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SPRACHLICHER KOMMENTAR ZU PANZAVECCHIAS MALTESISCHER 
-OBERSETZUNG VON GENESIS 4, 1-16 (MIT BESONDERER 

BER-OCKSICHTIGUNG ITALIENISCHER ELEMENTE) 

Reinhold Kontzi (Ti.ibingen) 

1. AbrIB der Entwicklung des Maltesischen 

Die Sprache Maltas, das Maltesische, ist eine Mischsprache, die sich heute aus arabi
schen, italienischen und englischen Elementen zusammensetzt. Die Grundstrukturen 
sind i.iberwiegend arabisch. Der Ursprung des Malt. ist ein arab. Dialekt maghrebinischer 
Pragung. Das erkfart sich aus der geschichtlichen Entwicklung. Von Tunesien her wurde 
Sizilien von den Arabern erobert, welche dann von dort aus Malta besetzten und von 870 
bis 1090 beherrschten und arabisierten. Wieder von Sizilien aus wurde Malta von den 
Christen zuri.ickerobert und endgi.iltig in den abendlandischen Kulturkreis integriert. Der 
EinfluJl, des Sizilianischen und spater des Hochitalienischen (Toskanischen) war jahrhun
dertelang sehr stark, auch noch nachdem Malta 1535 von Karl V. dem Johanniterorden 
(Malteserorden) i.ibergeben war. Bis in unser Jahrhundert hinein war Ital. die Sprache der 
Gebildeten auf Malta. Noch 1904 schrieb der Arabist Theodor Noldeke: ,,Voraussichtlich 
wird sich das Maltesische noch ziemlich lange halten, wenn es auch so gut wie sicher ist, 
dail> es dereinst dem Italienischen weichen wird." 1 

Jedoch schon lange vor dieser Aussage wirkten zwei Faktoren for das Durchsetzen des 
Malt.: 1) das erwachende Selbstbewuil>tsein der Malteser und 2) das Auftauchen der Eng
lander auf Malta. Wahrend der Napoleonischen Kriege kamen die Englander nach Malta 
und blieben dort bis 1964. 

Ich nehme den 2. Faktor vorweg: Die Englander bekampften den politischen und kul
turellen Einflufl, des Ital., indem sie das Malt. forderten2

• Schluil>punkt dieser Entwick
lung war die Abschaffung des Ital. als Gerichtssprache im Jahre 1934 und seine Ersetzung 
durch das Malt. Die Sympathien for das Ital. verschwanden endgi.iltig, als die ital. Luft
waffe im 2. Weltkrieg Malta zerbombte. 

Nun zum 1. Faktor. Das malt. Selbstbewuil>tsein entwickelte sich ganz langsam. Das ist 
abzulesen an der zogernden Entwicklung der malt. Literatur. Im 18. Jh. gab es schon eini
ges religioses Schrifttum, wie Cassar Pullicino in seinem Buch iiber die malt. Literatur des 
18. Jh. gezeigt hat3

. Der erste bedeutende Schriftsteller, der in zahlreichen Werken beredt 
for das Malt. eintrat, war Agius de Soldanis (1712-1770). Er beschaftigte skh theoretisch 
viel mit der Kultur Maltas und seiner Sprache, under schrieb auch Originalwerke in malt. 
Sprache. von denen das schonste die ,,Djalogi"4 sind. 

Dann kam Mikiel Anton Vassalli (1764-1729)5
, der ,,Yater, der maltesischen Spra

che", der seine Landsleute als Nation betrachtete. Diese Nation wollte er dazu bringen, 

1 In der Besprechung van Hans Stumme, Maltesische Studien, in der Zeitschrift der Deutschen Mor
genliindischen Gesellschaft 58 (1904), S. 920. 

2 S. dazu D. Marshall, History of the Maltese language in local education. Malta, 1971. - Besonders 
wichtig sind die Seiten iiber den ,,Keenan Report" (S. 23-33). 

3 G. Cassar Pullicino, Kitba u kittieba tal-Malti. L-ewwel ktieb: Sas-seklu tmintax. Malta, 1962. 
4 G. Cassar Pullicino, Kitba S. 60-74. 
5 Ober Vassalli s. A. Cremona, Vassalli and his times. Malta, 1940; ferner D. Fenech 0.S.A., Vassalli 

u kitbietu. Malta, 1977 und P. Cassar, The quest for Mikiel Anton Vassalli. Malta, 1981. 
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ihr Schicksal in Freiheit und Eigenverantwortung selbst gestalten zu konnen. Dazu war 
Bildung notig, die die Malteser nur iiber die Erziehung erreichen konnten. Griindliche Bil
dung war aber nur in der eigenen Sprache zu erlangen. Vassalli stellte seine Ideen iiber 
Nation, Bildung, Erziehung und Sprache ausfiihrlich in dem ital. geschriebenen Vorwort 
zu seinem maltesisch-lateinisch-italienischen Worterbuch dar6

• Mit heutigen Ausdriicken 
konnte man Vassallis Anliegen als <lurch und <lurch demokratisch charakterisieren. In 
unserem Zusammenhang sind von seinen Werken noch wichtig: 1) eine malt. Orthogra
phie; 2) eine malt. Grammatik, deren erste Ausgabe 1791 lat. verfaBt wurde, wahrend die 
2. 1827 auf ~tal. erschien; 3) malt. Redensarten und Sprichworter; 4) die Ubersetzung der 
Evangelien und der Apostelgeschichte 7. Das malt. Volk muB erzogen und gebildet werden 
und daher auch seine Sprache lernen und beniitzen. Dazu dienen alle diese Werke. Die 
Sprichworter enthalten Weisheit und Lebensmaxime. Die Lekti.ire der malt. Evangelien 
soll auch zur Orientierung im Leben beitragen. Die Orthographie, die Grammatik und 
das W6rterbuch sind notwendige Werkzeuge, um iiberhaupt mit der Sprache arbeiten zu 
konnen. Sie sind Mittel zur Standardisierung des Malt. Eine nichtstandardisierte Heim
sprache konnte nie gegen eine schon lange etablierte Sprache der Bildung aufkommen. 

Mit den Mitteln Vassallis hatte das Malt. nun Aufschwung bekommen konnen. Trotz
dem ging von seinem Werke zunachst kaum Wirkung aus. Das lag zum groBen Teil daran, 
daB sich Vas:;alli jahrzehntelang nicht personlich fiir die Verwirklichung seiner ldeen ein
setzen konnte. Er hatte sich ja fiir seine Ideen sehr stark engagiert, wurde <las Haupt einer 
Verschworung gegen den damals noch Malta beherrschenden Johanniterorden, wurde ge
fangen und zu lebenslanglichem Gefangnis verurteilt, floh auf abenteuerliche Weise, kam 
mit den Franzosen zuriick, wurde dann von den Maltesern, die sich gegen die Franzosen er
folgreich aufgelehnt hatten, verbannt und kehrte erst nach 20 Jahren 1820 nach Malta zu
ri.ick. Er konnte noch die ital. Ausgabe seiner Grammatik besorgen, erhielt 1825 den 
ersten Lehrstuhl fiir Malt. an der Universitat Malta und konnte erst kurz vor seinem Tode 
die Ubersetzung der Evangelien vollenden. Arm und entkraftet starb er 1828. Nicht ein
mal sein Grab ist uns bekannt. 

