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hettitoloGie

Brosch, c., und a. payne (hrsg.) — na-wa/i-Vir.Zi/a 
Magnus.scriBa. festschrift für helmut nowicki 
zum 70. geburtstag. (dresdner Beiträge zur hethitolo-
gie, 45). Verlag otto harrassowitz, Wiesbaden, 2014. 
(24 cm, Viii, 219). isBn 978-3-447-10229-2. issn 
1619-0874. € 74,-.

der vorliegende Band enthält nach der einleitung, dem 
schriftenverzeichnis nowickis und dem abkürzungsver-
zeichnis acht indogermanistische bzw. nicht-anatolistische 
philologische und dreizehn hethitologische Beiträge, sowie 
einen seltsamen aufsatz (c. haas: the logoi and the dra-
gon in der „vergleichenden Mythologie“ helena Blavatskys, 
s.79-94), der sich mit einigen ansichten der genannten eso-
terikerin beschäftigt. der leserschaft dieser Zeitschrift ent-
sprechend wird diese rezension die hethitologischen Bei-
träge erörtern (für eine kurze liste der indogermanistischen 
aufsätze s. am ende).

die meisten aufsätze beschäftigen sich mit dem anatoli-
schen Wortschatz, sowohl aus synchroner als auch aus diach-
roner sicht. c. Brosch bespricht zwei, bisher nur einmal 
belegte hethitische Wörter (ūrtuš und pariššān) mithilfe der 
kontextuellen analyse (Zu zwei hethitischen hapax lego-
mena, s. 27-32). das zweite Wort stammt aus der hethiti-
schen fassung des hurritischen „epos der freilassung“ und 
würde einen luwismus in der Bedeutung ‚freilassung‘ 
darstellen.

J. V. garcía trabazo (luwische Zehen oder Zehennägel?, 
s. 65-69) erörtert das keilschrift-luw. Wort pātašša-, ein 
 possessivadjektiv aus pāta- ‚fuß‘, das in dem folgenden satz 
in einem ritualtext belegt ist (KuB 32.8+5 iii 16‘-17‘; 
umschrift und Übersetzung nach dem autor):

iš-ša-ra<-aš-ša>-an-za-pa-ti-it-ta pa-a-ta-aš-ša-an-za 
ta-am-mu-u-ga la-a-at-ta

‚(es?) nahm ihm also die schnipsel der hände und füße 
(scil. ‚der finger- und Zehennägel‘)‘

er schlägt vor, dass p. in diesem satz ‚Zehe‘ und nicht 
‚Zehennagel‘ bedeutet. dies ist aber ein pseudoproblem: wie 
er selbst genau übersetzt, bedeutet der satz ‚tammūga der 
hände und der füße‘. da finger und Zehen nicht wegge-
nommen werden können, muss tammūga ‚nägel‘ bedeuten. 
obwohl eine Bedeutung ‚nägel der hände und der Zehen‘ 
in der tat möglich ist, zeigt einerseits der parallelismus der 
passage (hände und füße, nicht finger und Zehen) und 
andererseits das völlig regelmäßige possessivadjektiv aus 
pāta-, dass pātašša- hier einfach ‚fuß‘ bedeutet.

nach der Besprechung der Beleglage plädiert M. Marazzi 
(„Jenseits von gut“ … aber nicht „von Böse“. gedanken 
über hethitisch tameuman, s. 125-131), dass die Bedeutung 
dieses schwer bestimmbaren und üblicherweise ungefähr als 
‚einem anderen gehörig, fremd‘ übersetzten Wortes ‚anders, 
verfremdet (jenseits der durch das gottes- bzw. Königswort 
gerechten ordnung)‘ ist.

nach der Besprechung der sekundärliteratur argumentiert 
h. c. Melchert plausibel dafür, dass hier.-luw. pugnus.
pugnus-li(ya)- ‚grasp, hold, possess‘ bedeutet (the hiero-
glyphic luvian Verb pugnus.pugnus, s. 133-138). sein 
Überblick ist allerdings insofern lückenhaft, dass er die dok-
torarbeit r. oreshkos (Studies in Hieroglyphic Luwian. 
Towards a Philological and Historical Reinterpretation of 
the SÜDBURG Inscription. Berlin, freie universität, 2012) 

außer acht gelassen hat, der nicht nur die von Melchert 
ebenfalls kritisierten Übersetzungen ‚subdue‚ serve‘ schon 
begründet widerlegt hat (150-151), sondern diesem Verb 
auch eine längere analyse gewidmet. oreshko übersetzt es 
mit ‚protect‘ (151-188), was einer ausführlichen Bespre-
chung bedarf.

