus span. albarda. 
sp.-bask. os tira la , lab. orzirale: ol'zilare ,fl'eitag'. 
frz.-bask. kambor ,kohle, kohlenfeuer', aus span . carbon. Liz. 

Jh. 18, 18 ikatz kambO?'1'a. 
7* 



IOO BEI'fRÄGE ZU EINER VERGLEICHEND.EN LAUTLEHRE 

lab. 1Jlarsoka: masorka ,weberschiffchen'. 
sp.-bask. labana: lab. naóala, nnav. soul. nabela ,(rasier)messer', 

entlehnt aus span. naóaja. 
lab. nnav. lilllikatu: lluav. milikatu, soul. millikatii, guip. mil

liskattt ,lecken'. Liz. Lc. 16, 21 eta haren çautiac limicatzen 
cituztén. 

guip. · le!lat·: guip. lab. elkot ,trocken'. Nebenformen von legot 
findet man bei van Eys, Dict. 252. 

frz.-bask. nihot (nehot) : bizc. inot, guip. iiiot ,jemand, wel' auch'. 
y. Umstellung von verschlusslauten: 
bizc. ba !Ie : guip. frz.-bask. gabe ,ohne' . Die form bage schcint 

auch frz.-bask. ge we sen 7.U sein, denn Dcch. hat neben gabe auch 
die form mit b -!I (Imptimitu bagueric). 

bask. bakallao ,kabliau' aus *kaballao. Span. bacal(l)ao ist zunächst 
aus dem baskischen entlehllt und mittelbar oder unmittelbar stammt 
ndl. bakeljauw aus derselben sprache. Das baskische wort ist aber 
nicht einheimisch, sondel'll im späten mittelalter vom norden her 
eingedrullgen. 

lab. ipüpilat ,bischof', aus lat. episcopus. Schon Liz. (im glossar) 
hat tjJizpt·cua. Bei Dech. finden wir mit anlehnullg an apez die 
form apezpicllq (vg!. soul. aphezciipii). 

la b. pitika: ttipika ,zicklein'. Die form pitika ist urspriinglicher 
(s. ~ 14, y). 

lab. una v. uda!lara: soul. ugadera ,fischotter' . 
J. Wechsel von st, z t mit ts, tz: 
bizc. frz.-bask. azken, bizc. -azten (in e!lubazten): gUlp. atzen 

,letzter' . 
frz .-bask. aztapm': lab. atzapat ,tatze, klaue' (vgl. van Eys, 

Dict. 38). 
guip. gazta ,l\äse': frz.-bask. gatza ,geronnen' (vgl. van Eys, 

Dict. 157). Liz.Lc. 22, 44 odol chotla ,r;atzatu. 
nnav. haste: hatse ,anfang'. Liz. Mt. 12, 45 eta guiçon haren 

jiua hatsea baino gaichtoago da, 24, 8 baina hauc g1tciac dolore 
halseac dirade, 24, 21 munduadJZ hatsetic, Mc. I, 1 hatsea, Jb. 
1, 1 hatsean cen hitza. Dieselbe umstellung bei Dech. (Gute hatse 
eta jina) und im lab. (hatsapen .neben hastapen). 

Auch in fällen wie beste : bertze , bost: boTtz hat stellenwechsel 
des zischlaütcs und des t stattgefunden (vgl. ~ 12, 11). 

e. Eine merkwünhge met.athese finuen wir hei nnav. azazkal: 
guip. azkazal ,nagel' (aus *hatz-kazal, vgl. bizc. atz-azal). 
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N achträge nnd berichtignngen. 

In den nachträgen gebrauche ich noch die folgende abkürzung: 
O. V. = Oancionero Vasco. Poesias en lengua euskara recogidas ... 

por José Manterola. San Sebastian 1877-1880. 

S. 7. Zu bask. -ra-. Die causativa von ikasi und ikusi lauten 
bei Liz. iracats(i) , em.clds(z): belege findet man auf S. 19 (~ i 6, t;). 