Nach Vassallis Tod begann das zahe Ringen um den Ausbau des Malt. Unter den Gebil
deten hatte es nur wenige Anhanger. Die Sprache der Oberschicht war Ital. Dazu kam, 
daB die ital. Kultur verstarkt wurde <lurch die vielen Emigranten aus dem Italien der 
Restauration, die in dem liberalen englischen Malta Asyl fanden und zugleich dem ital. 
Element Riickhalt gaben gegen das Englische8

. Die Aufgabe der Befiirworter der malt. 
Sprache war, diese von den Schlingen des Ital. zu befreien. Dies konnte aber nicht eine 
vollige Ausrr:erzung aller ital. Elemente bedeuten, denn das Ital. gehort konstitutiv zum 
Malt., so wie altfranzos. Elemente konstitutiv zum Englischen gehoren. Es ging nicht dar
um, das Malt. vollig vom Ital. zu reinigen, sondern es handelte sich darum, diese mit ital. 
Elementen durchsetzte Sprache zu einem Mittel zu machen, mit dem man iiber alle Dinge 
schreiben konnte. Die Aufgabe war, die eigene, einheimische Sprache zu fordern, also das 
Malt. auszubauen, es in den Schulen zu lehren und es schriftlich zu gebrauchen. Es han
delte sich aber auch darum, das Malt. so weit wie moglich von ital. Bestandteilen zu be
freien, damit nicht allmahlich unversehens aus dem Malt. Ital. werde. Freilich: alles Ital. 
kann nicht aus dem Malt. verdrangt werden. Das Malt. ist gewissermaBen ein Konglome-

6 Ktyb yl klym Matti mfysser byl-Latin u byt-Taljan (Lexicon Melitense-Latino-Jtalum) oder Voca
bolario maltese recato nelle lingue latina e italiana. Rom, 1796, S. III-XLII. 

7 Alfabeto maltese spiegato in lingua maltese ed italiana. Rom, 1790. My/sen phoenico-punicum•sive 
grammatica melitensis. Rom, 1791. Grammatica de/la lingua maltese. 2. Aufl. Malta, 1827. Matti, 
aforismi e vroverbi maltesi. Malta, 1828. Quatuor evangelia et actus apostolorum juxta vulgatam 
Romae editam nee non eorundem versio melitensis. London, 1829. 

8 0. Friggieri, Storja tal-letteratura Ma/tija. L-ewwel volum. Malta, 1979. S. 34-54. 
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ratstein, in dem Arab. und Ital. zu einer Einheit zusammengebacken ist. Nur ein Beispiel: 
Fiir ,,Zimmermann" kann man im Malt. nur das Wort ital. Ursprungs mastrndaxxa be
ni.itzen. Und wenn Vassalli in Mt. 13,55 ftir ,,Zimmermann" i.ibersetzt mgrzallem tas
sengha (ich modernisiere die Graphie ), so ist das geradezu falsch, denn dieses heiJl.t ,,Hand
werksmeister". Man kann hier auch nicht das arab. Wort naggiir = ,,Zimmermann" ver
wenden, denn es hat im Malt. die Bedeutung ,,Steinmetz". Der Reinheit der Sprache we
gen ist hier falsch i.ibersetzt worden. Aber im Malt. gibt es keine absolute Reinheit, denn 
es ist eine Mischsprache aus ital. und arab. Elementen. Genauer sollte man sagen: ,,Es ist 
eine Sprache, die aus urspriinglich arab. und aus urspriinglich ital. Elementen besteht." In 
neuerer Zeit kamen englische Elemente hinzu, die aber bis jetzt nicht so tief eingedrungen 
sind. 

Um das Malt. zu fordern, galt es nun auch, mi:iglichst viel Geschriebenes in dieser 
Sprache herzustellen. Es wurde viel i.ibersetzt und es wurde viel original auf malt. geschrie
ben. Sehr wichtig waren die Bibeli.ibersetzungen.9 Wir wissen schon, daB auch Vassalli mit 
der Ubersetzung der Evangelien an diesem Werk teilnahm. AuchPanzavecchia (gest. 1850) 
gehi:irt zu den Ubersetzern von Bibelteilen. Von ihm stammt die erste malt. Ubersetzung 
der Genesis. 

Zur Findung der malt. Identitat gehi:irte auch die Entwicklung einer eigenen Ortho
graphie. Schon Vassalli hatte ein Schreibsystem ausgearbeitet. Seine Bemi.ihungen wurden 
fortgesetzt. Bis zur endgiiltigen Standardisierung gab es gegen 40 Orthographievorschlage. 
Auch hier ging es um die Losli:isung vom Ital. Auch an den Werken Panzavecchias ki:innen 
wir das Ringen um eine angemessene Rechtschreibung ablesen. 

2. Panzavecchia 

Can. Fortunato Panzavecchia (gest. 1850) ist eine der Personen, die in der ersten Half
te des 19. Jhs. wesentlich zum Ausbau des Malt. beigetragen haben. 1844 wurde er ,,Direc
tor of Education" und erkannte, wie seinerzeit Vassalli, daB es zur Hebung der Bildung 
der malt. Jugend unbedingt ni:itig sei, daB die Kinder in der malt. Sprache unterrichtet 
werden. Er stand vor den gleichen Problemen wie Vassalli, under wollte sie auf die gleiche 
Weise li:isen. So schrieb auch er 1845 eine Grammatica della lingua Maltese. Er verfaBte 
auch ein (unver6.ffentlichtes) etymologisches Wi:irterbuch. Uber die Notwendigkeit, zum 
Zwecke der Bildung, das Malt. zu fordern, sagt er (in der Ubersetzung von Marshall:) 
,, ... however, the Maltese people is perhaps the only one in Europe thc.t speaks one 
language and writes in another, we confidently assert that it will never be possible in Malta 
to promote what nowadays is called ,the march of intellectual progress' unless we begin 
by cultivating our own language ... " 10

. Offensichtlich hatPanzavecchia die I:ieen Vassallis 
wieder aufgegriffen. Ich halte ihn ftir ein wichtiges Glied in der Entwicklung des Selbst
bewuBtseins der Malteser i.iberhaupt und des Ausbaus des Malt. im besonderen. Doch sein 
Werk kann noch nicht angemessen gewi.irdigt werden, denn seine Dutzende von Hand
schriften liegen noch unveri:iffentlicht im Archiv der Kathedrale von Mdina. Unveri:iffent
licht sind auch seine Ubersetzungen von Bibelteilen 11

. 

9 K. Sant, ll-Bibbja bil-Malti, in Sijon 6,2 (1973), S. 27-31. 
10 D. Marshall, History S. 19. 
11 K. Sant, ll-Bibbja S. 28. 
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3. Panzavecchias Ubersetzung der Genesis 

Zu Panzavecchias Ubersetzungen van Bibelteilen gehOrt auch die Ubersetzung der 
Genesis aus der Vulgata, van der ich eine Ausgabe vorbereite. Sie besteht aus einem Hand
schriftenband, der zu dem Fonda Panzavecchia der Kathedrale van Mdina gehort und mit 
der Nummer 43 versehen ist. 

Aus dieser Obersetzung lege ich im folgenden die Geschichte van Kains Brudermard 
var (Gen. 4, 1-16). Anhand dieser kleinen Stelle mochte ich die wesentlichen Zi.ige des 
Malt. zeigen: seine Gemeinsamkeit mit dem Hacharabischen, mit dem Valksarabischen 
und mit dem Maghrebinischen. Hernach sall auch die Rede sein van dem, was das Malt. 
aus der arab. Erbschaft heraus selbstandig entwickelt hat. Zugleich weise ich auf ital. Ele
mente hin. Ich muB aber anmerken, daB in der Textart ,,Bibeli.ibersetzung" die Elemente 
ital. Ursprungs am seltensten sind. In Panzavecchias Orthagraphie ist das ital. Varbild 
nach stark wirksam. 

