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8. Prapositionen

i "in" Preposition mit Obliquus.

55- "ohne": Die toch. B snai, A sne "ohne" entsprechende Preposition ist nur in 

der Gestalt 55- als Kompositionsvorderglied in dem Bahuvrihi-Kompositum 

ss-ulyas la3 (Nom.Sg.) "Uniiberwindbarer", ss-ulyus la4 (Gen.Sg.) und 

ss-ulyuzu lai (Gen.Pl.) belegt. ss-ulyo-/ss-ulyu- findet sein genaues 

Gegenstiick in B snai-olyapo = skt. an-uttara- "uniibertrefflich".

9. Konjunktion

Belegt ist nur die konzessive Konjunktion wa "selbst wenn" Ibl.

10. Negation

Das Lol. scheint wie das Westtoch. nur eine Negation, namlich ma, zu besitzen, 

die sowohl als einfache Negation verwendet wird als auch im Prohibitivsatz 

belegt ist. Man vgl. die beiden Belegstellen:

10.35-40 asi ma hikastam-c "deine Augen leuchten nicht".

3 b 4 //// [m](a)256 lyomayto "... sollst du (sie) nicht sich setzen lassen."

11. Das Verbum

11.1. Kategorien

Das Lol. kennt (wie Toch. A und B) zwei Diathesen des Verbums: Aktiv und 

Medium, die durch verschiedene Personalendungen gekennzeichnet sind, z.B. 

2.Sg.Ps.Akt. yamas-t [B yamas-t] "du machst" vs. 2.Sg.Prs.Med. tamams-tara [B 

tanmas-tar]" du wirst geboren". Besondere Passivformen fehlen.

Das lol. Verb verfugt (wie Toch. A und B) liber drei Numeri: Singular, Dual, 

Plural. Der Dual ist jedoch, angesichts der wenigen Sprachzeugnisse nicht 

verwunderlich, nur durch einen Beleg vertreten:

10.35-40 asi ma lukastamc "Deine Augen leuchten nicht."

256

[[Hier steht im Ms. die hdsch. FuBnotenziffer 2; die FuBnote selbst fehlt.]]
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Die aus E. Sieg, W. Siegling, W. Schulze257 und W. Krause258 zuriickgehende 

Unterscheidung von Grundverb und Kausativ259 260 findet sich, wenn auch nur noch 

in Resten faBbar, auch im Lol. wieder. In der folgenden Ubersicht sind dort, wo 

im Lol. nur Ks.-formen iiberliefert und die entsprechenden Formen des Gv. wohl 

nur zufallig nicht belegt sind, ersatzweise die entprechenden B- bzw. A-Formen 

angefiihrt.

Grundverb Kausativ

Prs.: l.Sg. lol.— [B wikemar] lol. isazo-c [B wikaskau-c,

A wiksam-ci]

Ko.: Inf. lol. isassk!6° [B wikatsi] lol. isassi [B wikastsi]

Opt.: 2.Sg. lol.— [B lamoyt, 

A *lmit]

lol. lyomayto [B lamassit] 

A Imasit]

Pit.: 3.Sg. lol.— [B wika, A wik] lol. yasa [B yaika, A wawik]

Wie Toch. A und B unterscheidet das Lol. drei einfache Tempora: Prasens, 

Imperfekt und Prateritum. Die einfachen Modi Konjunktiv, Optativ und 

Imperativ sind formal vom Tempusstamm unabhangig. z.B. Ko. 2.Sg.Akt. lol. 

yam-t [B yam-t] gegeniiber Prs. 2.Sg.Akt. yam-as-t [B yam-as-t]. Es gibt also 

nur einen Konjunktiv usw.; die verschiedenen Tempora gelten nur fur den 

Indikativ.

Das Vollparadigma besteht aus den folgenden Stammen:

1. Zum Prasensstamm gehdren Prasens und Imperfekt.

2. Vom Konjunktivstamm werden Konjunktiv und Optativ gebildet.

3. Der Imperativ, zu dem nur zwei Belege vorliegen, ist wie in A und B durch 

ein Prafix p- gekennzeichnet und folgt in der Stammbildung dem 

Konjunktivstamm.

4. Dem Prateritum liegt ein eigener Stamm zugrunde.

5. Einen eigenen Stamm zeigt auch das Partizip des Prateritums.

257 [[Im Ms. steht hier die FuBnotenziffer 1; die Note fehlt jedoch. Sicherlich wollte Schmidt auf 

Sieg-Siegling-Schulze 1931: 323 verweisen.]]

258 [[Im Ms. steht hier die FuBnotenziffer 2; die Note fehlt jedoch. Sicherlich wollte Schmidt auf 

Krause 1952: 24-26 verweisen.]]

259 [[Im Ms. steht hier die FuBnotenziffer 3; die Note fehlt jedoch. Im folgenden werden die beiden 

Kategorien wie iiblich als "Gv." und "Ks." abgekiirzt.]]

260 [[Im Ms. steht hier die FuBnotenziffer 4; die Note fehlt jedoch.]]
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11.2. Die infiniten Bildungen

11.2.1. Infinitiv

Der Inf. wird im Lol. und Westtoch. vom Konjunktivstamm, jedoch im Osttoch. 

vom Prasensstamm gebildet. Die lol. Infinitivendung erscheint, den lol. Lautge- 

setzen entsprechend, als -(s)si [BA -tsi].

Beim Inf. des Ks. fiihrt die Verbindung von stammauslautendem -5- und -ssi zu 

-ssi, so dab das stammbildende -5- als Ks.-Merkmal getilgt ist. Man vgl.: Gv. 

isdssi [B wikdtsi] "schwinden" : Ks. is'assi "beseitigen" [*wikastsi, wikassi].

Folgende Inf. sind iiberliefert: isassi (Ks.), isdssi (Gv.), erassi, pramssi, myasi, 

yamsi, lyussi und sarkassi. Eine flektierte Form des Inf. liegt vor in pramssims 

(Gen.) 10.31-33.

11.2.2. Partizipien

Folgende Partizipialformen sind iiberliefert:

1. Ptz.Prs.Akt.

2 b 3 pas2amtyan Obl.(?)Pl.m. [B *passencam]

Das Fem. des Part.Prs.Akt. der idg. Wz. *h/es- "sein", *h]Sntih2, lebt mit Um- 

wandlung des Gen.fem. in Gen.com. in dem Adj. simya (siya), siya "libel, 

bbse" fort.261

2. Partizipium Prateriti

Folgende Ptz.Prt. sind belegt: *mso \*mdtstsau\, Nom.Pl. msoso [B 

*mdtstsos(o)]‘, rasso [B rdssau]; lipo [B *lipau]; lalyaso [B lyelyku, einer 

anderen Flexionsklasse zugehdrig, zur Wz. lak- "sehen"].

11.2.3. Gerundiva und Gerundivabstrakta

Bei den vorliegenden lol. Gerundiva handelt es sich mit groBer Wahrscheinlich- 

keit um Gerundiva II. Es wird auf Zufall beruhen, daB keines der iiberlieferten 

Ger. II die aus A und B bekannte Verwendungsweise zeigen, namlich zur Be- 

zeichnung der Moglichkeit zu dienen. Vielmehr treten sie - auch diese Geltung 

ist aus A und B bekannt - als Konkurrenten von Adjektiven in der Bedeutung 

eines Ptz.Prs. oder Prat. auf. Belegt sind:

Nom.Sg.m. fidssal "verlangend" 10,21-23, 10.43-45

Obl.Pl.m. ssigalem "zu formend, geformt" 1 a 3.

Ein Gerundivabstraktum liegt in 2 b 4 lyusana [B *lyusalne\ "Erleuchtung" vor. 

Es ist ein wie in B vom Konjunktiv II gebildetes Abstraktum des Ks. der Wz. 

Ink- "leuchten".

261 [[Zum auffalligen Bedeutungsansatz s. den Kommentar zur Stelle.]]
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11.2.4. Ein Nomen agentis

Einziger Beleg fur 'sonstige Verbalnomina' ist das Nomen agentis Obl.Pl.m. 

nssucam 10.41-42.

11.3. Personalendungen

Die lol. Personalendungen sind nicht alle belegt. In der folgenden Ubersicht sind 

die entsprechenden Endungen der beiden anderen toch. Sprachen in eckigen 

Klammem hinzugefiigt.

Gruppe I

Hierher gehbren in alien drei Sprachen die Endungen des Prasens, des Konjunk- 

tivs und des Optativs - letzterer [[allerdings]] mit Ausnahme der 1. und 3.Sg. 

