
Kapitel I

Einleitung

Unter den Birkenrindenfragmenten der Berliner Turfansammlung fanden sich 

umfangreichere Reste zweier Handschriften, die in nordturkistanischer BrahmT 

(Typ a)1 beschrieben sind. Wahrend die Fragmente der ersten Handschrift, die, 

urspriinglich etwa 170 Blatter umfassend, einen Sanskrittext zum Inhalt hat, 

bereits von D. Schlingloff bearbeitet und z.T. publiziert worden sind,2 steht eine 

Bearbeitung der zweiten Handschrift noch immer aus.

Diese zweite Handschrift, deren urspriinglicher Umfang sich auf etwa 50 Blatter 

berechnen laBt, enthalt einen westtocharischen Text, in den mehrere - meist 

kurzere - Sanskrit-Abschnitte eingestreut sind.3

Da der Fundort auf den Bruchstiicken dieser Handschrift nicht vermerkt ist, laBt 

sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen, woher diese Handschrift stammt. Zur 

Wahl stehen Qizil, Tumsuq und Toyoq, da nur hier Birkenrindenmanuskripte 

gefunden worden sind.4 5 Verschiedene Indizien, so vor allem auffallige inhalt- 

liche und graphische Besonderheiten, die der westtocharische Text mit einem 

tumsuqsakischen, d.h. einem in einer mitteliranischen Sprache aus der Gegend 

von Tumsuq iiberlieferten Karmavacana-Text gemein hat, sprechen m.E. jedoch 

recht eindeutig fur Tumsuq als Herkunftsort.3

Die groBeren Blatteile dieser Handschrift waren in ihrer Mehrzahl bereits von D. 

Schlingloff unter Beachtung des speziellen Eigencharakters jeder Blattgruppe - 

besonders des Verlaufs der Lentizellen - zusammengesetzt und unter Gias ge- 

bracht worden. Zu diesen insgesamt 19 groBeren Blattfragmenten fand ich 

weitere 57 teils grbBere, teils kleinere und kleinste Bruchstiicke, samtlich bereits 

in Zellophanhullen verpackt, die sich - vor allem auf Grund von inhaltlichen 

Gesichtspunkten - als zu dieser Handschrift gehdrig erweisen lieBen. Aus diesen 

insgesamt 76 Fragmenten konnten durch Zusammensetzung 23 zum groBeren 

Teil recht vollstandige Blatter wiedergewonnen werden, und zwar die Blatter 9- 

12, 14-22, 24-30, 31(7), die uber weite Strecken einen mehr oder weniger 

liickenlosen und z.T gut verstandlichen Text liefem, sowie zwei Blatter, die 

offenbar den SchluB des Werkes bildeten, hier als A und B bezeichnet. Die 

einzelnen Blatter - urspriingliche GrdBe 29 x 5,6 cm, Schniirloch 6,5 cm vom 

linken Rand - sind doppelseitig beschrieben, und zwar die Blatter 9 und 10 vier- 

zeilig, alle iibrigen fiinfzeilig. Der Text endet in Zeile a 4 des Blattes B (Blatt- 

zahlung leider nicht erhalten). Ein Kolophon scheint zu fehlen. Die Handschrift

1 Zur Einteilung der turkistanischen Alphabete s. Sander(1968: 181-183 nebst Tafel 29-40).

2 Schlingloff (1963-64: 146-155) und (1964, 1966).

3 Der Anted der Sanskrit-Abschnitte am Gesamtumfang der erhaltenen Reste des Werkes betragt

12 %, d.h. knapp ein Achtel.

4 Siehe Sander (1968: 9, 11, 21).

5 S. dazu Kapitel VI und vgl. Schmidt (1986: 636 Anm. 7).
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ist von wenigstens drei Handen geschrieben: Der erste Schreiber zeichnet sich 

gegeniiber den beiden anderen durch eine schone, zierliche Schrift aus; der 

zweite Schreiber neigt - im Gegensatz zum dritten, der mit Blatt 20 einsetzt - 

zu gewissen orthographischen Inkorrektheiten, so zur Vereinfachung von 

Doppelkonsonanz (z.B. in wesdle 16 b 2 gegeniiber wesalle 20 a 2) und zur 

Unterdriickung des Nasals vor ts (z.B. onolmetse 16 b 4 gegeniiber onolmentse 

21b 4-5 oder passitse 17 a 2 gegeniiber passintse 22 a 2).