4. Genesis 4, 1-16, Kains Brudermord, in fortlaufendem malt. Text. 

1. U thalat Adam ma martu Eva, u dina hablat u vildet lil Cain u Kalet: Gijandi tifel 
ghal hnina t A[a. 2. U vildet vara lil 4uq Abel. U chien Abel rag4ai ingl}ag, izda Cain 
haddjam 1 ard. 3. Gara immela vara zmien tvil Ii Cain affra 1 Alla min frat l'ard. 4. Abel 
affra ukall mill izbah tal merhla tigiju, u mill ismen. U Alla rema gl}aineih fuK Abel u 
fuK Ii affrielu. 5. U xein ma ta chant ta Cain u ta! afferti tig4u. U rogl}ax Cain bil basta u 
gl}amel il gqaddiem. 6. U K allu sidna: Ilgijala thansist u dendilt xuteich? 7. Iek tagqmel 
issewwa jauilla, ma tithallaw;, izda jek tagl}mel ilhazin dikment il htia tinchiw;ef. Imma il 
gibda gijalilta tchun taht ideik u inti tiddaminiha. 8. U Kal Cain lil huh Abel: Eja nahargiu 
il barra. U meta chinu fil campagna qabat Cain fuK Abel u Katlu. 

9. U saKsa Sidna 1il Cain: Feinu huk Abel? U dana irrispondieh: Manafsc. Iena auilla 
hares ta hia? 10. U Kallu Sidna: Xaghmilt: Lehen demm huk jitlobni h.aK mill ard. 11. 
Tchun issa fuK dik lard li fethet halKha u hadet demm ltuk mnideik. 12. Meta taqdimha, 
ma tatichx il frattiet tahha. Mxerred u rnharrab tchun fl' art. 

13. U Kal Cain lil Sidna: II 4tia tigiji hi tant chbira li ma ist4aKKilhiex ma4fra. 14. Ara 
chif illum tcheccini min viE I ard, u nistahba min Kaddiem viEEek, nibKa mw;erred u 
mharrab fl ard u kul min isibni jaKtalni. 15. Irrispandieh allura Sidna: Ma ikunx hekk, 
izda kul min joidol lil Cain gqal seba darbiet ibati il htia U gl}amillu Sidna signal lil Cain 
biesc min isibu ma joKtlux. 16. U tbiegijed Cain min viE Sidna u baKa igljix imharrab fid 
digna in nahha ta luant ta Eden. 

5. Genesis 4, 1-16. Text mit Interlineariibersetzung 

Es folgt die gleiche Stelle in interlinearer Wort-for-Wort-Ubersetzung. Dabei verwende 
ich in den deutschen Zeilen folgende Abki.irzungen: A.P. = Partikel fi.ir den Akkusativ der 
Person, Art. = Artikel, D. = Dativpartikel, G.E. = Genitiv-Exponent, Poss. = Possessiv
suffix. Der einfacheren Schreibung wegen, setze ich statt des deutschen Perfekts immer 
das Imperfekt. 
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1 U thalat Adam ma martu Eva, u dina hob lot 
Und vereinigte-sich Adam mit Frau-seiner Eva, und diese ward schwanger 

u vildet lil Cain u 1rnlet: Gijandi tifel gijal 
und gebar (P.A.) Kain und sprach: Ich habe einen Knaben um willen 

hninat Alla. 
der Gnade Gottes. 

2 U vildet vara lil huh Abel. I chien Abel ragijai 
Und sie gebar danach (P.A.) Bruder-seinen Abel. Und war Abel Hirte 

ingqag, izda Cain haddjam lard. 
der Schafe, aber Kain Arbeiter der Erde. 

3 Gara immela vara zmien tvil li Cain 
langer, daB Kain 

offra 1 Alla min 
opferte (D.) Gott von Es geschah aber nach Zeit 

frot l'ard. 
den Friichten der Erde. 

4 Abel offra ukoll mill izbah tal merhla 

5 

Abel opferte auch vom Schonsten von der (G.E. +Art.) Hertle 

tig4u, u mill ismen. U Alla rema gl}aineih 
von seiner (G.E. + Poss.)und vom Fettesten. Und Gott warf Augen-seine 

u fuK li offrielu. fuK Abel 
auf Abel und auf das, was er opferte-ihm. 

u xein ma ta chont ta Cain u tal 
Und Sache nicht gab Rechnung von (G.E.) Kain und von den (G.E. +Art.) 

offerti tigqu. u rog]Jox Cain bil bosta u gqamel 
Opfern von ihm (G.E. + Poss.). Und war erregt Kain sehr und machte 
yl g4addiem. 
den Gewaltigen (??). 

6 U Kallu sidna: Ilg4ala thansist u dendilt xuteich? 
Herr-unser: Warum wurdest-du-heiB und bewegtest Gesicht

dein? 
Und sagte-ihm 

7 Iek tag4mel isseuua jauilla, ma tithalla m izda 
Wenn du machst das Rechte etwa, nicht du wirst verlassen-nicht, aber 

jek tagl}mel il qazin, dikment il qtia tinchirn;ef, imma il gibda 
wenn du tust das Bose, so fort die Stinde taucht auf, aber der Drang 

gijaliha tchun ta.ht ideik u inti tiddominiha. 
nach-ihr soil sein unter Handen-deinen und du sollst beherrschen-sie. 

8 u Kal Cain lil huh Abel: Eja nohorgiu il barra. 
Und sagte Kain zu Bruder-seinem Abel: Komm wir gehen nach drauBen. 

u meta chinu fi1 campagna, habat Cain fuK Abel u qatlu 
Und als siewaren auf dem Feld griff an Kain auf Abel u:Jd totete-ihn 
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9 u sa1<sa Sidna lil Cain: Feinu huk Abel? u dana 
Und fragte Herr-unser (P.A.) Kain: Wo-er Bruder-dein Abel? Und dieser 

irrispondieh: Manafsc. lena auilla hares ta 
antwortete-ihm: Nicht-ich-weiB-nicht. Ich etwa der Hi.iter von (G.A.) 

htia? 
Bruder-meinem? 

10 U i<allu Sidna: Xagl}milt? Lelten demm huk 
Und sagte-ihm Herr-unser: Was-tatest du? Die Stimme des Blutes Bruders-deines 

11 

jitlobni 
verlangt-von-mir 

Tchun 
Du sollst sein 

u ltadet 
und aufnahme 

hai< millard. 
Gerechtigkeit von-der-Erde-her. 

issa rnisltut fuJ< dik lard li fetltet hali<ha 
nun verflucht auf dieser die Ertle, die auftat Maul-ihr 

de mm hui< mnideik. 
das Blut Bruders-deines von-Handen-deinen. 

12 Meta tahdimha ma tatichx il frottiet taltha. 
Wenn du bearbeitest-ihn, nicht er gibt-dir-nicht die Fri.ichte von ihm. 

(G.E. +Poss.) 

Mxerred u ruharrab tchun fl' art. 
Versprengt und vertrieben wirst du sein auf der Ertle. 

13 U K al Cain lil Sidna: 11 htia tigl}i 
Und sprach Kain zu Herrn unserem: Die Stinde von mir (G.E. +Poss.) 

hi tant chbira li ma istlto1<1<ilhiex mahfra. 
sie so sehr groB, daB nicht ist Verdienst-for-sie-nichtVergebung. 