M. fritz schlägt eine unmittelbare etymologische Bezie-
hung zwischen arm. tcargmnel ‚übersetzen‘ und den anklin-
genden anatolischen Wörtern vor (eine anatolisch-armeni-
sche entlehnungsbeziehung (silvae armeniacae ii), s. 61-69). 
nach seiner auffassung sei das arm. Wort aus luw. tarkum-
miya- entlehnt. dies ist allerdings aus phonologischen grün-
den unwahrscheinlich: wie die nicht-geminierte schreibung 
eindeutig zeigt, steht in den anatolischen Wörtern ein lenis 
Konsonant (den man auch in den semitischen entlehnungen 
sehen kann), was zu arm. †tcarkmnel geführt hätte. die tra-
ditionelle auffassung, das arm. Wort sei aus den semitischen 
sprachen (syrischen) entlehnt, kann daher weiterhin als 
plausible erklärung angenommen werden. fritz schlägt aller-
dings auch ein alternatives szenario vor, demzufolge das 
armenische Wort in die anatolischen sprachen entlehnt 
wurde. dies ist allerdings kaum wahrscheinlich. obwohl der 
autor nicht auf den phonologischen hintergrund dieses sze-
narios eingeht, könnte die Vorform von tcargmnel, *tcar-
gumn° theoretisch luw. tarkummiya- zugrunde liegen. aller-
dings bleibt einerseits in diesem fall die herkunft von 
*tcargumn° dunkel: die von fritz rekonstruierte form *torkw-
mon- führt weder zu dieser form, noch zum belegten tcarg-
mnel (der angenommene lautwandel idg. *o > arm. a ist, wie 
fritz selbst einräumt, sehr problematisch). darüber hinaus 
setzt dieses szenario die anwesenheit der armenier in ana-
tolien schon am anfang des 2. vorchristlichen Jahrtausends 
voraus, wofür zurzeit kein Beweis zur Verfügung steht (da 
aber auch die moderne und ernsthafte armenologische ety-
mologische forschung mehrere lehnwörter vorgeschlagen 
hat, die eine solche frühe anwesenheit voraussetzen [vgl. 
z. B. h. K. Martirosyan: Etymological Dictionary of the 
Armenian Inherited Lexicon. leiden — Boston, 2010, 363, 
384, 512], bedarf diese frage an anderer stelle noch einer 
ausführlichen erörterung).

s. Ziegler erklärt überzeugend heth. handai- ‚ordnen, 
fügen‘, das bisher über keine gesicherte etymologie verfügte, 
als denominale ableitung aus idg. *h2ént-o- ‚gewobenes, 
gewebe‘ ← *h2ent- ‚ein gewebe anzetteln, weben‘ (die 
ordnung als gewebe: Kann eine andere etymologische 
erklärung für heth. handai-zi „(durch) semantik festgestellt 
werden“?, s. 211-215).

Zu den sprachwissenschaftlichen aufsätzen gehören noch 
zwei syntaktische Beiträge. a. daues kommt in ihrem auf-
satz „stellung und funktion der selbständigen pronomina 
der 1. und 2. person in den hethitischen gebeten“ (s. 51-60) 
zu dem nicht überraschendem schluss, dass die genannten 
pronomina den regeln der hethitischen syntax, deren Ver-
änderungen der hethitischen sprachgeschichte, bzw. den 
Voraussetzungen der jeweiligen textgattungen folgen, und 
ausnahmen durch einflüsse erklärt werden können, die im 
Zuge der Übersetzungen fremdsprachiger texte entstanden.