Akt. im Westtoch. und im Lol.

Im Lol. ist die Endung der l.Sg.Akt. nur in Verbindung mit dem Themavokal a 

als -o iiberliefert. Aus diesem -o, das auf alteres *-<?„ zuriickgeht, laBt sich eine 

Endung *-« [=B -u] fur die l.Sg.Prs.Akt. des Lol. herauslbsen.

Die westtoch. und die lol. Endung der 2.Sg.Akt. nehmen in seltenen Fallen das 

sog. 'bewegliche -o' zu sich, so z.B. B aksast(o) "du verkiindest", lol. s2om ... 

lyomayto 3 b 1 "du sollst einen ... sich setzen lassen".

Gruppe II

Aktiv Medium

Sg. 1 *-z/ [B -u, A -m] -mar [B -mar, A -mar]

2 -t [BA -t] -tara [B -tar, A -tar]

3 -in [B -m, A -s] -tra [BA -tar]

Du. 3 -tain [B -tern]

Pl. 1 — [B m, A -mas] — [B -mt(t)ar, A -mtar]

2 — [B -cer, A -c] — [B -tar, A -car]

3 -in [B -m, A -nc] — [BA -ntar]

Die Endungen der akt. Formen der 1. und 3.Sg. des Imperfekts und des Optativs 

bilden im Westtoch. und wenigstens im Fall der 3.Sg. auch im Lol. eine eigene 

Gruppe. Formen der l.Sg.Impf. bzw. Opt. sind im Lol. nicht belegt.

Sg.3 Impf. und Opt.Akt.: lol. - 0 [B -0]
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Gruppe III

Hier sind alle Praterita des Lol. vereinigt, die einen auf -a- ausgehenden Stamm 

aufweisen bzw. wie im Fall des lol. s-Prateritums einst aufgewiesen haben.

Aktiv Medium

Prt. I: Sg. 3 -a [-B -a, A -0] -a-ta [B -d-te, A -a-t]

Pl. 3 -a-ra, -a-r [B-d-r, A -a-r] —

Prt. II: Sg. 3 -a [-B -a, A -0] -a-ta [B -d-te, A -a-t]

Pl. 3 — —

Prt. Ill: Sg.3 -0 [-B -a, A -0] —

Pl. 3 -ra [B -ar, A -dr] —

Prt. IV: Sg. 3 -a2 [B -a] —

Pl. 3 -ra [B -a-re, A -dr] —

Prt. V: Sg.3 - —

Pl. 3 -a-r [B -a-re, A-d-r] —

Gruppe Illa

Hierher gehbren die Endungen von Prateritum VI, das die Fortsetzer altererbter 

thematischer Aoristformen und, wie Krause (1952: 192) und Krause-Thomas 

(1960: 253f.) noch nicht erkannt hatten, alter, nicht um den Stammausgang -d- 

erweiterter Formen von s-Aoristen umfaBt. Belegt ist nur die 3.Sg.Akt. -0 

[=BA].

Gruppe IV

Hierher gehbren die Formen des Imperativs. Belegt ist nur die endungslose 2.Sg.

Akt. von Imperativ III: Sg. 2 -0 [=BA].

11.4. Finite Bildungen: Tempora und Modi

11.4.1. Prasens

Prasensklasse I: athematisch

Diese Klasse geht auf eine grundsprachliche Prasensbildung vom Typ idg. 

*hjes-ti : *h]S-enti (Wz. ^h^s- "sein") zuriick, in der die Personalendungen un- 

mittelbar an die Wurzel traten. Der Wurzelablaut ist im toch. Paradigma voll- 

standig beseitigt und eine Wurzelvariante, zumeist die schwundstufige, verallge- 

meinert. Belegt sind lediglich infinite Formen zweier Verben, und zwar nomi

nate Ableitungen des Ptz.Prs.Akt. und Med.:
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yast- "fortstiirzen" (intrans.) [B yast- "herabstiirzen" (trans.)]: Ptz.Prs.Med. 

yastumam 43.22-24.

5- [B 5-] "sein": Belegt ist simya (siya), siya Adj. KI. 11,3 "libel, bose", nomi

nate Ableitung vom Ptz.Prs.Akt. ^hjsont-^hjsnt- der Wz. *hjes- 

"sein". Davon liegen zwei Formen liegen vor: Obl.Sg.m. siya 

(substantiviertes Neutrum "das Bose") 44.16-17 und Nom.Pl.m. 

simyarn (styani) 2 b 4. simya-, n-Stamm, laBt sich liber alteres lol. 

*simtyan- auf vortoch. *snt-ion- zurlickflihren.

Prasensklasse II: thematisch

Charakteristisches Merkmal dieser Klasse ist der auch aus anderen idg. Spra- 

chen bekannte Wechsel des Themavokals. Dem idg. e : o entspricht in Toch. A 

ein Wechsel a : a und in B a : e. Erweichung des wurzelauslautenden Konso- 

nanten tritt vor dem Themavokal -a- und vor der Endung des Ptz.Prs.Akt. B 

-erica, A -ant ein. Man vgl. etwa 3.Sg.Akt. B dsam, A *asds, Ptz.Prs.Akt. B 

asenca, A ds'ant gegenliber der 3.Pl.Akt. B akem, A dkenc (Wz. BA dk- 

"flihren").

Fiir das Lol. wird man einen Themavokalwechsel a : a voraussetzen dlirfen. Da 

fiir die Prasensklasse II finite Belege fehlen, seien hier ersatzweise thematische 

Formen aus dem Konjunktivsystem angeflihrt. So wird man die 3.Sg.Ko.Akt. 

cer-am wohl als thematische Bildung in Anspruch nehmen dlirfen.262 Eine mit 

Sicherheit thematisch gebildete 3.Pl. liegt im Opt. lydyoy-am (von der Wz. lydy- 

"abwischen, fegen") vor.

Einziger Beleg dieser Klasse ist eine infinite Form der Wz. pas- [B pdsk-, A 

pds-\ "htiten, schlitzen", namlich der Obi.Pl.m. des Ptz.Prs.Akt. pas2amtyan 2 b 3 

[= B pasencam, A pas antas].263

Die Prasensklassen III und IV sind unbelegt.

262 Ausfiihrlicher zu ceram s.u. § 11.4 Klasse II.

263 [[Auf einem einzelnen, nicht in sein vorliiufiges Ms. eingeordeten Blatt hatte der Autor folgendes

zu diesem Verb ausgefiihrt:]] Wahrend toch. B pdsk- und A pas- "hiiten, bewahren" 

wurzelhaftes -sk- bzw. -5- enthalten und ein thematisches Prasens nach KI. II bilden, liegt im 

Lol. ein von der Wz. pa- abgeleitetes s-Prasens der KI. VIII vor. Belegt ist der Obl.Pl.m. des 

Ptz.Prs.Akt. pas2amtyan 2 b 3 [= B pasencam, A pasantas]. Dazu gehbrt ein von der um ein *i- 

Element erweiterten Wurzelform pay- gebildeter Konjunktiv, dessen Klassenzugehbrigkeit nicht 

sicher zu bestimmen ist, da nur eine Form belegt ist, die 3.Pl.Ko.Akt. payam-ca la3 "sie 

werden/sollen dich beschiitzen". Der Vergleich der Belege lehrt, daB fiir das Gemeintoch. eine 

Wz. *pa- anzusetzen ist, die ein thematisches -sk-Prasens nach KI. IX bildete und in der um ein 

*z-Element erweiterten Wurzelgestalt als Konjunktivstamm diente. Die Etymologie ist klar: es 

handelt sich um einen Fortsetzer von idg. *peh2(i)- "schiitzen, hiiten, weiden (tr.)", LIV 460. Die 

*i-Erweiterung, die bisher nur aus nominalen Bildungen bekannt war (gr. jTotp.f|V, lit. piemud < 

idg. *poh2i-men-), ist damit erstmals in einer finiten Verbalkategorie nachgewiesen. [[NB: Diese 

(entweder altere, dann verworfene, oder erst spater, nachtraglich, erwogene) Erklarung von 

payam-ca steht im Widerspruch zu der im Ms. mehrfach angefiihrten Verbindung mit der Wz. 

*pak- "fiigen".]]
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Prasensklasse V: Stammausgang -a- [AB -«-]

ssig- [BA tsik-] "formen": Ger.I Obi.Pl.m. ssigalem 1 a 3 [B Nom.Sg.m. 

tsikale).