14 Ara chif ilium tcheccini min vie lard, u nistahba 

15 

Siehe wie heute du verjagst-mich vom Gesicht der Ertle und ich verberge mich 

min 1<oddiem 
von vor 

flard 
auf der Ertle 

Irrispondieh 

vieeek, nibi<a 
Angesicht-deinem, ich bleibe 

u kul min isibni 
und jeder, der findet-rnicht, 

allura Sidna: Ma 
Antwortete-ihm dann Herr-unser: Nicht 

kul min joi<tol lil Cain gl}al seba 

mw;erred u 
versprengt und 

joi<tolni 
er tOtet mich. 

ikunx 
wird sein-nicht 

darbiet ibati 

ruharrab 
verstreut 

hekk,izda 
so, sondern 

il htia 
jeder der tbtet (P.A.) Kain auf sieben Mal wird leiden das Verbrechen. 

u gl}arnillu Sidna signal lil Cain 
Und machte-ihm Herr-unser ein Zeichen (Dat.) Kain 

biesc min isibu ma jo1<tlux. 
damit wer findet-ihn nicht tdtet-ihn-nicht. 

16 U tbiegl}ed Cain min vie sidna u bairn 
und sich entfernte Kain von dem Angesicht Herrn-unseres und begann 

igl}ix iruharrab fiddigna innahlta ta luant ta Eden. 
er lebt verstreut im Lande die Richtung von (G.E.) Osten von (G.E.) Eden. 
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6. Auswertung des Textes 

Diese Ubersetzung von Genesis 4, 1-14 zeigt, wie sich Panzavecchia um die schrift
liche Darstellung des Malt. etwa im Jahre 1840 Mi.ihe gab. Die Sprache der hoheren Bil
dung war um diese Zeit das Ital. Die Verfechter des Malt. waren damals im Begriff, sich 
vom ital. Vorbild zu losen. Die Ubersetzung zeigt diese Ubergangssituation. Um sie ange
messen darzustellen, muB ich die verschiedenen historischen Grundschichten des Malt. 
zeigen. Die Beispiele entnehme ich dem Text. Die Verszahlen setze ich in Klammern. 

7. Gemeinsamkeiten mit dem Klassischen Arabisch 

Das Malt. ist eine aus dem Arab. stammende Sprache (kein Dialekt!) und hat als solche 
viele Gemeinsamkeiten mit dem Klassischen Arabischen (Kl.Ar.) oder Hocharabischen, ge
nauso wie eine romanische Sprache gemeinsame Zi.ige mit dem Klassischen Latein hat. 
Ausgesuchte Beispiele sollen das illustrieren: 

7.1. Wie das Kl.Ar (und wie die Dialekte) kennt das Malt. noch die Genusunterschei
dung beim Verb, allerdings reduziert auf die 3. Pers. Sing.: Kalet (3) ,,sie sagte", (in Oppo
sition zu Kal (8) ,,er sagte"); fetqet (11) ,,sie offnete" (/m. fetaq). 

7 .2. Durch verschiedene Verbstamme, die wie die Grundform durchkonjugiert werden, 
kann das Kl.Ar. besondere Kategorien der Grammatik und der Bedeutung (z.B. Passiv, 
Intensitat) ausdriicken12

. Auch Gen. 4 bietet Beispiele dafi.ir: tbiegl}ed (16 - reflexiv) ,,er 
entfernte sich"; ma titqallaur, (7 - passiv) ,,du wirst nicht verlassen werden"; usw. 

7 .3 Das Personalpronomen im Obliquus und dasPosessivpronomen konnen durch enkli
tische Suffixe ausgedri.ickt werden13

. Die Formen sind fi.ir die beiden Kategorien jeweils 
dieselben: Katlu (8) ,,er totete ihn" (u < kl.ar. hu), martu (1) ,,seine Frau"; - tiddomini}/a 
(7) ,,du beherrschst sie", qalKha (11) ,,ihr Maul." 

7.4. Hangt von einem Nomen ein durch Artikel oder Possessivpronomen determinier
tes Substantiv ab, so darf das i.ibergeordnete Nomen nicht den Artikel tragen. Es steht im 
status constructus14

. Ein sehr schones Beispiel for einen solchen Fall ist: Leqen demm quk 
(10) ,,die Stimme des Blutes deines Bruders". Hier ist quk durch das Possessivsuffix -k 
(,,dein") determiniert, und das i.ibergeordnete demm ,,Blut" darf keinen Artikel tragen. 
Aber auch lehen ,,Stimme" darf den Artikel nicht bei sich haben, denn es wird durch das 
folgende demm determiniert. Entsprechend: frot l'ard (3) ,,die Frucht der Ertle". 

7 .5. Sehr verbreitet ist im Kl.Ar., in allen Dialekten und im Malt. der Nominalsatz 
ohne Kopula15

. Ein Beispiel dafi.ir ist: Iena auilla hares ta htia? (9) ,,(Bin) ich etwa der 
Wachter meines Bruders? Ebenso: Feinu quk Abel? (9) (wortl.: ,,wo er, Bruder dein, 
Abel?")= ,,wo ist dein Bruder Abel?" 

7 .6. Sehr zahlreich sind die Gemeinsamkeiten im Lexikon; ard (2) ,,Ertle" = kl.ar. arcj,; 
Kate! (8) ,,totete" = kl.ar. qatala; tvil (3) ,,lang" = kl.ar. fawil; demm ( 10) ,,Blut" = kl.ar. 
dam; chien (2) ,,war"= kl.ar. kiina; kul (14) ,,jeder" =kl. ar. kull; usw. 

12 C. Brockelmann, Arabische Grammatik. Leipzig, 1948. S. 33ff. 
13 C. Brockelmann, Arabische Grammatik, S. 28f. 
14 C. Brockelmann, Arabische Grammatik, S. 163f. 
15 C. Brockelmann, Arabische Grammatik, S. 13 lff. 
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8. Gemeinsame Ziige mit dem Volksarabischen 

8.1. Im Volksarabischen hat sich mit Hilfe besonderer Partikel eine Genitivkonstruk
tion herausgebildet, die den Artikel beim iibergeordneten Nomen erlaubt, den status 
constructus also umgeht. Dieselbe Partikel (materiell kann sie van einem Dialekt zum an
deren variieren) wird auch zusammen mit dem Possessivpronomen verwendet16

• So heiBt 
,,das Buch des Vaters" wortwortlich (wenn wir ,,van" anstelle des Genitivexponenten 
setzen) ,,das Buch van dem Yater", und ,,mein Buch" ware dann ,,das Buch van mir". 
Im Malt. lautet dieser Genitivexponent ta' (in unserem Text ta). Beim Possessivpronomen 
finden sich die Varian ten tigl']- und tah-. Diese Formen leiten sich ab vom kl.ar. mat(/ ,,Be
sitz". Im Text sind mehrere Beispiele: innahha ta luant (11) ,,die Richtung des Ostens", 
hier als Genitiv. In Possessivfunktion haben wir den Ausdruck in: il frottiet ta~qa (12) 
,,seine Friichte" (w6rtl. ,,die Friichte von ihm"). In V. 4 finden sich beide Verwendun
gen: mill izbah ta! merqla tigqu ,,vom Schonsten seiner Hertle" (wortl. ,,vom Schonsten 
van der Hertle van ihm"). 

8.2. Allen Dialekten und dem Malt. ist gemeinsam, daB das Relativpronomen allaQi 
ersetzt wurde durch *'i/li17

• Im Malt. erscheint es in der Form Ii: .. lard Ii fetqet halKha 
,,die Erde, die ihr Maul auftat". 