Zum Inhalt dieser Handschrift ist in aller Kiirze folgendes zu bemerken: Sie 

enthalt einen Karmavacana-Text aus der Schule der Sarvastivadins, und zwar ein 

Ordinationsritual,6 das offenbar fur westtocharische Monche, die des Sanskrits 

unkundig sind, bestimmt war. Denn die Sprache des Textes ist iiberall dort - 

auch in den Karmavacanas - Tocharisch, wo der Mbnchskandidat ange- 

sprochen wird - sei es, daB er unterwiesen, sei es, daB er zu einer Willens- 

erklarung aufgefordert wird so bei der Erteilung der 10 Gebote, bei der Bitte 

um einen Lehrer, bei der Befragung im Geheimen usw. In einigen Fallen jedoch 

wird die Ordinationshandlung zweisprachig gefiihrt, derart daB der zunachst auf 

tocharisch gegebene Wortlaut der Karmavacanas anschlieBend auf Sanskrit 

wiederholt wird. Lediglich in den Gemeindeverhandlungen, an denen der 

Kandidat nicht teilnimmt, werden die Karmavacanas nur im Sanskrit-Wortlaut 

gegeben7 - z.T. mit dem ausdriicklichen Hinweis: tonak (bzw. toyk) rekauna 

yentukanne pele wesdle "eben diese Worte [sind] auf indisch [d.h. Sanskrit] zu 

sprechen".

Das vorliegende westtocharische Ordinationsritual stimmt hinsichtlich des 

Wortlauts der in den Verhandlungen verwendeten formelhaften Erklarungen 

einschlieBlich der Bitt- und Gelubdeformeln weitgehend - z.T. sogar wbrtlich - 

mit vergleichbaren Karmavacana-Texten vor allem der Sarvastivadins, aber auch 

anderer Schulen wie der der Mulasarvastivadins, Dharmaguptakas, Maha- 

sahghika-Lokottaravadins oder Theravadins iiberein.8

So wird z.B. die Identifizierung, Anordnung und weitgehende Erganzung der 

Bruchstiicke der Blatter 9-11 des westtocharischen Textes im wesentlichen 

durch Textparallelen aus der buddhistischen Sanskritliteratur ermbglicht. Eine 

recht gute Textentsprechung liegt in den von H. Hartel in seinem Karmavacana- 

Buch veroffentlichten Sanskrittexten vor (Hartel 1956: 51, 54-55).

6 Im folgenden mit KVac abgekiirzt.

7 Auffallig ist, daB eine im AnschluB an eine Sanskritformel gegebene Anweisung "so 

[ist] ein zweites [und] ein drittes Mai [zu sprechen]" ebenfalls auf Sanskrit (evam dvir api 

trir api) - und nicht, wie sonst iiblich, auf tocharisch - erteilt wird. [[Diese Anm. ist in 

einer mir vorliegenden iiberarbeiteten Fassung des Ms. gestrichen.]]

8 Die wenigen inhaltlich entsprechenden Formular-Reste aus der Schule der Sarvastivadins, 

die bisher aus den Turfanfunden bekannt geworden sind (vgl. Hartel 1956: 25-31; Wald- 

schmidt, Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden [SHT] III, Nr.854; sowie die unten 

in Kap. Ill gegebene Liste der tocharischen Karmavacana-Texte), reichen leider bei 

weitem nicht zu einem durchgehenden Vergleich aus, so daB man stets die Parallel- 

Versionen der anderen Schulen heranziehen muB.
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Dariiber hinaus lieB sich zu diesem Textabschnitt eine weitere Textparallele 

ausfindig machen, die - zur groBen Uberraschung - dem tocharischen Text, von 

geringfiigigen Abweichungen abgesehen, sehr genau - jedenfalls bei weitem 

genauer als die zuvor genannte Sankritparallele - entspricht. Es handelt sich um 

den bereits oben erwahnten tumsuqsakischen Karmavacana-Text, der von Zeile 

12 bis 62 nahezu Wort fur Wort mit den Zeilen 9 a 1 bis 10 a 3 des 

westtocharischen Textes ubereinstimmt. Diese Entdeckung einer westtocha- 

rischen Textparallele ist fur die ErschlieBung des tumsuqsakischen Textes, ja des 