Prasensklasse VI: Stammausgang -na- [AB -nd-]

Die wenigen lol. Belege weisen vielleicht nur zufallig die Suffixgestalt -na- auf. 

Es laBt sich nicht entscheiden, ob das Suffix neben -na- auch in der vielleicht 

haufigeren Form *-na- aufgetreten ist.

yds- [B yas-] "geschlechtlich beriihren": 3.Sg.Akt. yasnam 2 b 2 [B II 3.Sg.Med. 

yastdr], yamsnam 6 b 5 (mit infigiertem und suffigierten Nasal), 

yam[s](a)m 6 a 6 (mit infigiertem Nasal und Verlust des suffigierten Nasals 

- oderSchreibfehler?).

Die Prasensklasse VII mit Nasalinfix ist unbelegt.

Prasensklasse VIII: Suffix -5- [AB -5-]

In der Bildung des Prasensstamms des Verbums fiir "machen" (AB yam-, lol. 

yam-) gehen die beiden toch. Sprachgruppen getrennte Wege. Wahrend im Ost- 

toch. der Prasensstamm von einer Wurzel ya-lypa- bezogen ist (1. Sg. ypam, 

2.Sg. yat, 3.Sg. yas usw.), erscheint im Westtoch. und im Lol. ein vom Konjunk- 

tivstamm B yam-, lol. yam- abgeleitetes -sk- bzw. -5- Prasens, vgl. B l.Sg.Akt. 

yamaskau, 2.Sg. yamast, 3.Sg. yamassam usw. und lol. l.Sg. *yamso (?), 2.Sg. 

yamast, 3.Pl. yamsam usw.

Besonders auffallig ist dabei, daB in beiden Sprachen offenbar eine Misch- 

flexion aus thematischen, vgl. B yamaskau und yamassam, lo\.*yamso (?), und 

athematischen, vgl. B yamast und 3.Sg.Med. yamastar,264 lol. yamast, yamsam 

und 3.Sg. estra, vorliegt. Dabei scheint das Lol. einen grbBeren Anteil athema- 

tischer Eormen aufzuweisen als das Westtoch., vgl. etwa lol. yamsam gegeniiber 

B yamassam.265

264 Die von Krause-Thomas (1960: 206) vorgeschlagene Herleitung von B yamast aus idg. 

*-ske-tha- ist verfehlt, da sie das Ausbleiben der Palatalisierung nicht erklart. Entsprechendes 

gilt auch fiir die 2.und 3. Sg.Med. yamastar und yamastar.

“65 [[Wohl dazu: auf einem losen Blatt hatte Schmidt auf der linken Seite notiert:]]

1. Sg. isa-a-zo-c

2. Sg. yam-a-st < *yam-skt-

3. Sg. yam-sam < *yam-ske

sam-sam

3. Du. luk-a-stam-c

[2. Sg.[[Med.]] tamam-stara

3. Sg. Med. e-stra

[[daneben auf der rechten Seite:]] pas2antyan [[Obl.Pl.m.Ptz.Prs.Akt.]]

yasn-am

yasn-am 2b2

[[unten:]] Der Wechsel zwischen Bindevokal a (< a) und 0 bleibt vorerst ungeklart.



236

Der Vergleich der westtoch. wk-Formen mit den entsprechenden lol. -s-Bil- 

dungen laBt an einen Zusammenfall von -sk- und -5- in -5- im Lol. denken. Dafiir 

kbnnte das vbllige Fehlen von -sk-Bildungen im Lol. sprechen, wofem dies nicht 

auf dem Zufall der [[hbchst sparlichen]] Uberlieferung beruht.266

Von Krause (1952: 76f., 82) und Krause-Thomas (1960: 206, 209f.) werden die 

-5- und -sk-Prasentien als thematische Bildungen klassifiziert. Die thematische 

Flexion267 ist in der west- und osttoch. Prasensklasse VIII getreu bewahrt, hat 

jedoch in der allein im Westtoch. vorliegenden Prasensklasse IX betrachtliche 

Veranderungen erfahren. So fehlt an ftinf von neun Paradigmastellen (2.Sg. und 

3.Du.Akt., 2. und 3.Sg. sowie 2.Pl.Med.) die lautgesetzlich zu erwartende Pala- 

talisierung des -sk- vor hellem Themavokal; sie findet sich nur noch in der 3.Sg. 

Akt. sowie im Ptz.Prs.Akt. und im Ger.I (vgl. dazu die unten angefiihrten Para- 

digmata). Im Lol. sind die aus dem Gemeintoch. ererbten -5- und -sk-Prasentien 

zu einer neuen -.v-Klasse verschmolzen. Zur Zeit laBt sich noch nicht entschei- 

den, ob sich hier ein allgemeiner Lautwandel, d.h. ein lautgesetzlicher Zusam

menfall von 5 und sk in 5 (bzw. z) manifestiert oder ob hier wie im Osttoch. nur 

eine Suffixiibertragung vorliegt. Besonders auffallig ist, daB sich in dieser 

Klasse, soweit bisher ersichtlich, fast ausnahmslos charakteristische Merkmale 

der alten sk-Flexion durchgesetzt haben. So fehlt, genau wie in B, an den o.g. 

ftinf Paradigmastellen und dariiber hinaus in der 3.Sg.Akt. die Palatalisierung 

des stammschlieBenden -5- vor hellem Themavokal (vgl. dazu das dritte der 

folgenden Paradigmata).

1. Westtoch. Prasens VIII: er- "hervorrufen"

Aktiv Medium

Sg. 1 ersau ersemar

2 erst(o) erstar

3 ersam erstar

Du. 3 erstem ersaitar

Pl. 3 ersem ersentar

Ptz. ersenca ersemane

Ger. I ersalle

266 [[Auf einem losen Blatt hatte Schmidt eine Alternative notiert: "Die lol. s-Prasentien gehen auf 

gtoch. oder gar grundsprachliche s-Prasentien zuriick. Hierher gehdren: e-s- [au-sk-, A e-s-] 

"geben", yam-s- [B yam-sk-] "machen". Vgl. auch Abschnitt 11.5.]]

267 Zur thematischen Flexion im Lol. s. auch o. Prasensklasse II.
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2. Westtoch. Prasens I: yam- "machen"

Aktiv

Sg. 1 yamaskau / yamskau

2 yamast / yamast

3 yamassam / yamsam 

Du. 3 yamastem / yamstem 

Pl. 3 yamaskem / yamskem 

Ptz. yamassenca / yamsenca 

Ger. I yamassalle / yamsalle

Medium

yamaskemar / yamskemar 

yamastar / yamstar

yamastar / yamstar 

yamaskaitar / yamskaitar 

yamaskentar I yamskentar 

yamaskemane / yamskemane

3. Lol. Prasens VIII: yam- "machen, e- "geben", Ink- "leuchten"

Aktiv Medium

Sg. 1 *yamso268 —

2 yamast *estar269 270

3 — estra

Du. 3 lukastam —

Pl. 3 yamsam —.

Wie in A und B sind auch im Lol. in dieser Klasse nichtkausative und kausative 

Bildungen zu unterscheiden.

a) nichtkausative Bildungen

e- [B IX ai-, A VIII e-] "geben": 3.Sg.Med. estrd 44.55-56.

yam- [B IX yam-, A III ya- /ypa-, yam-] "machen": 2.Sg.Akt. yamast lai,3,4 

[B I yamast, A III yat], 3.Sg.Akt. yamsam2,0 1 a3 [B I yamassam, yamsam, 

A III yas]

Ink- [BA Ink-] "leuchten": 3.Du.Akt. lukastam-c 10.38-40 [B Ks. VIII 

*lnkstem].

b) kausative Bildungen

sam- "anhalten (trans.), festbannen" [B Ks. sarnn- "binden, fesseln; verbindlich 

festsetzen", B stdm- Ks. und A stam- Ks. "anhalten (trans.), zum Stehen 

bringen"]: 3.Pl.Akt. samsam 1 a 3 [vgl. B Ks. *sanmaskem und 

*stamaskem I *stamskem, A Ks. *stmas].

Lol. sam- geht (mit dem in kausativen Ableitungen iiblichen Verlust des 

Laryngalreflexes, vgl. B *samnassam21i) iiber *s'am- aus *s’t’dm- auf idg.