8.3. Negation. Mit vielen Dialekten teilt das Malt. die Konstruktion der komplexen 
Negation beim Verb. Dabei wird ma vorausgestellt und -x enklitisch ans Verb angeschlos
sen. In den arab. Dialekten lautet der Ausdruck ma ... s(i) < arab. say' ,,Sache" 18. 

Im Typ ist dies der franzos. Negation ne . .. pas vergleichbar. Im Text kommt diese Kon
struktion mehrere Male var, z.B.: ma joqtlux ,,er totet ihn nicht". In der lnterlineariiber
setzung habe ich diese Konstruktion, materiell nicht ganz genau, wiedergegeben mit 
,,nicht ... -nicht". 

9. Die nachste Gemeinsamkeitsgruppe ist das Maghrebinische 

9.1. Im Morphologischen fallt das stark harmonisierte Verbparadigma im Prasens/Fu
tur auf. Hier stehen das Malt. und die maghrebinischen Dialekte den andern arab. Dialek
ten 19 gegeniiber. Als Vertreter des Maghrebinischen nehme ich das Tunesinische20

• 

16 W. Fischer, 0. Jastrow, Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden, 1980. S. 93. - De Lacy 
O'Leary, Colloquial Arabic. London, 1958. S. 82; 42. 

17 Ch. A. Ferg:ison, The Arabic Koine, in Language 35, 1959. S. 630. 
18 Zur Negation mit ma ... s(i) in arab. Dialekten: fiir das Maghrebinische s. A. Willms, Einfiihrung 

in das Vulgiirarabische von Nordwestafrika. Leiden, 1972. S. 20; ftir das Arab. von Bengasi s. E. 
Panetta, L 'arabo parlato a Bengasi. Rom, ,1943. Band II. S. 184; fiir das Agyptische s. T. F. Mitchell, 
An introduction to Egyptian Colloquial Arabic. Oxford 1978; fiir Oman S. C. Reinhardt, Ein arabi
scher Dialekt gesprochen in Oman und Zanzibar. Stuttgart 1894, Neudruck Amsterdam 1972. S. 
137; fiir Agypten und Syrien s. De Lacy O'Leary, Colloquial Arabic. S. 35ff. 

19 Fiir das Agyptische s. Mitchell, Introduction S. 33ff. 
20 Fiir das Tunesische s. H.-R. Singer, Grammatik der arabischen Mundart der Medina von Tunis. Ber

lin, 1984. S. 325. 
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Agyptisch Tunesinisch Maltesisch 

Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur. 

l. 'aktib niktib niktib niktbu nikteb niktbu 
2. m. tiktib tiktibu tiktib tiktbu tikteb tiktbu 

f. tiktibi . . . . . . . . . . .. . .. 
3. m. jiktib jiktbu jiktib jiktbu jikteb jiktbu 

f. tiktib . . . tiktib . . . tikteb . .. 

Im Maghr./Malt. fehlt das Fem. in der 2. Pers. Sing. Die Kategorie der Genusunter
scheidung ist nur in der 3. Pers. Sing. erhalten. Alle 1. Personen beginnen mit n-, alle 2. 
Personen mit t-, und die 3. Personen, aui?ier dem Fem. Sing., mit j-. Alle Pluralformen 
enden auf -u. Die Formen der 1. Person wurden also analog angeglichen. Zeugnisse in un
serem Text sind for die 1. Pers. Sing. V. 9: ma nafx ,,ich weii?i nicht"; V. 14: nistahba ,,ich 
verstecke mich"; V. 14: nib1<a ,,ich bleibe". Fiir die 1. Pers. Plur. hat V. 8: nohorgiu 
,,wir gehen hinaus". 

9 .2. Auch fiir lexikalische Gemeinsamkeiten bietet dieser kurze Text Beispiele. So 
steht in V. 9 saKsa ,,er fragte". Dieses Wort - saqsi21 

- ist in Nordwestafrika, aul?ier in 
Tunesien, der gelaufige Ausdruck und war au ch im Hispanoarabischen vorhanden22 . - Vom 
kl.ar. sa'al ist im Malt. nichts erhalten. - V. 14 steht isibni ,,er findet mich". Das malt. 
Verb sab/isib hat seine Entsprechung im maghreb. ~ab23 . Auch im Hispanoarabischen ist 
es nachweisbar24

•· 

10. Das Maltesische am Maltesischen 

Nun kommen wir zu dem, was dem Malt. eigen ist. Dabei miissen wir unterscheiden 
zwischen dem, was sich aus der arab. Erbschaft heraus selbstandig weiterentwickelt hat 
und dem, was durch ital. lnterferenz entstand. 

10.1. Weiterentwicklung des arab. Ansatzes 

Das Malt. enthalt eine Reihe von lnnovationen, die nicht als Folge des Kontaktes mit 
dem Ital. betrachtet werden konnen. Da ich nicht vollstandig sein kann, iibergehe ich hier 
lautliche und morphologische Erscheinungen und beschranke mich auf das, wozu der 
Text AnlaB zu Bemerkungen bietet. 

10.1.1 Das Malt. hat wie das Spanische und das Rumanische auf der romanischen 
Seite, und wie das Hebraische und das Aramaische auf der semitischen Seite eine besonde
re Partikel zur Anzeige des Akkusativs der Person. Sie lautet lil. So lesen wir: Eva ... 
vildet lil Cain (1) ,,Eva ... gebar Kain" (ahnlich V. 2) und saKsa Sidna lil Cain (9) ,,unser 

21 A. Willms, Einfiihrung, S. 97. 
22 Vocabulista in Arabico, ed. Schiaparelli, Florenz, 1871. S. 438 s.v. interrogare: ... ni$aq$1. 
23 G. Colomer, Lexique francais-arabe. Le par/er dialectal maghrebin. Niort, 1982. S. 360. - R. S. 

Harrell, A dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-Englisch. Washington, 1966. S. 143. - N. 
Tapiero, Manuel d'arabe algerian moderne. Paris, 1978. S. 169 b. - M. A. Nicolas, Dictionnaire 
fram;ais-arabe, idiome tunisien. Tunis, o.J. S. 360 b. 

24 Vocabulista s.v. invenire: . .. ni$W. 
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Herr fragte Kain", ebenso: kul min joi<tol lil Cain (15) ,,jeder der den Kain tOten wird". 
Andere Male ist lit < li ,,for" + Art. ein Ausdruck for den Dativ: U gl}arnillu Sidna signal 
lit Cain (15) ,,Und unser Herr machte ihm ein Zeichen, dem Kain". 

10.1.2. Im lexikalischen Bereich bestehen die Innovationen hauptsachlich aus Bedeu
tungsveranderungen. In V. 7 lesen wir: lek tagl}mel ilhazin ,,Wenn du das Bose tust". 
Ifazln heiBt im Arab. aber ,,traurig". In der arab. Bibeli.ibersetzung25 heIBt es: wa-in 
fa'alta su'an. 

Eine Innovation semantischer Art haben wir in V. 15: seba darbiet ,,sieben Mal". Im 
Arab. bedeutet c;J,arba ,,Schlag". Fi.ir ,,Mal" wird im Arab. i.iberall marra verwendet, das im 
Malt. unbekannt ist. 

Ein weiterer ,,Maltismus" ist bosta ,,viel", ,,sehr" in: U roghox Cain bil bosta (5) ,,Und 
Kain war sehr erregt". Mit dieser Bedeutung ist das Wort in den anderen arab. Idiomen 
unbekannt. 

10.2 Veranderungen durch Interferenzen des Italienischen 

Die meisten Veranderungen kamen durch Hereinwirken des Ital. zustande. Die starkste 
Umstrukturierung erfuhr das phonologische System. Ich werde diese Erscheinung hier 
nicht besprechen. Sehr viel geringer sind die ital. Einfli.isse auf die Morphosyntax. 