Tumsuqsakischen iiberhaupt, von eminenter Bedeutung. Aus dem Wort-fiir- 

Wort-Vergleich beider Texte ergibt sich praktisch fiir jedes Wort der Zeilen 12- 

30 des tumsuqsakischen Textes eine exakte Neubedeutung. Aus dem neu 

gedeutenden Sprachmaterial lassen sich nicht nur neue Erkenntnisse fiber die 

Schrift - so die endgtiltige Identifizierung eines bislang nicht sicher gedeuteten 

Zeichens - , sondem vor allem auch uber die Nominal-, Pronominal- und 

Verbalflexion gewinnen. Auch die etymologische Forschung vermag eine statt- 

liche Zahl neuer Wortdeutungen vorzulegen. So fbrdert der Vergleich der beiden 

Versionen eine Fiille neuer Erkenntnisse zutage, die die Kenntnis des 

Tumsuqsakischen wesentlich erweitem und ein sicheres Fundament fiir kiinftige 

Forschungen schaffen.9 Die auf diese Weise entzifferte tumsuqsakische Version 

tragt nun ihrerseits nicht unwesentlich zur Erganzung und zum Verstandnis des 

westtocharischen Textes bei.

Der Text des westtocharischen Ordinationsrituals zeigt gegeniiber den Parallel- 

versionen in verschiedenen Punkten - in Aufbau und Abfolge einzelner Teilakte 

der Ordinationshandlung wie auch im Wortlaut einzelner Karmavacanas - nicht 

unerhebliche Unterschiede. So erfolgt z.B. die Bitte um einen Lehrer 

[upadhydya] erst nach der Aneignung der Mbnchsgewander und der 

Almosenschale, und zwar wird der Upadhyaya zugleich zum "Unterweiser im 

Geheimen" [anusasaka] (sic! nicht raho’nusdsaka bzw. rahasy anusasaka wie in 

alien anderen bisher bekannt gewordenen Versionen) bestellt; der Katalog der 

Hinderungsumstande [antardyikd dharmah] umfaBt - wie in der Pali-Version 

der Theravadins - nur 10 Fragen zur Person, wahrend andere Versionen bis zu 

40 solcher Fragen nennen; und die Liste der Krankheiten, die eine Ordination 

ausschlieBen, enthalt - wiederum wie im Pali - nur 5, namlich schwarzer und 

weiBer Aussatz, Knbtchen, Schwindsucht und Epilepsie - andere Versionen 

fiihren bis zu 40 Krankheiten auf - und stimmt damit, abgesehen von der 

Reihenfolge, auch inhaltlich genau mit der Pali-Version iiberein. Bemerkens- 

wert ist femer, daB haufig zwischen die einzelnen Karmavacanas langere 

Textabschnitte erklarenden und belehrenden Inhalts eingeschoben sind. Diese 

Abschnitte, fiir die sich in vergleichbaren Karmavacana-Texten zumeist keine 

Parallelen finden lassen und die der Interpretation - zumal in fragmentarischem 

Kontext - nicht selten auBerordentliche Schwierigkeiten bereiten, erinnem in 

ihrer Diktion z.T. an den Stil buddhistischer Predigten. Zur einleitenden Formel

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse findet sich in Kapitel VII.
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kattsi ce ... "Warum wohl? [Antwort:] Weil ..." vgl. die Sanskritwendung tat 

kasmad dhetoh, die in gleicher Funktion verwendet wird.

Die vorliegenden Fragmente - einschlieBlich der bisher noch nicht identifizier- 

ten Bruchstiicke - machen etwa die Halfte des urspriinglichen Gesamtumfanges 

der Handschrift aus. Mit ihren insgesamt ca. 2400 erhaltenen Wortem - davon 

2100 (= 88%) in westtocharischer Sprache und ca. 300 (= 12%) in Sanskrit - 

stellt sie nicht nur den umfanglichsten und bedeutsamsten Karmavacana-Text 

der Berliner Turfansammlung, sondem auch den langsten fortlaufend erhaltenen 

westtocharischen Text iiberhaupt dar.10 Es versteht sich von selbst, daB ein 

solcher Text nicht nur mit dem Interesse der Indologen und Buddhologen, 

sondem auch der Tocharologen und Indogermanisten rechnen darf, bietet er 

doch iiberdies eine Fiille neuen westtocharischen Sprachmaterials. So finden 

sich folgende in den bisher publizierten Texten nicht bezeugte Wbrter:11

akritaline 

anusdsake 

an tardy 

apasmar 

aprasat 

asitam 

uttardsdnka 

elauke

ansa

karis 

[ka\rmapdyd 

kastuna 

kostd 

[k]au[k]e 

kre-e13 

ksai

ksartsa 

khadgavisdne 

tono

etwa "Siinde"