268 So wohl im Vergleich mit der kausativen l.Sg.Ko.Akt. isazo anzusetzen.

269 So wohl im Vergleich mit der 2.Sg.Prs.Akt. tamamstara anzusetzen.

270 [[So im Ms., aber wohl nur versehentlich aus einer alteren Fassung stehengeblieben, da im 

vorigen Paradigma diese Form handschriftlich an der Stelle der 3.Sg. getilgt und als 3.P1. ein- 

getragen ist.J]
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*stembhh2- zuriick und deckt sich hinsichtlich des Wurzelvokals mit B 

sanm- < idg. *stembh-neh2- (mit Bewahrung des Nasals aufgrund der 

Umstellung von -nm- zu -mn- und ebenfalls mit Schwund des Laryngal- 

reflexes).271 272 273

Bei B stamassam I stamsam213 und A *stmas handelt es sich offenbar um jiingere 

Bildungen, die nach dem in B und A iiblichen Muster von der schwundstufigen 

Wurzel B stam-, A stam- < idg. *stmbhh2- (mit Verlust des Laryngalreflexes, 

s.o.) abgeleitet worden sind.

Prasensklasse IX: Suffix -sk- [B -sk-]

Eine eigenstandige -sk-Prasensklasse scheint im Lol. nicht zu existieren. Die 

wenigen bisher entdeckten lol. Bildungen, die westtoch. -sk-Prasentien ent- 

sprechen, sind ausnahmslos -s-Prasentien.

Prasensklasse X: Suffix -nds- [A -nas-, B -nask-]

Belegt ist hier nur die Wz. tam- [BA tam-] "geboren werden". Sie zeigt in 

Verbindung mit dem Suffix -nds- (anders als das Westtoch.) keine Metathese 

von -mn- zu -nm-: 2.Sg.Med. tamamstara 43.7-10 [B *tanmastar, A tamnastar].

Die Prasensklassen XI und XII sind unbelegt.

11.2. Imperativ

Der Imperativ ist in den toch. Sprachen durch das Prafix p- gekennzeichnet. 

Wahrend das Prefix im Osttoch. obligatorisch ist, im Westtoch. dagegen bei 

einzelnen Bildungstypen fehlt bzw. fehlen kann, ohne dab sich dafiir feste 

Regeln finden lassen, bleiben im Lol. die Einzelheiten seiner Verwendung 

unklar, da nur die 2. Sg.Ipt.Akt. der Wz. wa-/we- [BA we-] "sagen, sprechen" 

belegt ist: Ipt. VI 2.Sg.Akt. pimm lalf., blf. [B pan, A pern].

11.3. Prateritum

Das lol. Prateritum zeigt weitgehende Ubereinstimmung mit den Praterital- 

bildungen des West- und Osttoch. In den Prateritalklassen I und II (starkes

271 [[So im Ms., wohl wiederum versehentlich, da kurz davor im Ms. handschriftlich zu 

*sanmaskem korrigiert.]]

272 Ausfiihrlicher zu Etymologic und Morphologic von B sanm- s. bereits Schmidt (1992a: 106ff.; 

Schmidt 1995a: 273-283).

273 [[So (ohne *, mit -ss-/-s-) im Ms.; doch kurz zuvor ebenfalls handschriftlich zu *sanmaskem und 

*stamaskem korrigiert.]]
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Prateritum) geht der Stamm auf -a- [BA -«-] aus. In den Klassen III -V (schwa- 

ches Prateritum) ist der Stamm durch ein konsonantisches Suffix gekennzeich- 

net: in Klasse III durch ein -5- [BA -5-], in Klasse IV durch ein -s- [BA -y-] und 

in Klasse V durch ein -mh- [BA -n(n)~ ]. Dieses Suffix verbindet sich mit dem 

Stammausgang -a- in Klasse IV zu -sd-, in Klasse V zu -mid-. In Klasse III, 

deren Paradigma neben s-Formen (3.Sg.Akt. und das gesamte s-Medium) auch 

5-lose Bildungen (der Rest des aktiven Paradigmas und das gesamte s-lose 

Medium) kennt, zeigen Toch. A und B in der Bildung der s-losen Formen 

gegeniiber dem Lol. einen grundlegenden Unterschied: Wahrend Toch. A und B 

dieses stammauslautendende -a- zwischen -s-Suffix und Personalendung ein- 

schieben (vgl. 3.Sg.Akt. B preksa, A prakas, beide aus alterem *praks-a-t 

herzuleiten; 3.Sg.Med. B parksate, A prdksdt, beide auf alteres *pdrks-a-ta 

zuriickgehend), treten bzw. traten einst im Lol. die Personalendungen unver- 

mittelt an das Suffix -5- bzw. in den s-losen Formen direkt an die Wurzel. 

Mediale Prateritalformen sind nicht belegt, weder mit noch ohne -s-Suffix.

mit -5-: o- "treffen" 3.Sg.Akt. *os (< *o-s-f), belegt mit suff. Pronomen in 

oss-u-h, oss-u-m, oz-ac

ohne -5-: 3.Pl.Akt. o-ra.

In der 3.Sg.Akt. *os, der 3.Pl.Akt. o-ra und der 3.PLAkt. nasar (mit -s-ar < 

*-s-ar, Wz. has- "verlangen") treten Reste eines archaischen Flexionstyps zu- 

tage, der sich als toch. Fortsetzer des grundsprachlichen s-Aorists entpuppt. 

Die 3.Sg. *0-5 < *o-s-t entspricht bildungsmaBig dem vedischen Aoristtyp 

3.Sg.Akt. (a-)naih< *(a-)nai-s-t (Wz. m- "fiihren"), (a-)raut < *(a)-raut-s-t (Wz. 

rudh- "hemmen"), wahrend sich die 3.Pl. o-ra und nas-ar als hocharchaische 

Bildungen erweisen, altertiimlicher als entsprechende Flexionsmuster des altin- 

dischen und des griechischen s-Aorists. In diesen beiden Sprachen ist das -s- 

sekundar im gesamten Paradigma durchgefiihrt, vgl. ved. a-nai-s-uh und a-raut- 

s-uh <*-s-r(o) und griech. 3.Sg. ebei^E, 3.Pl. EbEi^uv. Das Lol. zeigt dagegen, 

genau wie die heth. hi- Konjugation (vgl. aheth. na-i-is /nais/ "fiihrte"), das -s- 

nur an dieser einzigen Paradigmastelle, der es von Hause aus zukam.274

Klasse I: suffixloses Prateritum des Gv.

1. Prateritum mit kurzem Wurzelvokal

Die Belege:

kud- [B kaut, A kot-] "spalten, zerbrechen": 3.Sg.Med. kudata la3

[B kautdte, A *kotat]

mas- [B mdtsts-, A ndtsw-] "verhungem": Ptz.Prt. Nom.Pl.m. msoso la4 

[B *matstsos, *matstsoso]

lip- [BA lip-] "iibrigbleiben": Ptz.Prt. Nom.Sg.m. lipo 3b3 [B lipau, A lipo]

274
Als Vertreter der s-losen Prateritalformen sei genannt aheth. 3.Pl.Akt. na-i-ir, auch geschrieben 

na-a-ir (aus Oettinger 1979: 74f., 460).
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rass- [B rass-, A rasw- "herausreiBen"] in der Verbindung lo rass- "zerbrechen, 

zerschlagen": Ptz.Prt. Nom.Sg.m. rasso la3 [B rassau].

Wie der Gegensatz von hochstufigem B kautate, A *kotat und tiefstufigem lol. 

kudata zeigt, wies das toch. Verbum kaut-lkut- urspriinglich Ablautserschei- 

nungen auf. Wegen des Fehlens weiterer lol. Belege bleibt offen, ob es sich 

dabei urspriinglich um Ablaut innerhalb des Prateritalsystems handelte oder wie 

im Faile von B naitt-/nitt-, paik-lpik-, laik-/lik- usw. um Ablautsdifferenzen 

zwischen Praterital- und Prasensstamm, die in den Einzelsprachen [[spater]] in 

unterschiedlicher Weise ausgeglichen worden sind.

2. Prateritum mit langem Wurzelvokal

Fur die 3.Pl.Akt. finden sich zwei verschiedene Endungen: -ra, das B -re, A -r 

entspricht, und -r, das nur einmal, und zwar in Verbindung mit einem suff. Pro

nomen, belegt ist: osar-a-m. Dieses Nebeneinander von -ra und -r erinnert an 

einen vergleichbaren Befund in B, wo sich neben iiblichem -re vereinzelt, in 

alien sicheren Fallen in Verbindung mit einem suff. Pronomen, ebenfalls -r 

findet, vgl. lyakdr-ne (Wz. lak- "sehen"), winassar-ne (Wz. windsk- "verehren") 

und wenar-mes (Wz. we- "sagen").