-10.2.1. Dagegen sind die Elemente ital. Herkunft auf lexikalischem Gebiet auBer
ordentlich zahlreich. Hier springen sie auf der Ausdrucksseite geradezu in die Augen. Aber 
auch auf der semantischen Seite sind sie nachzuweisen. 

Ital. Ausdri.icke in unserem Texte sind: offra (3; 4) ,,er opferte"; offrielu (4) ,,er op
ferte ihm", frot (3) ,,Frucht" und sein Plural frottiet (12); offerti (5) ,,Opfer"; tiddomi
naha (7) du beherrscht sie"; campagna (8) ,,Feld"; irrispondieh (9; 15) ,,er antwortet 
ihm" (V. 9, 15); tcheccini (14) ,,du verjagst rnich"; allura (14) ,,dann"; irrispondieh (15) 
,,er antwortete ihm"; ibati ,,er leidet" (V. 15); signal (15) ,,Zeichen"; luant (16) ,,Osten". 
(16). 

In diesem Zusammenhang muB darauf hingewiesen werden, daB die ital. Elemente in 
die arab. Grundstruktur des Malt. integriert sind. Oft ist Ital. und Arab. eng rniteinander 
verschmolzen, z.T. so, dill je ein arab. und ein ital. Wort eine einheitliche Vorstellung er
geben, z.B. in ta chont ,,Rechenschaft ablegen" (wortl. ,,Rechenschaft geben") aus ta 
< arab. 'a'ta ,,geben" +ital. conto. 

A.hnlich verhlilt es sich mit dikment. Es ist eine Abki.irzung von dik il mentri (wortl. 
,,diesen Augenblick") und bedeutet ,,sofort". Die Bestandteile sind das arab. Dem.Pron. 
dik + der arab. Artikel il +ital (siz.) mentri. AufschluBreich ist ein Blick in den ,,Miklem", 
das einsprachige W0rterbuch des Malt. von Erin Serracino-lnglott, wo zur Erklarung syno
nyme Ausdri.icke angegeben werden26

: DIKMENT - f'dak il mentri, f'dak il-nin eiatt, 
minnufih; fis-siegna u l-mument; f'nin wiened; immedjatament, sobtu. Von den 7 hier 
aufgezahlten Ausdri.icken sind nur 2 eindeutig arab. Ursprungs (minnufih, f'nin wiened), 2 
sind nur ital. Ursprungs (immedjatament, sobtu). Die anderen 3 sind gernischt. Auch die
ser Worterbucheintrag gibt uns eine Vorstellung von dem Mischcharakter des Maltesischen. 

Die Integrierung der ital. Elemente ins arab. Malt. wird auch in der Flexion sichtbar. 
Im ar.malt. nesa ,,er vergaB" verlagert sich der Ton und wird a> ie, wenn ein Pronomi
nalsuffix angefi.igt wird. Daher heIBt es dann auch insiek ,,er vergaB dich". Dasselbe kon-

25 Al-kitiibu l-muqaddasu ay kutubu /- 'ahdi l-qadimi wa /- 'ahdi /-gadidi. (London) 1952. 
26 E. Serracino-Inglott, Il-Miklem Ma/ti. Vol. II. Malta, 1975. S. 75 a. 
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nen wir in unserm Abschnitt an ital. Elementen beobachten. Einmal haben wir offra (4) 
,,er opferte, dann mit Suffix offrielu (4) ,,er opferte ihm". Ganz ar.malt. wird tcheccini 
(13) ,,du verjagst mich" flektiert. 

Der Plural des Nomens wird bei ital. Elementen zuweilen auf ital. Weise mit Vokal aus
gedruckt: offerti (5) ,,Opfer" ist der Plural von offerta. Die Form ist sizilianisch, denn 
-e> -i. Sehr haufig wird aber auch ein Nomen auf arab. Weise in den Plural gesetzt. Die 
arab. Pluralmarkierung sehen wir in dem Wort darbiet (15), das zu dem Sing. darba ,,Mal" 
gehdrt. Genauso bildet unser Dbersetzer zufrot (3) ,,Frucht" den Plural frottiet (12). 

Die ersten Kontakte mit Italien waren sizilianischer Pragung. Darum tragen die ital. 
Elemente des Malt. auch stark sizilian. Zuge. Das konnte ich bei offerti schon zeigen. Ein 
weiteres Beispiel for sizilianische Lau tung ist allura (15) mit seinem u. 

Im Ital. und im Arab. trafen zwei ganz verschiedene phonologische Systeme aufein
ander. Hier hat das Ital. stark umgestaltend gewirkt. Das Malt. wurde weitgehend entara
bisiert und z.T. an das ital. Lautsystem angeglichen. Das geschah allmahlich, und das Malt. 
zeigt heute noch verschiedene Anpassungsstufen. Das zeigt Gen. 4 in dem Wort bata/ibati 
(15) ,,leiden", das aus dem ital. patire stammt. Das Arab. kennt das Phonem /pf nicht, 
und so wurde es im Malt. durch /bf ersetzt. Im Laufe der Zeiten erlernten die Malteser 
das Phonem /pf und haben es heute auch in dem Wort gleicher Wurzel passjoni ,,Leiden 

· Christi". Das erlernte /pf findet sich auch in unserm Text in campagna (8), irrispondieh 
(9; mit -h: 15). Wir finden es heute auch in Wortern arab. Herkunft, z.B. in pitg}]ada 
,,ubermorgen" <ar. ba'da ,,nach" + ar. gadan ,,morgen". 

10.2.2. Auch ital. Bedeutungsstrukturen wirken auf die arab. Ausdriicke ein. In unserer 
Textstelle kann allerdings nur ein Teil einer solchen Bedeutungsstruktur gezeigt werden. 
,,Bin ich der Huter meines Bruders" heIBt im Text lena auilla hares ta hia (V.9). ![ares 
,,Huter" gehdrt zu hares ,,huten" < ar. f:zarasa. Das malt. Verb 11.ares heiBt daruber hinaus 
auch ,,anschauen und ahmt damit die Bedeutungsstruktur von ital. guardare nach, wie ich 
in der Festschrift Coseriu gezeigt habe27

. 

11. Die Orthographie des Textes 

Das Bemiihen um Standardisierung und zugleich um die Losldsung vom Ital. zeigt sich 
auch in der angewandten Orthographie. Panzavecchia ist bei weitem nicht der Erste, der 
sich um ein Schreibsystem bemiiht. In Aquilinas chronologischer Aufzahlung der malt. 
Orthographiesysteme nimmt er im Jahre 1845 die 22. Stelle ein. Bis zum Jahre 1908 zahlt 
Aquilina 16 weitere Systeme28

. Das hier vorgelegte Textstiick erscheint uns in Hinblick auf 
seine Graphie noch nicht homogen und sehr experimentell. Das ist sicher nicht Panza
vecchia anzulasten, sondern es gibt die Unsicherheiten und das Suchen seiner Zeit wieder. 
Ich will hier nicht sein ganzes Schriftsystem analysieren, sondern will sein Suchen und 
sein Abriicken vom Ital. nur an einigen Beispielen zeigen. 

Vom arab. Lautsystem ist heute noch der stimmlose laryngale Reibelaut /!;/ erhalten. 
Unser Autor schreibt dafiir durchweg h: thalat, hoblot usw. Manchmal schreibt er auch 
das /h/ so: huh. Fur h wird heute 11. geschrieben: 11.oblot. 