S. 10. Zu ~ 1, a.. Schon in den Refranes von 1596 begegnen 
uns formen wie amea, alabea, nesque(l mit -ea aus -a + a. 

S. 11. Zu ~ 1; y. Füge hinzu soul. haboro: frz.-bask. oboro 
,mehr'. Die form oboro schon bei Dech. 

S. 14. Zu ~ 1, t;. Guip. a aus au in nak, nan, nazu, nazute: 
nau ,naute. Zahlreiche. beispiele von ak aus auk fin den wir in den 
gedichten des Indalecio Bizcarl'ondo y Vilinch: dakat (0. V. lIl, 
202), dacatan (0. V. Il, 1, 10), daka (0. V. Il, 1, 110. 112), 
dacac (O.V. Il, 1, 75), dakazu (O.V. Il, 1, 112), ' dacazula 
(O.V. Il, 1, 24), dacazun (O.V. Il, 1,48), nacazula (O.V. Il, 
1, 26). Daneben sind abel' auch daukat u. s. w. in gebrauch 
(s. Oampion 432 sqq.). -. Lab. arthiki = aurthiki ,werfen'. 

S. 19. Zu ~ 2, J. Uebergang von er in ur liegt VOl' in zurda: 
zerda aus span. cerda (s. van Eys, Diet. 379). Schon Oihenart hat 
u (sourda tincatus sobera, datorque et'enzera). '-. - Ein unerklärter 
fall von eaus u ist soul. enhe ,ermüdet' aus unhe, wie das wort 
im labourclinischen lautet (vgl. van Eys, Dict. 355). 

S. 19. Die zeilen 5 und 6 von unten (" Unklar ist das verhältnis" 
u. s. w.) sind zu streichen , denn nirgends bei Dech. ist ecelJn eine 
conjunction. EcelJn iaunec ezlu nah1; bedeutet "kein einzigerherr 
will", ecelJn bothe1'en'c ' .eztu "hat keinerlei macht", ecelJn pausu 
"irgendwelche ruhe", ceren ecelJn scripturan erideiten ezpaitze7l 
"weil sie [die baskische spracheJ inkeinem schriftwerke zu finden 
war" u. s. w. An allen stellen ist ecelJn = edozein. 

S. 20. Zu ~ 2, t; . Fälle von ek aus euk sind necan (0. V. Il, 
I, 22), cenecan (0. V. Il, 2, 40) aus neukan, zeneukan. Die bei

spiele sind den guipuzcoanischen liedern des Vilinch entnommen. 
S. 21. In ~ 3, d. Wie zil(h)o neben zul(h)o kann nebenbul(h)ar 

,brust' eine form *bil(h)w' gestandell haben. Ein solches *bil(h)ar 
scheint abel' in frz.-bask. bilarrausi (bilharrozi) ,veau male agé de 
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quelques mois' vorzuliegen. Ich erkläre bilarrausi als ,von der brust 
gerissen, entwöhnt', aus ' *bil(h)ar = bul(h)ar ,brust' und (h)autsi 
,gebrochen, gerissen'. 

S. 23. Zu itzur neben itzul (vgl. S. 31 und ~.56). Vielleicht 
ist das r in nnav. soul. itzur t.rotz lab. ~'tzurri als weich zn be
trachten, denn Liz. schreibt itzuri. Dann ist das u im souletin ganz 
regelmässig. 

S. 38. Die zeilen 15 und 16 (bask. (jin: e(jin u. s. w.) sind zu 
streiehen. Die ff)rm (jinen bei Dech. gehört nicht zu e(jin, sondeJ'n 
zu soul. Zin, nriav. !Jin ,kommen' und (jinendira bedeutet also 
,werden kommen'. V gl. (jinen vayta ,wird kommen' (ETa!! !}a!Jra 
(jinen va!Jta te?ttacera ordu!Ja). Der inf. praes. lautet IJiten (Penac 
01"0 !Jiten dira ie!!"ooaren ?taAitic). 

S. 38 sqq. Zu ~ 7. Interconsonantische vocalausstossung ist be
sonders häufig im roncalischen und salazarischen. 

S. 44. Zn ~ 8, I. Guip. beardet hat eine .colltrahierte form mat 
neben sieh (C. V. II, 1, 30. 50). So sueh biu(ju (C.V. II, 3, 86), 
bea(jun (C. V. 111, 64), beaitttzu (C. V. lIl, 66) aus Oeardegu, 
bearde(jun, Oeardituzu. 

S. 48. Zu ~ 10, 'Y. A uch in modernen texten finden wir oft 
die schreibweise nb. 

S. 50 sq. Zu ~ 10, )1. Füge hinzu frz.-bask. ihardet8i, ihardesten 
aus inhardetsi, inhardesten (Oihenart hat noch inltardet8ia, inhar
desteric, abel' daneben iharde8pena, während der fast cin jabrhundert 
ältere Liz. nur die form mit h kennt: Mc. 11, 30 iharde8taçue , 
Lc. 10,28 ihardetBi, 11, 7 ihardesten, 20, 7 ihardet8 ceçate1t, 
Jh. 9, 20 ihardets ciecén u. s. w.). 