Die Belege:

os- [BA as-] "trocken werden": 3.Sg.Akt. ossa 6 a 7 [B *dsa, A III asas],

3.Pl.Akt.  osdr-am 1 b 1 [B asdre, A III *asar]

ta- [BA ta-] "setzen, stellen, legen": 1. ta-\ Ptz.Prt. *Zo275 [B tattdu, A to];

2. td-s-\ 3.Sg.Akt. tdsa 44.14-15 [B *tasa]

ssoy- [B soy, A si-/si-n~] "satt werden": 3.Pl.Akt. ssoydra 1 a 4 [B soydre] 

las- [BA lak-] "sehen":2'6 Ptz.Prt. Nom.Sg.m. lalyaso 43.16-18 [B lyelyku],

Bemerkenswert ist, daB der konsonantische Anlaut der Reduplikations- 

silbe keine Erweichung zeigt.

Eine flexivische Besonderheit weist die Wz. war- "iiben" auf. Diese Wz. kennt 

in B und A - in der Bedeutung "iiben; [budd.] durch Meditation verwirklichen, 

betrachtend (ein)iiben = skt. bhavayati" - nur Formen des Kausativums. Im Lol. 

ist sie lediglich durch eine Form des Grundverbs vertreten, die 3.Sg.Prt.Med. 

waryata 44.18-20, wohl aus alterem *waryata herzuleiten. In waryata scheint ein 

-d-Prateritum vorzuliegen. Auf eine solche Bildung, vgl. auch B 3.Sg.Prt. Akt. 

campya, 3.Pl. cdmpydre von der Wz. camp- "kbnnen", haben bereits Krause 

(1952: 165) und Krause-Thomas (1960: 241) aufmerksam gemacht. Unsicher 

bleibt, ob lol. war- zur Gruppe des von Winter277 entdeckten Paradigmatyps mit - 

usk-Prasens, -z-Konjunktiv und -zy-/-y-Prateritum gehbrt, da Prasens- und Kon-

275 Belegt ist 5 a 2 nur to/IH, so daB nicht sicher ist, welche Kasusform hier anzusetzen ist.

276 Die Einordnung hier folgt dem westtoch. Vorbild, da dort das Prat, dieser Wz. mit langem 

Wurzelvokal gebildet wird: 3.Sg.Akt. lydka, 3.P1. lyakare, das Ptz.Prt. jedoch mit tiefstufigem 

Wurzelvokal: lyelyku.

277 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 1; die FuBnote selbst fehlt.]]
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junktivformen nicht belegt sind. Ob waryom 6 a 2 als 3.P1.0pt.Akt. der Wz. war- 

aufzufassen ist, bleibt wegen des fehlenden Kontextes ungewiB.

Klasse II: redupliziertes (starkes) Kausativprateritum

Kausativa von Verben mit den tiefstufigen Wurzelvokalen a, i und it bildeten 

bereits zu gemeintoch. Zeit ein redupliziertes Prateritum. Dieser Zustand liegt in 

A im wesentlichen unverandert vor, vgl. etwa 3.Sg.Akt. *lyalyam22& (Wz. sdm- 

/lam- "sitzen"), 3.Sg.Akt. wawik (Wz. wik- "schwinden"). Westtoch. und Lol. 

haben die Reduplikation aufgegeben und die tiefstufigen Wurzelvokale durch 

hochstufige Entsprechungen ersetzt. Westtoch. und Lol. unterscheiden sich 

jedoch darin, daB in B hochstufige Vokale einen durch das stammauslautende 

-a- bedingten d-Umlaut aufweisen, vgl. 3.Sg.Akt. lyama < *lyama < *lyam-d- 

(Wz. sdm-lldm- "sitzen"). Das Lol. kennt [[demgegeniiber]] keinen d-Umlaut. 

Im Lol. findet sich eine 3.Sg.Akt. yasa (Wz. is- "schwinden"), fur das eine Her- 

leitung aus *yaisa =*ya-ysa [= B yaika, A wayvik] liber *[jaxJ'a] plausibel er- 

scheint, mit Ersatzdehnung wie in lol. Icisa "Waschung" < *laisa [= B laiko id.]; 

femer eine 3.Sg.Akt. *lyoma (Wz. sdm-llam- "sitzen"), ohne d-Umlaut, vgl. da- 

gegen B lyama.

Die Belege:

is- "schwinden", Ks. "beseitigen" [BA wzk-]: 3.Sg.Akt. Gv. yasa la2 

[yaika, A wawik]

sam-/lam- "sitzen", Ks. "jmd. sich setzen lassen" [BA sdm-/ldm-]'. 2.Sg.Akt.Ks.: 

lyoma/lll 3b2 (nicht sicher zu erganzen) [B *lyamasta, A lyalymast] 

3.Sg. Akt. *lyoma [B lyama, A *lyalyam].

Klasse III: s-Prateritum

Zur Stammbildung des s-Prateritums s. das oben S.76 Gesagte.

Die Belege:

o- "treffen" [B au-n-, A o-n- Akt. "treffen", Med. "beginnen"]: 3.Sg.Akt. *os [B 

*auntsa, A os] in oss-u-n 5a5, oss-n-m 3b3, oz-a-c 10.45-47; 3.Pl.Akt. ora 

2b3, 5b5 [B aunar, A *or]

Anmerkung: Man beachte die nach dem Vemerschen Gesetz erfolgte Sono- 

risierung des Sibilanten in ozac.229

nas- [B iiask-] "verlangen": 3.Pl.Akt. nasar 2 b 1 [B II ndssare]

Der lol. Wz. iias-l rias-, die auBerdem durch Ger.II nassal und Nom.ag.Obl. 

Pl. m. nsuccam vertreten ist, entspricht genau die westtoch. Wz. nas- "ver

langen", belegt in 3.Pl.Akt. ndssare, Wurzelnomen n(y)as "Verlangen" [= A 

nas], Adj. nasassu, nassu"verlangend". Die Wz. B flask- "verlangen" ist 

damit sicherlich etymologisch verwandt, ihr morphologisches Verhaltnis zu 

nas- / nas- aber bislang ungeklart.

278 [[Offenbar aus 439 a 3 Hlll-am erschlossen.]]

2 9 Zu den Wirkungen des Vemerschen Gesetzes im Lol. und Westtoch. siehe § 6.1.1.
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Klasse IV: -55-Prateritum

Die Belege:

’yam- [B yam-, A ya-/ypa-, yam-] "machen": 3.Sg.Akt. yams2a-m 44.28-29 

[B yamassa, ydmsa, A Pt. Ill yamas]

2yam- [B yam-, yam-, A yom-] "erlangen": 3.Pl.Akt. yamms2ra 1 a 2 [B III 

*yonmar, A III yomar],

Klasse V: -n(n)-Prateritum: nur ein Beleg

wa-/we- [B we-, A trank-/we-] "sagen, sprechen": 3.Pl.Akt. wemnar 43.5-6 [B 

wendre, wndre, A wenar].

Klasse VI: thematisches Prateritum

In dieser Klasse sind die Reste archaischer Prateritalbildungen vereinigt, die im 

Gegensatz zu den Klassen I-V keinen Stammausgang -a- aufweisen. In Klasse 

VI ist die 3.Sg.Akt. endungslos. Zumindest im Fall von B lac, A lac (Wz. AB 

Idt- "hinausgehen") laBt sich die Nullendung auf grundsprachliches zuriick- 

fiihren. Die von Krause (1952: 192) fur diese Klasse eingefiihrte und von 

Krause-Thomas (1060: 253) iibemommene Bezeichnung "thematisches Prasens" 

ist hier aus praktischen Erwagungen beibehalten, selbst wenn sich nur fiir 

einzelne Formen thematische Flexion nachweisen laBt. Fiir die Wz. k[u]ser-/cer- 

"zugrunde gehen", die das Fol. zusatzlich beisteuert, laBt sich thematische 

Flexion durchaus in Erwagung ziehen. Nur ein [[unsicherer]] Beleg:280

kam- [= AB] "kommen": Unsicher bleibt, ob man an der Stelle 5 b 5 eine 

3.Sg. Akt. se[m] UH [B sem] ansetzen darf.

11.4.4. Imperfekt: ein Beleg

s- [= AB] "sein": 3.Sg.Akt. s2e-thya mit Pron.suff. 10.26-27 "er war dir" 

[B say (sey), A sex].

