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WECHSElBEZIEHUNGEN ZWISCHEN ITALIENISCHEN 
UNO ARABISCHEN ELEMENTEN IM MALTESISCHEN 

IN LEXIKALISCHER UND MORPHOSYNTAKTISCHER HINSICHT, 
GEZEIGT AN DEN AUSDROCKEN FOR 

"FISCHEN" UNO "JAGEN" 

Reinhold Kontzi 

Als Geburtstagsgabe ftir Antonio Tovar lege ich hier eine Studie vor iiber die maltesischen 
Ausdriicke ftir "Fisch", "Fischer", "Fischfang'', "Jager", "Jagd", "Jagdbeute", "jagen" 
und "verjagen". Sie erscheinen zunachst heterogen und sind es auch, wenn wir sie vom 
Deutschen oder Italienischen her betrachten. Erst die Hereinnahme des Arabischen in 
unsere Oberlegungen und wieder Riickkoppelung zum Italienischen bringt einen Sinn in 
diese Gruppierung. 

Betrachten wir zunachst zwei Satze in verschiedenen Obersetzungen. Das Marchen vom 
Geist in der Flasche aus 1001 Nacht (3. Nacht) beginnt folgendermaEen: 

d Es ist mir berichtet warden, o gliicklicher Konig, daE einst ein Fischermann war, 
hochbetagt, der hatte ein Weib und drei Kinder und Iebte in gro&r Armut. 

a Balagani, ayyuhii. 1-malik as-saCfd annahu kaua ragulun ~ayyiid wa-kana taCinan fi 
s-sinn wa-lahu zawga wa-taliitat awlii.d wa-huwa faq!r al-l:;ii.L 

rn Kien hemm imien ilu Sire, wie1ied sajjied xih nafna Ii Iden hekk fqir Ii bil-kemm 
jaqla' x'jiekol hu u biexjitma' lill-martu u t-tliet uliedu. 
Ho saputo, o re felice, chec'era una volta un pescatore, assai avanzato in eta, con 
moglie e tre figli e di povera condizione. 

In Mfaimees "Colomba" gehen Oberst Nevil und der junge Korse Orso della Rebbia zusam
men auf Jagd. Wir lesen im Orginal (S. 460) und der italienischen, maltesischen und ara
bischen Obersetzung: 

f En rentrant dans le salon, elle s'arreta devant !es fusils du colonel, que Jes chasseurs 
venaient de deposer dans un coin. 
Rientrando nel salone, essa s'arresto davanti ai fucili de! colonnello, che i cacciatori 
avevano da poco deposto in un angolo. 

m Hi u die1ila Jura fis-salott waqfet quddiern 1-ixkubetti tal-kurunell li 1-kaccaturi kienu 
giladhom kemm qieglidu f'rokna. 

a Wa-rnnii hiya tatud ilii. qa1:at al-istiqbii.l tawaqqafat amiim banadiq al-lCuliinTI allatf 
kana ~-~yyiidiin qad wac}aCii fl al;tad al-arkan. 

Es f:illt auf, da£ 1) irn Arabischen "Jager" und "Fischer" mit demselben Wort bezeichnet 
werden (Sing. ~ayyad), nicht aber im Italienischen, und da£ 2) der maltesische Ausdruck 
fiir "Fischer" - sajjied im Sing. - materiell dern Arabischen, der Ausdruck ftir "Jiiger" 
aber - kai:i:atur - materiel! dern Italienischen entsprechen. Damit ist das Problem we
nigstens angedeutet. 
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Das Maltesische ist eine Mischsprache. Freilich sehen die Malteser selbst den italienischen 
- und neuerdings auch den englischen - Antell an ilirer Sprache in erster Linie im Wort
schatz, und auch da nur in materieller Hinsicht. Aber die Heterogenitat des Maltesischen 
zeigt sich ebenso im phonologischen System, wo typisch arabische Zlige, ja ganze Sub
systeme, aufgegeben und eine Reihe italienischer ZUge dazuerworben worden sind.1 Auch 
die Morphosyntax setzt sich aus Partien der beiden Ursprungssprachen Arabisch und Italie
nisch zusammen. Daher ist verstandlich, daB J. Aquilina, einer der besten Kenner seiner 
Muttersprache, seinem Buch "The Structure of Maltese", den Untertitel "A Study in Mixed 
Grammar und Vocabulary" gegeben hat. Da:!?i der Wortschatz gemischt ist, kann der Leser 
mtihelos feststellen. Nicht so klar zutage liegen die semantischen italienischen Strukturen 
auch in maltesischen Wortern arabischer Herkunft. 2 Bilder gelten nur in beschranktem Um
fang, und sie dtirfen kein Eigenleben bekommen. Nach solcher Vorwarnung dlirfen wir 
schon einmal ein Bild gebrauchen: Die maltesische Sprache gleicht einem gro:!?ien Konglo
merat-Stein, bei dem schon rein auBerlich verschiedene Bestandteile sichtbar sind. AuBer
dem weiB der Betrachter, da:!?i im Inneren des Steines genauso heterogene Telle liegen. 
Diese konnte man den nicht sichtbaren semantischen Strukturen vergleichen. Der Stein 
Jiegt aber doch als ein Ganzes vor uns. Es liegen da nicht ein arabischer, ein italienischer 
und ein englischer Tei! vor uns. So ist die maltesische Sprache ein Ganzes und funktioniert 
als ein Ganzes. 