Der pharyngale Reibelaut 'Ayn /'/ wird heute nicht mehr artikuliert, ist kein malt. 
Phonem mehr. Allenfalls kann man ihn noch in seiner pharyngalisierenden Wirkung auf 

27 R. Kontzi, Semantische Strukturen des ltalienischen im Maltesischen. ,,Logos Semantikos" Fest
schrift Coseriu. Berlin, 1981, Bd. 3, Semantik. S. 497-501. 

28 J. Aquilina, Systeme of Maltese orthography, in Papers of Maltese linguistics. Malta, 1970. S. 75-
101. 
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die umge benden Vokale wahrnehmen29
. Panzavecchia be halt for dieses frtiher gesprochene 

Phonem etymologisierend das Schreibzeichen (glj) bei: gl]amel (5). Heute schreibt man 
dafor (gh): ghamel. 

Das Arab. kennt zwei k-Laute als eigene Phoneme: das postpalatale /k/ von /kalb/ 
,,Hund" und das velare /q / von qalb ,,Herz". Die Unterscheidung wird in den heutigen 
Dialekten auf verschiedene Weise noch aufrecht erhalten. Auch das Malt. kennt die Oppo
sition noch. Das postpalatale /k/ ist tiberall vorhanden. Das velare /q/ wird auf Goza und 
den ,,3 Stadten" (Senglea, Cospicua, Vottoriosa) noch artikuliert (Ich selbst habe es den 
dort wohnenden Erin Serracino-Inglott noch sprechen horen). Im tibrigen Malta wird 
das /q/ als [ '] (StimmritzverschluB) artikuliert. Aus der Opposition /k/ - /q/ ist die Oppo
sition /k/ - / '/ geworden. Unser Au tor bildet for das ( einstige und z.T. noch gesprochene) 
velare /q/ ein eigenes Graphem. Es hat die Form eines k, <lessen nach rechts unten weisen
der Schragstrich stark verli\ngert ist: I\· Diese Schreibung wird konsequent durchgefohrt:· 
Kalet (5);fuK (4); Katlu (8); usw. Heute wird dafor (q) geschrieben. 

Uneinheitlich stellt sich das /k/ dar. Wir finden: Cain (passim), chien (2), ukoll ( 4), 
chant (5), xuteich (6), dikment (7), tchun (7; 11; 12), chinu (8), campagna (8), huk (9), 
mnideik (11), tatichx (12), chibra (13), chif(14), tcheccini (14), kul (14; 15), ikunx (15), 
hekk (15). Ausgedrtickt werden soll der postpalatale VerschluBlaut. Der Autor scheint 
sich ans Ital. anzulehnen und verwendet (c) in Cain und campagna. Damit VerschluBlaut 
erhalten bleibe, schreibt er wie im Ital. chien, chinu, tcheccini. Dieses (ch) als Graphem 
flir /k/ kommt in den Wortern chant und tchun auch vor /of und ju/ vor. Vor /of und 
ju/ erscheint aber auch (k): ukoll, kul, ikunx. Der Autor hat (ch) vor Konsonanten und am 
Wortende: chbira, tatichx und xuteich. In dieser Umgebung finden wir aber auch (k): 
dikment, huk, mnideik, hekk. Die Standardorthographie von 192430 hat mit der Schrei
bung (k) for jedes /k/ alle Inkoharenzen beseitigt. 

Flir die aus dem Ital. stammende prapalatale stimmlose Affrikate I cf hat Panzavecchia 
zwei Grapheme. Einmal schreibt er wie die Italiener tcheccini. Zurn anderen verwendet 
er ein arab. Schreibzeichen. Merkwtirdigerweise wahlt er das arab. Graphem for den pha
ryngalen stimmhaften Reibelaut 'Ayn ('), welches in diesem Druck nur mit € wiedergege
ben werden kann, z.B. in viEEek (14). Heute gebraucht man (c). 

Das entsprechende stimmhafte Phonem jg/ kommt im Text 3 Mal vor und wird auf 3 
verschiedene Weisen geschrieben: 1) inghag (2) mit einem g-ahnlichen besonderen Schreib
zeichen (g ), 2) Gara (3) nur mit (g), 3) auf ital. Weise nohorgiu (8), mit -giu. Heute schreibt 
man einheitlich (g), also notwri;u. 

Am heterogensten sind Panzavecchias Schreibungen flir den prapalaten stimmlosen 
Reibelaut /s/. Es finden sich: (sc), (x) und (w,) in biesc (15), xein (5 u.a.) und mU(erred 
(14 u.a.). In unserem Textsttick ist die Schreibung (sc) nicht haufig. Sie kommt aber in 
der ganzen Cbersetzung von Genesis immer wieder vor. Zuweilen rtickt das c so nahe an 
das vorhergehende s heran, daB die Kombination insgesamt fast wie ein x aussieht. Dies 
mag zur Graphie (x) for /s/ beigetragen haben, abgesehen davon, daB es auch in andern 
Sprachen so benlitzt wurde, z.B. im Portugiesischen und im Altspanischen. In V. 10 schreibt 
der Autor zunachstSc und ersetzt es dann durch X. Die beiden sind for ihn auswechselbar. 
Er findet X aber besser als Sc. Damit ist er vom Ital. abgertickt und hat anstelle von sc( e), 
sc(i) ein eigenes Graphem for das Maltesische angenommen. In der ganzen Dbersetzung 
der Genesis findet sich immer wieder das ursprtinglich kyrillische ur,. Unser Au tor verwen
det es ja auch im Wechsel rnit x. Er schreibt das gleiche Wort einmal mm.erred (14) und 
einmal mxerred (12). Heute wird immer nur (x) verwendet. 

29 P. Schabert, Laut- und Formenlehre des Maltesischen anhand zweier Mundarten. Er!angen, 1976. S. 
Sf. 

30 1934 wurde sie die offizielle Standardorthographie. Marshall, History S. 67. 
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Gerade die Graphie der Genesistibersetzung zeigt noch starke Unsicherheit im schrift
lichen Ausdruck. 

12. Vergleich mit spateren Ubersetzungen der Stelle 

Werfen wir noch einen Blick auf spatere Bibeltibersetzungen und konzentrieren wir uns 
dabei nur auf die Frage der ital. Elemente. 1929 erschien die tibersetzung des Alten Testa
ments von Mons. Saydon (aus dem Hebraischen)31

• Die Ghaqda Biblika Mdtija (Maltesi
siche Bibelgesellschaft) unter dem Vorsitz von Mons. Sant brachte 1984 die tibersetzung 
der ganzen Bibel aus den beiden Ursprachen heraus32

• In den letzten Jahren erschien auch 
die tibersetzung der ganzen Bibel der Trinitarian Bible Society (von Karm Zammit, aus 
dem Englischen )33

. 

Vergleichen wir nun die 4 tibersetzungen von Genesis 4, 1-16 in Hinblick auf die ma
teriellen Italianismen. Dabei schreibe ich alle Ausdrticke in der modernen Orthographie. 
Wir finden bei: 

Saydon: lvant; 
Zammit: lvant, offerta, frott, kecca, kastig, vagabond; 
Sant: lvant, offerta, frott, kecca, kastig, offra, sinjal, grass; 
Panz.: lvant, offerta, frott, kei:ca, offra, sinjal, ta kont, iddomina, kampanja, irrisponda, 

allura ibati, dikment. 