skt. anusasaka "Unterweiser, Priifer"

skt. antardya "Hindemis, Verhinderung"

skt. apasmdra "Epilepsie"

skt. aprasada "Unglaube"

(Obl.Sg. od. Pl.?), viell. "Fell (?)"

skt. uttardsariga "das Obergewand der Mdnche"

Adv. "fem"

(Obl.Sg. eines Vbn. der Wz. was- "sich etw. anziehen"), etwa

"Kleidung, Gewand"12

wohl skt. karisa "Schmutz, Exkrement"

skt. karmavdcand "Antragstellung" [A karmapay}

(wohl Pl.), etwa "heimliche Anschlage (?)"

skt. kustha "schwarzer Aussatz"

etwa "Aufforderung (?)"

etwa "Erlaubnis" [vgl. A ke]

skt. ksaya "Tuberkulose"

etwa "am Morgen (?)" [vgl. A ksar\

skt. khadgavisana "Rhinozeros"

"Seide"

10 Die auf uns gekommenen Reste des Udanalankara sind zwar in ihrer Gesamtheit umfangreicher, 

doch findet sich unter den zusammenhangend erhaltenen Textstiicken dieses Werkes keines, das 

an Lange mit unserem Ordinationstext vergleichbar ware. Auch die vom Udanastotra und vom 

"Manuscript Weber-Macartney", einer 42 Blatter umfassenden Sammlung medizinischer 

Rezepte, erhaltenen Textpartien sind kiirzer.

11 Soweit etymologisch entsprechende Wbrter des Osttocharischen bekannt sind, werden sie in 

eckigen Klammem hinzugefiigt.

12 Ein Lok. dieses Verbalnomens kbnnte an der Stelle S 4 a 2 vorliegen, wo Thomas (1966: 169 

Anm.4) eine Erganzung (au)sane in Betracht gezogen hat.

13 Nicht sicher zu erganzen.
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par (od. parpiT) Obl.Sg., vielleicht "Gefieder (?)"

nawanti 

[p-]lto

"Neuling, Jiingster (in einer Monchsversammlung)" 

wohl "Ackerbau, Pfliigen" [A pate}

parsantamse 

pistra 

pitsamonta 

putanti 

peruwartse 

paints a 

pruccamo 

*mastarkal 

ma-sekatse 

motarcca(na) 

yentukdririe 

lyakace

"prachtig, glanzend"

wohl skt. ganda "Skrofulose"

(oder tsamonta ?), PL, viell. "Fischschuppen (?)14

"Senior, Altester (in einer Monchsversammlung)"

vielleicht "nackt (?)"

etwa "am Abend (?)"

(Obl.Sg.f. prucamriai) "vorziiglich" [A pruccamo]

"Bergkristall, skt. sphatika"

"unbestandig"

(Pl.f. eines Adj.) "griin"

"indisch"

(Obl.Sg.; Lok.Pl. lykacenne), Bezeichnung eines GefaBes, etwa

"Napf (?), Schussel (?)"

weretemase 

tsamonta

etwa "Schuldner durch Bankrott (?)" 

s. pitsamonta.