Das Arabische bildet die Grundstruktur des Maltesischen. Malta war von 870 bis 1090 
unter arabischer Herrschaft und wurde in dieser Zeit grtindlich arabisiert. Nach 1090 war 
Malta jahrhundertelang dem italienischen EinfluB ausgesetzt, zuerst vonseiten des Sizilia
nischen, spater vonseiten der toskanisch bestimmten italienischen Hochspi:ache. Das 
Sizilianische brachte Uberwiegend volkstUmliche Elemente, wahrend die italienische Hoch
sprache 'vor allem Worter der Bildung einbrachte. Aber auch diese nahmen Uber das Sizilia
nische ihren Weg, wie uns die Ausdriicke kooperazzjoni, direzzjon~ glossarju usw. zeigen. 

Auch das Arabische ist in mehreren Schichten vertreten.3 Wir haben da ganz alte Schich
ten, die das Maltesische als einen typischen Lateralraum in Bartolis Sinne ausweisen. So 
findet sich das klassischarabische Wort flir "sehen" ra'ii, uneingeschrankt nur noch in 
arabischen Dialekten Stidostanatoliens, des Jemens und im Maltesischen. AuBerdem war es 
im heute ausgestorbenen Hispanoarabischen gebrauchlich. Sehr oft steht das Maltesische 
in der groBen Gemeinsamkeit der arabischen Dialekte schlechthin. Dann wieder sehen wir 
es in der Gruppe der arabischen Dialekte Nordwestafrikas, also des Maghrebinischen, wo 
wir auch das Hispanoamerikanische einreihen milssen. Dann wieder geht es eigene Wege, 
wobei es auf lnnovationen kam, die es entweder aus dem arabischen Ansatz heraus ent
wickelte, oder die dem Kontakt mit dem ltalienischen zuzuschreiben sind. 

Bei den Begriffen des Fischens und Jagens im Maltesischen arbeite ich folgende Aspekte 
heraus: 
1. Gemeinsamkeiten mit dem Klassischarabischen (Hocharabischen); 
2. die Verbundenheit mit dem Maghrebinischen; 
3. das Hereindringen italienischer Elemente, die die arabische Gemeinsamkeit zerstorten, 

die aber ihrerseits auf arabische Weise umgedeutet wurden; 
4. das Weiterwirken des italienischen Elements mit Entwicklung neuer Bedeutungen; 
S. Die morphologische und syntaktische Umgestaltung des italienischen Elementes. 

s. Fernande Krier: Le maltais au contact de l'italien. - Alexander Borg: A historical and compara
tive phonology and morphology of Maltese, S. 83-150. - Reinhold Kontzi: Das Maltesische am 
Schnittpunkt von Abendland und Morgenland. 