Wir sehen: Saydon hat nur ein ital. Element, Zammit hat 6, Sant 8 und Panzavecchia 
(wenn wir die ,,halben" I talianismen mitzahlen) weist deren 13 auf. Aber so zthlbar einfach 
ist die Sache nicht. Wir mtissen die Veranderung der Verhaltnisse mitbedenken. Das Malt. 
ist selbstandig geworden. Es ist standardisiert worden: Es hat eine endgtiltige Orthogra
phie34 und eine praskriptive Grammatik35

. Es besitzt auch in dem ,,Miklem" von E. Serra
cino-Inglott ein einsprachiges W6rterbuch36

. AuBerdem ist die Sprache im Sinne von 
Heinz Kloss ,,ausgebaut" worden37

• Es gibt viele tibersetzungen von Werken der Welt
literatur. Es gibt sehr viele Gattungen schoner Literatur und auch eine Menge Fachlitera
tur. Das Ital. wurde 1934 als Gerichtssprache abgeschafft und durch das Malt. ersetzt. 
Der Verfassung nach ist Malta zweisprachig (Malt. und Englisch). Das Gesetzblatt er
scheint in malt. und in englischer Sprache. Ital. ist nicht mehr die Sprache der Gebildeten, 
ganz anders als zu Panzavecchias Zeiten. Und so ist durch die Entwicklung der Dinge das 
ital. Element nicht mehr so vorherrschend, was sich nattirlich auch in den Bibeltiberset
zungen auswirkt. Wie heute das Verhaltnis zum Englischen ist, will ich jetzt nicht einmal 
andeuten. 

31 Diese ,,Bibbja Saydon" wird vom M.U.S.E.U.M. neu aufgelegt. 1982 erschien da der l. Tei! des A.T. 
(,,It-Testment il-Qadim"). 

32 Ghaqda Biblika Maltija, Il-Bibbja. Malta, 1984. 
33 Trinitarian Bible Society, Il-Bibbja Mqaddsa. London, o.J. 
34 Das von der Akkademja tal-Malti ausgearbeitete Taghrif fuq il-Kitba Maltija (,,Bekanntmachung 

iiber die maltesische Schreibweise") vom Jahre 1924. 
35 Das von A. Cremona herausgegebene Taghlim fuq il-Kitba Maltija. 2 Bande. Malta, 1934ff. 
36 E. Serracino-lnglott, Il-Miklem Ma/ti. l. Band: A-C. Malta, 1975, 8. Band: S-U. Malta, 1984. Der 

letzte Band (T-Z) ist im Druck. 
37 H. Kloss, Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800. Diisseldorf, 1978. S. bes. 

das Kapitel 1.2. ,,Ausbaufragen" (S. 37-63). 
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Bei einigen Schriftstellern ist die Tendenz des Malti Safi, des ,,reinen Maltesisch" ent
standen. Reines Malt. sei semitisches Malt. Mit dieser Auffassung schrieb auch Saydon 
seine Bibeli.ibersetzung. Mons. Sant sagte mir einmal, die Saydonsche Dbersetzung sei die 
schonste, aber man brauche Zeit zum Nachdenken. Sie mi.isse in der stillen Kammer gele
sen werden, damit man ihre Schbnheiten voll wi.irdigen kann. Aber seit dem II. Vatikani
schen Konzil wird die Bibel viel haufiger vorgelesen. Man hort sie nun in der Volks
sprache in der Kirche, und da mull> man sie unmittelbar verstehen konnen. Zurn Verstehen 
tragen aber die ital. Elemente bei, denn es ist eine Tatsache, dafl, sie wesentlich zum Malt. 
gehoren. Der ,,Zimmermann" ist der mastrudaxxa. Man kann dieses Wort ital. Herkunft 
durch kein arab. ersetzen. Der ,,Berg" ist muntanja und nicht mehr gebel. Dieses Wort 
bedeutet heute ,,Stein". Wenn man lebendig schreiben will, sind die Italianismen unver
meidbar. Es sind auch keine ,,italienischen Elemente" sondern ,,maltesische Elemente ita
lienischer Herkunft". 

Wie allgegenwartig auch die sichtbaren ital. Elemente sind, zeigt uns Saydon selbst in 
seinem Kommentar zu unserer Bibelstelle. Da lesen wir (S. 52, Anmerkung): L-istorja ta' 
Qajin u Abel. Minn meta Alla halaq 1-ewwel bniedem sakemm inkitbet il-Bibbja ghaddew 
eluf kbar ta' snin. Ghalhekk m'ghandniex nippretendu Ii fl-ewwel ftit kapitli tal-Bibbja 
ser insibu 1-istorja shiha ta' dak kollu Ii gara. L-awtur tal-Genesi ma kellux dan 1-iskop, 
ghax il-Bibbja ma nkitbitx biex taqtghalna 1-kurzita. L-awtur sagru ghazel biss ftit stejjer 
biex bihom iwassal it-taghlim Ii ried jaghti. Li zewgt ahwa jiggieldu u wiehed joqtol lill
iehor hija storja Ii min jaf kemm-il darba grat. L-awtur inqeda bi storja bhal din u ghaq
qadha mal-grajja ta' 1-ewwel genituri taghna biex juri (i) kif id-dnub ta' Adam tebda' lid
dixxendenti kollha tieghu, (ii) kif id-dnub mhux biss igelled il-bniedem m'Alla, imma 
jgelled il-bnedmin bejniethom ukoll, u (iii) kif il-bniedem, meta qabad ir-rotta tal-hazen, 
kompla dejjemjoghdos aktar 'I isfel, ghalkemm baqa' kapacijirbah it-tentazzjoni. 

Man erkennt auch ohne Dbersetzung die ltalianismen: istorja, Bibbja, nippretendu, 
kapitli, awtur, Genesi, iskop, kuriita, sagru, stejjer (arab. Pluralform von st01ja), genituri, 
dixxendenti, rotta, kompla, kapai:i, tentazzjoni. Diese wenigen Linien sind nun auch ge
spickt mit ital. Elementen. Der Schreiber dieser Zeilen ist eben der Saydon, der im Bibel
text selbst nur einen einzigen Italianismus verwendet. Es ist also auch die Tex tart, die den 
Grad der lnterferenz des Italienischen bedingt. 

Man mull> noch eines bedenken: Man darf nicht nur auf die materiellen Italianismen 
achten. Das Ital. sitzt viel tiefer, als man zunachst annimmt. Bei der Dbersetzung Panza
vecchias habe ich oben festgestellt, daB die ital. Bedeutungskomponente von liares in der 
Dbersetzung von Saydon nicht auftauchte. Gerade die finden wir nun in den anderen 3 
Dbersetzungen, die doch sonst weniger Italianismen aufweisen. Saydon iibersetzt (V 4): 
u nares il-Mulej leijn Abel, und Sant: u 1-Mulej nares lejn Abel, und bei Zammit lesen wir 
genau dasselbe. In der Bibeli.ibersetzung der ital. Waldenser38 lesen wir: E l'Eterno guardo 
con favore Abele. Da liegt ,,anschauen" vor und nicht nur ,,behi.iten". Da sind ital. Bedeu
tungsstrukturen erhalten, die nicht mehr zu entfernen sind. Und mit diesen Strukturen 
lebt das Maltesische und mit ihnen wird es auch weiterhin leben. Dall> es eine Mischspra
che ist, stuft das Malt. nicht zu einer zweitrangigen Sprache herab, sondern macht es ge
rade reizvoll for den Sprachgeschichtler. 

Panzavecchias Genesisi.ibersetzung zeigt uns eine Etappe des Malt. auf dem Wege in die 
sprachliche Selbstiindigkeit. 

38 La Sacra Bibbia. Ubersetzung von G. Luzzi (gia Prof. alla Facolta Teologica Valdese di Roma"). 
Rom, 1981. 