S. 52. Zu ~ 10,.9-. Ein ähnlicher fall wie emetilc: hementik : 
(ft)elllendilc ist illeti, ilheti: illtendi ,feuerbrand'. Oihenart hat nd 
(mainata execoari, ber8e(jatic !Jaldo ari bada, hire diruti, edo biniti, 
emoc ilhindia8 v81citi) , bei Garibay aber fiilden wir ilinti (Jaun santi 
Laurent : es[ c Ju vatean curi, ve8tean ilinti). Die nebenform ichendi 
scheint eine deminutivbildung zu sein (schon bei Oibenart: es estupa 
ixindien aldean). - Zu altatzi : ahantzi gehört noch guip. aztu, 
bizc. aaztu (die Refranes von 1596 haben anztu). Oihenart hat 
einerseits aftasten, derahaza (t'usto du iraba8ten, iocoa eta putac 
dituenac aftasten; (jtiiza gaiza(joacderahaza), andererseits ab er ahanscor 
(Iaincoa, lusacor bad' ere, esta ahanscor). 

S. 53. Zu ~ 10 , .9-. Wie Dech. hat auch Oihenart -lei aus -lein 
(z. b. Iaincoarequi, ltirequi, emastearequi, beldu1'requi, (jo(j01"rarequi 
u. s. w.). 

S. 57. Zu ~ 12, {3. Zwei interessante fälle von r: l: d sind 
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sp.-hask. erur: guip. elur, frz.-hl\Sk. elhur: bizc. edur ,schnee' und 
sp.-hask. bemr: guip. helm', frz.-bask. belhar : bizo. hedar ,kraut, 
gras'. V gl. ~ 13, y. - Sicher aus I entstanden ist z. b. noch das 
r von bizc. erdu: sp.-bask. eldu, frz.-bl\Sk. heldu ,kommen'. Belege 
von erdu findet man u. a. C. V. 111, 84. 86. 

S. 60. Zu ~ 12, J. .Beispiele von raus d sind nicht selten bei 
den guipuzcoanischen dichtern. So schreibt lturriaga badir~, dirazu 
(C. V. 111, 36) für hadidazu, didazu und gebrauchen Jparraguirre 
ulld Echegaray irulci, iruljui (C. V. 1I, 3, 86. 4, (1) statt idulci. 
Aus den liedern und den prosa-bruchstücken des Vilinch habe ich 
die folgenden fälle verzeichnet: dizuran, zaituran (C. V. U, 1,26), 
zaiturala (C. V. II, 1, 112) aus dizudan, zaituáan, zaitudala; dirazu 
(C. V. U, 1, 32. 44. 2, 42), dirazun (C. V. II, 1, 94. 98) aus 
didazu, didazun; cenirall (C. V. I, 1, 75. 77. Il, 1, 28. 2, 40), 
ciran (C. V. I, 3, 74. Il, 2, 38), cirala (C. V. J, 3, 74) aus 
zenidan (ziiiidan), zidan, zidala; f'ru1cilco (C. V. UI, 204. 210), 
irukitzeko (C. V. IJ, 2, 90) aus iduA,.ilco, idu1citzeko; dirare (C. V. 
III, 204. 206) aus dirade; derilla (C. V. Il, 2, 36), nerilla (C. 
V. I1, 2, 3b) aus dedilla, lzedilla; iruri (C. V. U,.I, 104. IU, 
206), iruriko (C. V. 11, 1, 100), dirurizu (C. V. U, 1, 28), 
dirurizuna (C. V. lIl, 208), diruri (C. V. UI, 202), badiruri (C. 
V. 11, 1, lOS), diruriyena (C. V. Il, 2, 40. lIl, 208), dirurite 
(C.V. 111, 204) aus irudi U.s.w.; eran (C.V. 1,1,76. Il, 1, 
110), era ten (C. V. 11, 1, 98. 110) aus edan, edaten; orOJl (C. 
V. U, 1, 61), oroyatzen (C. V. U, 1, 112) aus odoi, odoyatzen; 
e1'O (C.V. 11, 2,38) aus edo; hara (C.V. U, 1, 14.30.32. 
88. !)6. 104. 108) aus bada; aritzen (C. V. 11, 1, 96) aus aditzen ; 
lori (C. V. II, 1, 108) aus lodi; cupira (11, 1, 42) aus lcupida; 
8entira (C. V. U, 1,96. 9S) aus 8entida; menyo (C. V. 1I, 1, 
24. 52. 86. 8S. 90) aus mediyo; ariyo (C. V. II, 1, 28) aus adiyo; 
óerinA,.utubak (C. V. II, 1, 90), berincatuba (C. V. II, 2, 36) aus 
áedinlcatua(k); inbiri!Ja (C. V. lIl, 204) aus imbidiya. Dagegen hat 
Vilinch ichogon (C. V. 11, 1, 112), bigal (C. V. II, 2, 42), obwol 
man bei ihm eher formen mit l' aus derwartet. In cedorrec (C. V. 
U, 2, 36) aus zeron'ek liegt dissimilation VOl' wie in bedori, bedor
rek. - Labourdinische beispiele von raus d sind noch lIliriku = 
mediku ,arzt' und ero8!.:i = ed08ki ,saugen'. 