In einer Reihe von Fallen lassen sich nene Gesichtspunkte fur die Beurteilung 

alterer, zumeist unsicherer Bedeutungsansatze gewinnen. So bedeuten z.B.

artt- "fur gut befinden, fur richtig halten, skt. ksam-"; bisher "lieben, 

gem haben" (Sieg-Siegling 1949, Glossar s.v. art-); "lieben, 

loben" Krause 1952: 221); "preisen" (Thomas 1960: 82, 167)

auspa "wahr, BHS bhuta" (bisher nur in adverbieller Bedeutung 

"fiirwahr" bekannt)

perike

perak

yasna (Pl.f.)

etwa "Teil, Stiickchen, Abschnitt" [A parik] 

"vertrauenswiirdig, zuverlassig, skt. vaisvdsika" [A perak] 

wohl "Schatzkammem" [scheint A Pl. pdsindii zu entsprechen] 

(Dazu gehbrt wohl y[a]s[/?]d- 404 b 1, das von Sieg-Siegling 

(1953: 269) und Thomas (1957: 119) zu ydsta(r) "je das 

Doppelte" verbessert und erganzt worden ist.)

wantaresce wohl skt. bhata "Sbldner" (nach Couvreur 1954a: 111 "ver

mogend")

tsamo skt. prabhuta "viel, reichlich, zahlreich", Adv. "iiberaus, sehr" 

(unrichtig Thomas 1985, der von einem Substantiv tsamo "Ge

wachs, Tumor, Zuwachs, Vermehrung, Gedeihen, Wohlfahrt" 

ausgeht).

14 Wie man dieses Wort auch ansetzt, ein Zusammenhang mit tsamo P 1 a 3; 498 b3, nach Sieg 

(1954: 68) "Gewachs, Tumor" und pittsamonta W 42 a 3, nach Sieg (1954: 79) "Gallensteine", 

scheint aus semantischen Grtinden ausgeschlossen.
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Auffallig ist die Flexion des Interrogativ- und Relativpronomens kuse: Einem 

Nom. kuse steht ein Obi. ce gegeniiber. An sekundaren Kasusformen sind Perl. 

cesa, All. ces und Lok. cene bezeugt. ce dient u.a. auch, wie man bisher noch 

nicht gesehen hat, - wie das gr. on recitativum und khotansak. se, si, sa, 

tumsuqsak. si, sa - zur Einleitung der direkten Rede.

Besonders reichhaltig ist die Ausbeute an bisher nicht belegten Verbalformen. 

Von den mehr als 50 neuen Formen seien hier nur die fur die Kenntnis der 

tocharischen Verbalmorphologie wichtigsten angefiihrt:

arttoy

aiksante

katkat

*terikam

prekuwa

plaksatai

*mlau

Opt.Akt. von artt- preisen"

Prt.III von aik- "wissen"15

Ko.V von katk- "iiberschreiten"

3.Sg.Ko.I Akt. von tank- "hemmen"

l.Sg.Prt.III Akt. von prek- "fragen"

Prt.III von plak- Kaus.VIII "um Erlaubnis bitten" 

"geschmolzen" [A *mlo] PP. von mal-, etwa "zerdriickt werden, 

schmelzen"16

lyeccim 

lyucalyhe 

w atal(yne) 

y as ke intra 

sawasta 

saille

(fur *lyaiccam) Ko.II von litk- Kaus, "entfemen" 

Abstr.II, Ko.II von hit- "entfemen, vertreiben" 

Abstr.II, wohl von wat- "kampfen"

Prs.IX von was- "sich etw. anziehen"

Prt.I von su- "essen"

Ger.II, Ko.I von sain- "sich stiitzen".

Das Privativum airpatte (in unserem Text airpitte geschrieben) gehbrt nicht, wie 

bisher angenommen, zur Wz. yarp- "achthaben" (Bedeutung nach Krause 1952: 

42 "unbeachtet"), sondem nach Ausweis unseres Textes zur Wz. warp- "ge- 

nieBen" und bedeutet "ungenieBbar, unerduldbar".

15 Auch ekasta 204 b 3, von Krause-Thomas (TEB I: 242) irrtiimlich zu Prt.I gestellt, ist ein- 

deutig Prt.III.

16 Die Wz. mat- ist auch etymologisch mit dt. schmelzen <idg. *(s)mel-d- verwandt.
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Lehnworter

Besondere Beachtung verdient das Wortgut, das unser Text zur Untersuchung 

der mittelindisch-tocharischen und der iranisch-tocharischen Lehnwortbe- 

ziehungen beisteuert.