11.4.5. Das Konjunktiv-System

Athematische und thematische Flexion sind im Fol. aufgrund der unzureich- 

enden Belegsituation und des dadurch bedingten Mangels an klassenspezifi- 

schen Formen nicht sicher zu unterscheiden. Das trifft in besondererm MaBe fiir 

das lol. Konjunktivsystem zu. So kann das Formenpaar 3.Sg.Ko.Akt. ceram : 

3.Pl. ceram-n (mit suff. Pron.) mit seinem Bindevokalwechsel a : a einen idg. 

Themavokalwechsel e : o widerspiegeln; wenn man Haber]] einen Akzent-

280 [[So im Ms., obwohl nur der eine Beleg von kdm- angefiihrt wird. Von der Wz. k[u]ser-/cer- 

"zugrunde gehen" ist beim Prateritum nicht mehr die Rede. Vgl. aber unten Konj.-Kl. II.]]
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wechsel bei Antritt eines suffigierten Pronomens annimmt (vgl. dazu auch 

yamsam 281 282: yamsn-am und B nesam : nesam-ne), kann es auch eine athemati- 

sche Flexion (vgl. B 3.Sg.Prs.Akt. nesam : 3.Pl. nesam) fortsetzen. Fiir Zuwei- 

sung zur Konjunktivklasse I (thematisch) kbnnte sprechen, daB in den beiden 

anderen toch. Sprachen ebenfalls thematische Konjunktive mit palatalisiertem 

Wurzelanlaut vorliegen bei AB kdm-, B litk-, B spark.). Naheres dazu unten bei 

Konjunktiv-Klasse II.

Konjunktiv-Klasse I : athematisch

Hierher gehbrt sicher 'yam- "machen" [B yam-]. Wie der Vergleich der Belege 

(s.u.) mit den westtoch. Entsprechungen zeigt, scheinen beide Paradigmata darin 

iibereinzustimmen, daB sie - mit Ausnahme der 1. und 3.Pl.Akt., die Bildungen 

mit dem Themavokal idg. *-<?- fortsetzen - eindeutig athematisch flektieren. Das 

osttoch. Konjunktiv-Paradigma von ya-lypa-, yam- zeigt dagegen durchgangig 

thematische Flexion.

Lolanisch B A

Aktiv Aktiv Aktiv

Sg.l - yamu yamam

2 yamt la2,4 yamt (ya)mat'

3 — yamam yamas

Pl. 1 —

2

yamem283 —

3 yamam 6a5 yamem yamenc

Inf. yamsi 44.21-22 yamtsi yatsi

Die Zuordnung zu Konj. I oder II ist ungewiB bei:

pram- [B pram-] "sich im Zaum halten": Gv. Ko. Inf. Gen.Sg. pramssims 10.31-

33 [B Inf.Ks. prdmassi]

lut [= AB] "entfemen, vertreiben": Ko. Inf. lyussi la2 [B Ko.II lyutsi].

Formal mehrdeutig ist auch lol. sarkassi Ia2, Inf. und einziger Beleg der Wz. 

sark- "in Ordnung bringen, schlichten". Es laBt sich entweder als Konj. I mit zur 

Ausspracheerleichterung in die Dreikonsonsontengruppe eingeschobenem 

SproBvokal -ci- oder als s-Konj. (Klasse VIII) erklaren. In B entspricht sark-, das 

skt. sadh- Ks. "in Ordnung bringen, schlichten; ausftihren, zubereiten" iiber- 

setzt; A sark- bedeutet etwa "sich kiimmem um, sich sorgen urn".

281 [[So hier im Ms.; im Abschnitt iiber Konj. II jedoch als ymn[s](a)[m] angefiihrt.]]

282 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 1; die Note ist nicht vorhanden.J]

283 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 2; die Note ist nicht vorhanden.]]
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Konjunktiv-Klasse II: thematisch

Das Formenpaar 3.Sg.Ko.Akt. ceram : 3.Pl. ceram-n (mit suff. Pron.) erweckt 

auf den ersten Blick den Eindruck eines Paradebeispiels fur die thematische 

Flexion im Lol. Doch ist Vorsicht geboten, da eine sichere morphologische 

Analyse auf dem heutigen Kenntnisstand noch nicht mbglich ist. In ceram-n 

kann namlich entweder die regulate thematische 3.Pl. oder aber, wenn man 

Akzentwechsel bei Antritt eines suffigierten Pronomens wie etwa bei yamsn-am 

gegeniiber yam [5](a)[///]284 oder bei B nesdm-ne gegeniiber nesam annimmt, die 

entsprechende athematische 3.Pl. (vgl. B 3.Sg.Prs.Akt. nesam : 3.Pl. nesam) 

vorliegen.

Fiir die hier vorgeschlagene Zuordnung zur Klasse I spricht die Palatalisierung 

des Wurzelanlauts. Diese Erscheinung laBt sich bei einer ganzen Reihe von 

westtoch., bei einigen osttoch. und bei zwei lol. Verben beobachten, so z.B. bei 

AB kam- "kommen": Ko. A 3.Sg.Akt. srnas, 3.P1. smenc, B 3.Sg.Akt. sanmam, 

3. Pl. sanmem (mit sekundar aus dem Prasens verschleppten n-Infix); bei B litk- 

Ks. IX "entfemen": Ko. 3.Sg.Akt. lyeccim;285 3.Pl. lyaitkem; und bei lol. luk- 

"leuchten" (Ps.VIII): Ko. B Ks. *lyusalne, lol. Gv. oder Ks. Abstr. lyusana.

Bei den hier besprochenen Konjunktiv-Bildungen sind Prasens und Konj. stets 

von verschiedenen Stammen gebildet. Bei den Prasentien handelt es sich um -sk- 

oder -s-Bildungen, wahrend der zugehbrige Konj. direkt von der Wurzel gebil

det wird, und zwar, wie die Palatalisierung zeigt, von einer e-stufigen Wurzel- 

form. Es bleibt zu priifen, ob es sich dabei um eine aus der idg. Grundsprache 

ererbte Konjunktiv-Bildung handelt. Man wird sich fragen, ob ein genetischer 

Zusammenhang mit dem ebenfalls themat. flektierenden ved. Konj des athemat. 

Wurzelaorists vom Typ 3.Sg. gdmati, 3.Pl. gdmanti besteht.286 287 Fiir kiinftige 

Forschungen richtungsweisend ist jedenfalls, daB sich die toch. Konjunktiv- 

Bildungen A 3.Sg.Akt. srnas, 3.Pl. smenc, B 3.Sg.Akt. sanmam, 3. Pl. sanmem 

(mit sekundar aus dem Prasens verschleppten //-Infix) und der ved. Konj. 

3.Sg.Akt. gdmati, 3.Pl. gdmanti zwanglos aus einem grundsprachlichen 

Konjunktivstamm Tiefstufe der Wz. *g“hem-]] herleiten lassen.

Hierher gehbren:

k[Jser-/cer- "zugrunde gehen" [A tukar- "zugrunde gehen"; B kwar-, A kur- 

"altem": 3.Sg.Akt. ceram : 3.Pl. ceram-n 1 a 2

luk- [=AB] "leuchten": Abstr. 2 b 4 lyusana 2 b 4 [B Ks. *lyusalne]

lut- [=AB] "entfemen, vertreiben": Ko.Inf. lyussi 1 a 2 [B Ko.II Abstr.

lyucalne,™ Inf. lyiitsi', A Prs. VIII Inf. lutassi].

Konjunktiv-Klassen III-IV: keine Belege

284 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 3; die Note ist nicht vorhanden.]]

285 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 4; die Note ist nicht vorhanden.]]

286 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 5; die Note ist nicht vorhanden.]]

287 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 5 (sic); die Note ist nicht vorhanden.]]
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Konjunktiv-Klasse V: Stammausgang -a- [AB -a-]

Der Stammauslaut erscheint unter dem Akzent als -d-, in unbetonter Silbe da- 

gegen als -a-. Ein suffigiertes Pronomen bewirkt keinen Akzentwechsel, wie 

ortam-c und payam-ca zeigen. Anders als A und B kennt das Lol. keinen a- 

Umlaut288. Dadurch ergeben sich im Formenvergleich hinsichtlich des Vokalis- 

mus zum Teil betrachtliche Unterschiede. Man vgl. etwa ortam-c gegeniiber B 

*arttam, 3 Sg.Med. *arttatar, A *artatar (Wz. lol. ort-, B artt-, A art- "fur gut 

befinden"). payam-ca gehbrt zur Wz. lol. pay- "sich fiigen".

Die athemat. Flexion bringt es - wie im Westtoch. - mit sich, dab 3.Sg. und 

3.Pl.Ko.Akt. endungsgleich und. wenn der Konjunktivstamm keine Abstufung 

zeigt, miteinander identisch sind, vgl. 3.Sg. *pay-am-ca und 3.PL pay-am-ca.