Zwei wichtige probleme der hethitischen deklination 
untersucht s. Zeilfelder (probleme des hethitischen nomi-
nativs: split-ergativity und casus commemorativus, s. 199-
210). einerseits argumentiert sie überzeugend dafür, dass 
der heth. sog. „casus commemorativus“ nicht existiert und 
es sich dabei um akkadographische schreibung handelt. 
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Mit gründlich analysierten Beispielsätzen untermauert sie 
andererseits ihre zweite these, der Kasus ergativ existiere 
im hethitischen ebenfalls nicht, „weil der „ergativ“ nicht 
vorkommt, wo er vorkommen müsste (neutra in agensfunk-
tion), dafür da bezeugt ist, wo es ihn nicht geben dürfte 
(-ant-Bildungen als nicht-agentivische subjekte und von 
communia), nicht so kongruiert, wie zu erwarten wäre 
(geschlechtige referierende pronomina)“ (s. 205; für eine 
knappe, aber berechtigte Kritik an den ergativkasus s. jetzt 
auch J. hazenbos, rezension zu h. a. hoffner — 
h. c.  Melchert, A Grammar of the Hittite Language. IJDL 
11 [2014] 64).

philologische fragen wurden von d. groddek (neue frag-
mente zu cth 585, s. 71-77) und J. tischler erörtert. tisch-
ler steuert zu der bisher nur im falle von dughalwat(t)alla- ~ 
dug helwat(t)alla- ‚gefäß für honig‘ beobachteten alternanz 
des Keilschriftzeichens <hal> mit <he-el> (die zur annahme 
eines lautwerts <hel> geführt hat) noch ein Beispiel aus dem 
ersten militärischen eid (ha-ah-hal-l[i- [1087/z iii 6’] und 
dupl. ha!-ah-hé-li [KBo 6.34 iii 45] ‚gestrüpp, unkraut‘) bei 
(hethitische Kleinigkeiten iii, s. 175-179).

drei Beiträge widmen sich historischen fragen. p.  dardano 
bietet eine genauere Übersetzung eines abschnitts in der sog. 
palastchronik anhand einer sprachwissenschaftlichen ana-
lyse (Šanda e i hurriti: nota su KBo 3.34 i 24-25, s. 41-49).

ein altes problem der späthethitischen geschichte, die 
Koexistenz zweier herrscherhäuser in Karkamiš während der 
herrschaft der lokalen großkönige untersucht a. payne und 
schlägt plausibel vor, dass die andere dynastie, die der sog. 
landherren (regio.doMinus), keine herrscher waren, 
sondern „ein amt der lokalen Verwaltung von teilgebieten 
des staates Karkamiš“ ausübten und dem großkönig unter-
standen (Zum herrscherhaus von Karkamiš, s. 149-156). 
dies wird auch durch die inschrift aleppo 6 §4-10 unter-
stützt, in der eine klare hierarchie zwischen dem König 
einerseits, den söhnen des Königs, den landherren und den 
flusslandherren andererseits ersichtlich ist (vgl. ähnlich 
l. d’alfonso, rezension zu t. Bryce, The World of the Neo- 
Hittite Kingdoms. BMCR 2013.06.14).

ebenfalls zu dieser periode gehört die seltsame gruppe 
der bikonvexen siegel mit Verzierungen in einer art hiero-
glyphischen pseudoschrift, die von c. Mora erörtert wird 
(an interesting group of post-hittite Biconvex seals, 
s. 139-147).

die bereits erwähnten nicht-anatolistischen aufsätze, auf 
die hier aus thematischen gründen nicht näher eingegangen 
werden kann, befassen sich mit unterschiedlichen sprachen 
und themenbereichen. h. Bichlmeier untersucht die mögli-
chen etymologien zweier altiranischer Wörter und deren 
negative auswirkung auf einige etymologien im Bereich der 
alteuropäischen hydronymie (s. 13-25); der aufsatz von 
l. conti beschäftigt sich mit der homerischen syntax 
(s. 30-39) und M. hartmann untersucht die indogermani-
schen numeri und das Kollektivum (s. 95-105). in weiteren 
aufsätzen  werden die vedische syntax und lexikologie 
behandelt (h. hettrich, s. 107-112; bzw. J.-s. Kim und 
t. quadrio, s. 113-124). K. s. schmidt widmet sich der 
datierung des mesopotamischen textes Arad mitanguranni 
(auch als „pessimistischer dialog“ bekannt, s. 157-174). 
B. Vath bietet einen kurzen Überblick der rezenten proble-
men der galaterforschung (s. 181-192) und n. Wagner 
untersucht die etymologie eines gothischen Königsnamens 
(s. 193-198).

Zusammenfassend kann man feststellen, dass es den her-
ausgebern gelungen ist, eine vielseitige und gedankenreiche 
festschrift zusammenzustellen, die mit sicherheit weitere 
forschungen auslösen wird.

München, august 2015 Zsolt siMon
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