Aus dem Mittelindischen stammen die bereits erwahnten Nomina putanti 

"Senior, Altester (in einer Mbnchsversammlung)", nawanti "Neuling, Jiingster 

(in einer Mbnchsversammlung)" und wohl auch -pay (in karmapay "karma- 

vacana"). putanti geht auf prakr. vuddhantiya o.a. (vgl. demgegeniiber BHS 

vrddhanta "elder’s end or place", Edgerton 1953), nawanti auf prakr. *navantiya 

o.a. (vgl. demgegeniiber BHS navdnta "the junior's end or place", Edgerton 

1953) und -pay wohl auf prakr. vdyd "speech" (gegeniiber skt. vaca) zuriick. 

Alle drei Wbrter zeigen typische Prakriterscheinungen: Kiirzung von Langvokal 

vor Doppelkonsonanz nach dem Zwei-Moren-Gesetz, Vertretung von r durch u 

nach Labial und Schwund von c in intervokalischer Stellung. Der Ubergang von 

anlautendem v zu p und von inlautendem ddh zu t geht auf das Konto des 

Tocharischen.

Unter den Lehnwbrtem iranischer Provenienz verdient neben akritanne, etwa 

"Siinde", (vgl. sogd. ’krt’nyh sin") und tono "Seide" (vgl. khotansak. thauna- 

"cloth, silk") vor allem das westtocharische Wort fur "indisch", yentukanne, 

hervorgehoben zu werden: Das Fehlen des anlautenden 5 (im Gegensatz zu ai. 

sindhu- "Indus, Indusgebiet", sindhuka-) weist eindeutig auf iranische Herkunft 

(vgl. sogd. ’yntwk I *intuk "Inder", mpers. hndwg l*hindug "ds.", beides ka- 

Ableitungen von *hindu- (aw. hindu-, hsndu-, ap. hindu-~). Toch. B yentuke 

gehbrt ohne Zweifel mit einer Reihe weiterer Wbrter wie A endk, B ainake 

(ainake) "gemein, niedrig", B waipecce "Besitz", B waipte "gesondert, einzeln, 

auseinander" und vor allem B tsain "Bezeichung einer Waffe" zu den altesten 

iranischen Lehnwbrtem imTocharischen. Diese Lehnworter, die fur die Er- 

forschung iranisch-tocharischer Sprachkontakte in vorchristlicher Zeit von be- 

sonderer Bedeutung sind, werden in Kapitel VIII eingehend untersucht.

Die Sanskrit-Abschnitte unseres Textes sind in einem sehr fehlerhaften Sanskrit 

geschrieben. VerstbBe gegen die Sanskrit-Grammatik - insbesondere gegen die 

Sandhi-Regeln - und Schreibfehler werden in der Regel nur dann verbessert 

bzw. in den FuBnoten vermerkt, wenn es zum Textverstandnis erforderlich 

erscheint.

In der Wiedergabe des Textes schlieBt sich die vorliegende Edition den 

Textausgaben von E. Sieg und W. Siegling an (Sieg-Siegling 1921; 1949-53).



8

Im einzelnen bedeuten

1. im tocharischen und indischen Text:

runde Klammem () 

eckige Klammem [ ] 

waagerechter Strich - 

Punkt •

Erganzung

unsichere Lesung

Fehlen eines Aksaras

Fehlen eines vokalischen oder konsonantischen Silben- 

teils

Gleichheitszeichen = Trennung zweier Worter, bei denen der anlautende 

Vokal des ersten Wortes mit dem anlautenden Vokal des 

zweiten in der Schrift verschmolzen ist

Schragstriche ////

Punkte ....

AbreiBen der Handschrift, 

Auslassung einer Textpartie

2. in der Ubersetzung:

runde Klammem ( ) 

eckige Klammem [ ] 

Punkte ...

Erganzung

Hinzufiigung zum besseren Verstandnis

Textliicke im Original oder Auslassung der Ubersetzung 

eines unbekannten tocharischen Wortes.

Herr Prof. Dr. Dieter Schlingloff (Miinchen) hat den Entwurf meiner deutschen 

Ubersetzung durchgesehen und durch eine Reihe sehr niitzlicher Verbes- 

serungsvorschlage und Interpretationshilfen das Verstandnis des Textes ge- 

fdrdert, wofiir ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen 

mbchte.

Besonderen Dank schulde ich den Zentralinstitut fiir Alte Geschichte und 

Archaologie der Akademie der Wissenschaften der DDR fiir die Erlaubnis, diese 

Handschrift verbffentlichen zu durfen.

Klaus T. Schmidt
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