S. 62. Zu ~ 12, '1. lntel'vocalischer schwund des r z. b. noch in 
lah. othulltz (C. Y. Il, 2, 30) ,mahlzeit' aus othu1'ltntz. 

S. 64. Zu urzo: U80. Oihenart hat sowol V88üa (aharraU88Ï v88Üa, 
g088e edo lomesua) wie V1'80 (campoan vr80, etcean bele). - Zu ar8ka: 
a8Á'a. In Oihenart's sprichwörtern habe ich ar8lca nicht gefunden. 
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Dass Oihenart ar8ka gebraucht bat, haben wir nur auf Pouvreau's 
autorität anzunehmen (s. ' van Eys, Dict. 30). 

S. 77. Zu bizc. dabe, aus *dau(t)e. Erst ist das t zu d geschwächt 
und dann erst hat die ausstossung stattgefunden. In den Refranes 
von 1596 liegt die zwischenstufe daude tatsächlich vor: iaunue a8eo 
daude IJue!/ago beardaude; aldia gauzae daude; iaube ' bilt daude a8eo 
baraçeae eta emazteae. 

S. 80. Zu ' § 17, {3. Ein beispiel von d aus IJ ist das mir aus 
den Refranes von 1596 bekanntc duzti aus guzti. 

S. 86. Zu ' § 18 , .d. Ein beispiel von (h) aus k im anlaut ist 
noch guip. ope ,rundes brot', guip. lab. opil, nnav. ophil,brötchen, 
kuchen': lab . 8u-kopil ,galette cuite sous les celldres'. 

S. 87 sq. Die hinweise auf van Eys, Gramm. comp. sollen nur 
besagen, dass van Eys all den betreffenden . stellen die paradigmen 
anführt. Von einem dativzeichen -ki- ist bei ihmnlchtdie rede. 

S. 88. Zu § 18, E. Auch die Refranes von 1596 haben -ti aus 
-tik: euga!/Ii, maur tu ti , leeuti u. s. w. 80 auch Oihenart: anserati, 
emaîteagati, emeti, la8terreti , hagati, denagati, buruti u. s. w. Das 
wort baizik lautet hei Oihenart bai8i, beisi, beei. Dagegen hat das 
suffix -(r)ik auch bei Oihenart das auslautende k erhalten(z. b. 
Beha lehenie, min8a a8kenie). 

S. 92. Zu § 21, (3. Oihenart schreibt 8 für 8, Z und z für tz. 
S. 96. Zu § 21, .,. Beispiele von eaus ez VOl' n, I aus Oihenart's 

sprich wörtern: eniro8u, enai8, enin8ate, elaite. 
S. 97. Zu § 22, ')I. Noch einige beispiele von silbendissimilation: 

nnav. 8uderi(a) ,eine nasenkrallkheit' aus *8udur-eri(a); frz.-bask. 
ahalgor (Oihenart) ,schamhaft'- alls *ahalge-gor (= ah alge-kor) ; lab. 
alabiehi ,fiUeule' aus *alaba-bt'ehi (vgl. aitabiehi, amabiehz); sp.-bask. 
a8tun (aztun) ,schwer' aus *azta-dun. Hierher gehört wol der silben
veflust in tut, tu u. s. w. aus ditut, ditu u. s. w. Diese erscheinung 
begegnet uns schon bei Dech. Auch Oihenart hat tut, tu, tU81e 
aus ditut, ditu, dituzte. Die form tU8té = dituzte auch in Voltoires 
sprichwörtersammlung (Lueieq er;U!/ten tU8té egun labourraq). 
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