Von Ablautserscheinungen, wie sie die d-Konjunktive von A und B bei Verben 

mit Wurzelvokal -a- zeigen (vgl. B 3.Sg.Akt. karsam, 3. Pl. karsam; A 3.Sg. 

krasas, 3.P1. karsenc; zur Wz. AB kars- "wissen") fehlt im Lol. bisher jede Spur, 

angesichts der Beleglage wohl nur zufallig.

Folgende Verben bilden diesen d-Konjunktiv:

is- [AB wik-] "schwinden": Gv. Ko. Inf. isassi la4 [B Ko V wikatsi, A Prs. 

Ill *wikatsi]

ort- [B artt-, A art-} "fur gut befinden": Ko. 3.Sg.Akt. ortam-c 10.16-17, 23- 

24 [B*arttam, 3. Sg.Med. *arttatar, A *artatar}

nas- [B flask-] "verlangen": Ko. Ger. II Nom.Sg. nassal 10.21-23, 43-45.

pay- "sich fiigen": Ko. 3.Pl.Akt. payam-ca la2

mi- Gv. "geschadigt / verletzt werden" [AB mi- nur Ks. "schadigen, ver- 

letzen"]: Gv.Ko. Inf. myasi 43.11-12

lay- [B klay-, A k/d(w)-] "fallen": Ko. 1.Sg.Med. layamar 43.19-21 [B 

*klayau}.

Konjunktiv-Klasse VI: Stammausgang AB -na-; keine Belege

Konjunktiv-Klasse VII: Suffix -n- [=AB-n-]: ein Beleg:

wa-/we- [B we-, A trank-/we-} "sagen, sprechen": Ko. 3.Sg.Akt. wam-c la4 [B 

wem, A wenas}.

Konjunktiv-Klasse VIII: Suffix -a- [B -sk-, A -s-]

-5- und -sk-Bildungen sind in den Prasens- und Konjunktivstammen der toch. 

Sprachen recht unterschiedlich verteilt. Urspriinglich haben wohl alle drei 

Sprachen sowohl -s- wie -sk-Bildungen besessen. Doch nur B hat beide Stamm- 

bildungen bewahrt; A und Lol. kennen nur noch -s-Bildungen, allerdings mit

288
Ausfuhrlicher zum Umlaut s. S. [[Abschnitt existiert nicht]].
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dem Unterschied, daB in A der -^k-Typ durch Suffixiibertragung,289 im Lol. 

dagegen hochstwahrscheinlich durch den Lautwandel sk > s verloren gegangen 

ist. Letzteres griindet sich auf die Beobachtung, daB im lol. Sprachmaterial bis- 

her kein einziger Fall von bewahrtem sk aufgetaucht ist. Ferner ist zu beachten, 

daB B nur im Prasenssystem sowohl -5- wie -sk-Bildungen besitzt, dagegen im 

Konjunktivsystem nur -sk-Bildungen.

Wie im Prasenssystem sind auch im Konjunktivsystem Nichtkausativa und Kau- 

sativa zu unterscheiden.

a) nichtkausative Bildungen

er- "helfen" [B 2er- "helfen", kauc er- "aufhelfen"290]: Ko. Inf. erassi la3 ff.

Aufgrund des westtoch. Befunds von 7<?r- "(Vorgange, besonders Empfin- 

dungen) hervorrufen, erregen" neben 2er- "helfen" ist man geneigt, fur das 

Toch. zwei, im Lol. und in A lautlich vielleicht noch geschiedene, Wurzeln 

anzusetzen. So setzen B 'er- und A ar- gtoch. *ar- "hervorrufen" fort, 

wahrend B 2er- und lol. er- Vertreter einer gtoch. Wz. in der Bedeutung 

"helfen" sind.

Formal mehrdeutig ist lol. sarkassi, Inf. der Wz. sark- "in Ordnung bringen, 

schlichten". Es laBt sich als Konj. I (athematisch) oder als Konj. VIII erklaren 

(vgl. dazu auch oben im Abschnitt Konjunktiv-Klasse I).

b) kausative Bildungen

Wahrend in B bei den sk-Kausativen (Klasse IX) Prasens- und Konjunktiv- 

stamm formal zusammenfallen, sind sie in A und wohl auch im Lol. formal ge- 

trennt. In A wird der Konjunktivstamm mit dem Suffix -as- (Prasens -as-), im 

Lol. wohl mit -as- gebildet:

is- [AB wik-] "schwinden", Ks. "beseitigen": Ko. l.Sg.Akt. isazo-c la4 [B 

wikaskau-c, A wikasam-ci]; Inf. isassi lai [B Ko IX *wTkastsi, wikassi, A 

Prs. VIII *wikatsi].

Konjunktiv-Klassen X - XII: keine Belege

11.4.6 Optativ

Der Optativ ist im Lol. wie in A und B durch ein z-Element gekennzeichnet. 

Wahrend dieses -i- in A einheitlich in alien Konjunktiv-Klassen auftritt, er- 

scheint es in B nur in den Konjunktiv-Klassen I-IV, VII und IX-XII. In den 

Klassen V und VI, die einen -a- bwz. -zzrz-Konjunktiv bilden, verbindet sich das 

-i- mit dem -a- zu -cry-. Wie die wenigen Belege vermuten lassen, liegt diese

289 [[Hier steht im Ms. die FuBnotenziffer 7; die Note ist nicht vorhanden.]]

290 Vgl. HMR 3 a 5 kauc ersatene "Sie [die Frau des Kaufmanns] half ihr [der auf der StraBe ge- 

stiirzten Nonne Utpalavarna] auf."
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Verteilung auch im Lol. vor. Hier findet sich neben -dy-, das in heterosyllabi- 

scher Stellung erscheint (z.B. 3.Pl.Akt. lyayoyam) eine Variante -ay-, die in 

tautosyllabischer Stellung belegt ist (z.B. 2.Sg.Akt. lamtayt, lyomayto). Der 

Gegensatz von lyay-oy-am und lamt-ay-t, lyom-ay-to beruht auf der unterschied- 

lichen Entwicklung von gtoch. *-az- in heterosyllabischer und tautosyllabischer 

Stellung: In heterosyllabischer Stellung wurde es wie im Westtoch. zu -dy- (vgl. 

B 3.Pl.Akt. kldy-oy-em, Wz. kldy- "fallen"). In tautosyllabischer Stellung ist 

jedoch statt des lautgesetzlich zu erwartenden -e- unter der Wirkung des 'frein 

puissant de 1'analogie'291 dafiir -ay- eingetreten. Wir finden also einen innerpara- 

digmatischen Wechsel: 2.Sg.Akt. lamt-ay-t (statt ^lamt-e-t), lyom-ay-to (statt 

*lyom-e-to) : 3.Pl.Akt. lyay-oy-am.

I. z-Optativ: ein sicherer Beleg:

rini 10.14-15 3.Sg.Akt. [AB rinitar], von der Wz. ri-n-/rd-n- "aufgeben", vgl. 

von AB ri-n- "aufgeben, verlassen": B Ko.I 3.Sg.Med. rintdr; A Ko.VII 

3.Sg.Med. *rintdr.

Ein an der Stelle 6b2 unsicher gelesenes li[ne\m/lll kann nicht als eine der west

toch. 3.Pl.Akt. lannem entsprechende Optativ-Form der Wz. lat- "hinausgehen" 

aufgefaBt werden, da der Opt. dieser Wz. im Lol. vom Konjunktivstamm lamtd- 

(belegt 2.Sg.Akt. lamtayt) gebildet wird (s.o.).

II. -czy-/-dy-Optativ

Iyaybyam3b4: 3.Pl.Akt. der Wz. lyay- "abwischen, fegen".

Daraus ist der Ko.V-Stamm lydya- zu erschlieBen [B lyu-llydw-, lyya- 

"(ab)reiben, abwischen", Ko. nicht belegt; A lit-,292 293 lya- "(ab)reiben, 

abwischen, fegen", Ko. V Abstr. lyalune],

Problematisch ist die morphologische Analyse der Optativ-Formen lamtayt und 

lyomayto: lamtayt 44.2-4 ist 2.Sg.0pt.Akt. der Wz. lat- "hinausgehen" [B lynit, 

A *lancit]. Diese Bildung gehort zu einem morphologisch schwierig zu beurteil- 

enden Konjunktiv-Stamm lamtd- mit unsicherer Klassenzugehbrigkeit, der sich 

deutlich von den entsprechenden Konjunktiv-Bildungen des West- und Osttoch. 

unterscheiden. In B findet sich ein Ko.-St. Klasse I lan(n)~ < *lan(n)- < *lant-n~; 

in A ein Ko.-St. II lane-.292 Der Ansatz einer gtoch. Konjunktiv-Bildung ist also 

fur diese Wurzel nicht mbglich. lyomayto 3 a 1,2,4 ist 2.Sg.0pt.Akt. (mit beweg- 

lichem -o) vom Ks. der Wz. lam- "sich setzen". Wahrend in B Ps. und Ko. der 

sGKausativa, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, formal identisch sind (vgl.

291 Diese treffende Bezeichnung fur die innerparadigmatischen Krafte zur Beeinflussung und 

Verfalschung lautgesetzlicher Veranderungen stammt von F. de Saussure und findet sich in 

seinem beriihmten 'Memoire' (1878: 235).

292 A hi- "(ab)reiben" wurde vom Verf. (1974: 45f. Anm. 7) identifiziert.

293 Auffallig, aber bisher nicht beachtet, geschweige denn erklart, ist die durchgehende Auslauts- 

erweichung des Konjunktiv-Stammes: auch in der 3.Pl.Akt. lahcenc erscheint vor dem auf idg. 

*-o- zuriickgehenden osttoch. Themavokal -e- der palatalisierte Wurzelauslaut -he.
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von lam-: Ks. 3.Sg.Ps. und Ko.Akt. *lamdssam, 2.Sg.Opt. amass it) und in A zu 

kausativen s-Prasentien Ko.-Bildungen auf -as- gehdren (vgl. 3.Sg.Prs.Ks. Imas, 

3.Sg.Ko.Ks. *lmas, 2.Sg.Opt.Ks. *lmasit), scheinen die kausativen s-Prasentien 

des Lol. ihren Ko. anders zu bilden, namlich

- entweder mit dem Suffix -as- (vgl. Gv.Ko.Inf. isassi [B wikdtsi]; Ks.Ko.l.Sg. 

Akt. isazo-c [B wtkaskau-c], Inf. isassi [B *wikatstsi, wikassi]) oder

- vom ehemals reduplizierten Prateritum II (vgl. Ks. 3.Sg.Prt.Akt. *lyoma [B 

lydma, A *lyayam); Ks. 3.Sg.Ko.Akt. *lyomam [aber B *lamdssam, A 

*lmds], Ks. 2.Sg.Opt.Akt. lyomayto [aber B *lamassit, A Imasit19^].

Ganz unsicher bleibt, ob einmal iiberliefertes waryom 6a2 als Opt. 3.Pl.Akt. der 

Wz. war- [AB war-] "iiben" aufgefaBt werden darf. Fur einen Ausgang -om 

neben -oyam kbnnte immerhin das westtoch. Nebeneinander von tdkoyem und 

takom, swoyem und sworn usw. sprechen.

11.5 Zur Herkunft der verbalen s-Stamme des Lolanischen294 295

Die im Lolanischen iiberlieferten Verben auf wurzelhaftes -s- und die Verbal- 

stamme mit suffixalem -5- stammen aus verschiedenen Quellen.

I. Verben auf wurzelhaftes -s-

1. Die lol. s-Bildungen gehen auf gtoch. j'-Bildungen zuriick. Hierher gehdren: 

os- [AB <25-] "trocken werden", yds- [= B] "geschlechtlich beriihren", sams- 

"(feierlich) verkiinden"[B sams- "zahlen"]. s-[= AB] "sein".

2. Die lol. s-Bildungen gehen auf gtoch. sk-Bildungen zuriick. Hierher gehdren: 

fids- [B iidsk-] "verlangen", pas- [B pask-, A pas-] "hiiten, bewahren".296

3. Die lol. s-Bildungen gehen auf gtoch. sw- bzw. fw-Bildungen zuriick. 

Hierher gehdren: rass- "zerbrechen, zerschlagen" [B rass-, A rasw- 

"herausreiBen"], mas [B matsts-, A natsw-] "verhungem".

II. Verbalstamme mit suffixalem -s-

1. Das lol. 5-Prasens geht auf ein gtoch. s-Prasens zuriick: luka-s- "leuchten" [B 

luk-s- "erleuchten").

2. Die lol. 5-Prasentien gehen auf ein lol.-wtoch. oder gtoch. sk-Prasens zuriick: 

e-s- [B ais-sk-, A e-s-] "geben", yam-s- [B ydm-sk-] "machen".

294 [[Hier ohne Asterisk; doch vgl. kurz vorher. Die Form ist in Poucha (1955) nicht gebucht, also 

mbglicherweise unbezeugt.]]

295 [[Dieser Abschnitt gibt einige Blatter wieder, die nicht in der oben (Vorbemerkung) genannten 

Mappe lagen. Der Inhalt legt nahe, daB es sich eher um einen spateren Zusatz als um eine 

friihere Version handelt.]]

296 Der Wurzelauslaut von B pask-, A pds-ist von Krause (1952: 64; und Krause-Thomas 1960:

199) als wurzelhaft, d.h. als Wurzelbestandteil, bestimmt worden.
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3. Die lol. s-Bildungen entsprechen wtoch. sk-Bildungen. Hierher gehdren:

lol. nets- [B flask-] "verlangen";

lol. pas2amtyan [B passencam, A pdsdntds], Obl.Pl. des Ptz.Prs.Akt., gehbrt 

zu einem Prs.-St pas-, der angesichts des Ko.-St. pay- (wohl als d-Ko. KI. V 

zu bestimmen) als pa-s- (s-Prs. KI. VIII) [gegeniiber B pask-, A pas- (themat. 

Prs. KI. II)] zu analysieren ist.

3. Die Wz. tarn- [=AB] "geboren werden" bildet ein bereits fur das Gtoch. 

nachweisbares ndsk-Prasens (KI. X): tam-a-ms- [B tanmask- (mit Umstell- 

ung von -mn- > —nm~), A tam-nds-].

4. Der lol. s-Konjunktiv geht auf einen gtoch. sk-Konjunktiv zuriick: isa-s- [B 

wika-s-, A wikd-s-] "beseitigen".

5. Die Wz. td- "setzen, stellen, legen" kennt neben dem bereits fiir das Gtoch. 

zu erschlieBenden s-Prateritum (vgl. B 3.Sg.Akt. tessa : 3.Pl. tesar, 

3.Sg.Med. tassdte : 3.Pl. tassante; A 3.Sg.Akt. casas : 3.P1. casar, 3.Sg.Med. 

*tsat : 3.Pl. tsdnt) auch eine jiingere, nur fiir das Lol und Wtoch. 

nachweisbare Prateritalbildung nach KI. Ib, die ebenfalls um ein s-Suffix 

erweitert ist: lol. 3.Sg.Akt. tdsa [B *tasa, 3.Sg.Med. tasate : 3.P1. tasante].

6. Die Wz. o- Akt. "treffen" [B au-n-, A o-n- Akt. ''treffen", Med. "beginnen"] 

bildet ein bereits fiir das Gtoch. nachweisbares s-Prateritum: 3.Sg.Akt. *os 

(belegt mit Pron.suff: oss-u-n, oss-u-m, oz-a-c): 3.Pl.Akt. ord [B *auntsa : 

aimar, A os : *<?r].

III. Ein deminutives Adjektiv auf *-s-

yurpasessa ist Nom.Sg.f. eines Adj. yurpases- "aus *Yurpasa- bestehend", einer 

adj. Ableitung von *yurpasa- [B yurpdska-] "Klein-Yurpa", dem substantivier- 

ten Fem. eines deminutiven Adj. Die Gleichung B yurpdska- = lol. *yurpasa- 

kbnnte durch die Entsprechung B -ska- = lol. -sa auf eine Entwicklung von in- 

lautendem -sk- > -s- deuten. Leider fehlen weitere Belege.

12. Zur Syntax

12.1. Die Gebrauchsweisen des Mediums im Lolanischen

Soweit die wenigen Belege erkennen lassen, diirfte sich der Gebrauch des 

Mediums im Lol. nicht von dem in Toch. A und B29/ unterscheiden. Das 

Medium findet sich

1. in eventiver Funktion: Das Subjekt wird von einem Zustand bzw. Vorgang 

betroffen, ohne daB ein Agens impliziert wird.

43.7-12 tamamstara myasi "Du wirst geboren, um gequalt zu werden."

297
Vgl dazu Schmidt (1974).
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