2 Reinhold Kontzi: Semantische Strukturen des ltalienischen im Maltesischen. Festschrift Coseriu. 
3 s. dazu das Schema in meinem Briisseler Bcitrag ("Das Maltesische am Schnittpunkt von Abend

land und Morgenland") 1978, S. 105 
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!ch beginne mit dem Ausdruck fi.ir "Fisch" in den arabischen Dialekten und im Maltesischen. 
Ich mochte das Material sprachgeographisch darstellen und einen Anfang zu einer areal
linguistischen Auswertung machen.4 Das Unternehmen kann nur sehr provisorisch sein. 
Es handelt sich eher darum, ein Desideratum zu formulieren. Als Vorbild dienen mir die 
Karten von Gerhard Rohlfs in seiner "Romanischen Sprachgeographie"5

, wo ja auch die 
sprachliche Situation groBer, sich Uber mehrere romanische Sprachen erstreckender Raume 
dargestellt wird. Aber Rohlfs kann sich auf feinmaschige Sprachatlanten stiitzen, die for 
die arabischen Dialekte fast vollig fehlen. Nur ftir den Raum Palastina-Llbanon-Syrien 
gibt es kleinere Sprachatlanten, die fast nur phonetisch orientiert sind.6 Ein ausfiihrlicher 
Sprachatlas ftir Agypten erscheint demnachst. Aufnahmen fiir einen jemenitischen Sprach
atlas sind im Gange.7 Fehlende Sprachatlanten konnten zum Teil durch Dialektmono
graphien ersetzt werden. Aber hier bestehen erhebliche Lucken. Die Arabisten haben hier 
schon sehr gute Arbeit geleistet, jedoch ist die Aufgabe riesengroB, muB doch ein Raum be
handelt werden, der sich von Mauretanien bis Usbekistan, von Oman bis zum Tschadsee 
erstreckt. AuBerdem ti.irmen sich Hindernisse prinzipieller und praktischer Art auf, von 
denen man in anderen Llindern keine Ahnung hat.8 

Um mehr Material zu erhalten, habe ich eine Reihe von Textsammlungen durchgearbeitet. 
Trotzdem konnen die Ergebnisse nur sehr vorlaufig sein und bedi.irfen der Erweiterung und 
sicher auch der Verbesserung. Aus den genannten Griinden kann ich nicht flachenma.Big 
in die Karten eintragen, sondern gebe jeweils nur ein Wort fill ein ganzes Land. Nur in 
Llbyen unterscheide ich zwischen Tripolitanien und Cyrenaica. Wo zwei oder drei Worter 
ftir einen Begriff vorkommen, erlauben es meine Mittel vorlaufig nicht, sie in dem betref
fenden Land genauer zu lokalisieren. 

Was nun den Ausdruck fi.ir "Fisch" angeht, zeigt uns ein Blick auf die erste Karte, daB in 
Agypten, in Palastina, im Libanon, in Syrien, im Irak, in den Golfstaaten, in Oman und in 
der Republik Sudan, also im arabischen Osten, samak gebraucht wird; dagegen sagt man in 
Mauretanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen (Tripolitanien und Cyrenaica) und im 
Tschad, also im arabischen Westen, ljut. Ebenso gibt es auf Malta nur nut. Auffallig ist, daB 
in der Republik Sudan !Jut sich neben samak findet, und daB in den (allerdings sehr klei
nen) Texten aus Mekka nur f:ziit vorkommt. Wir diirfen dieses Wort daher nicht als einen 
typischen Maghrebismus bezeichnen, konnen aber annehmen, dal!. das Wort iiber den 
Maghreb nach Malta kam. Daher ist ftir das Maltesische nut ein Maghrebismus. 

!ch gehe gleich weiter zum Ausdruck fi.ir "Fischer" (zweite Karte). Die beiden Satze vom 
Anfang dieser Studie zeigen, daB wir "Fischer" und "Jager" im Arabischen nicht getrennt 
betrachten di.irfen. So stelle ich sic beide auf einer Karte dar. Ich habe in den Landern, 
iiber die ich Informationen bekommen konnte, jeweils eine zusammengesetzte Figur ein
getragen. Das obere Symbol steht fiir den Ausdruck "Jager", das untere fiir "Fischer". 
Auch das einst arabische Spanien wurde beriicksichtigt. AuBer im Mauretanischen heiBt 

4 Mehr van diesem :ucallinguistischcn Ansatz in mcinem Beitrag zum 5.Mannheimer Symposium 
iiber Sprachkontakt in Europa, 1982. S. 68-87 

5 Miinchen 1971, S. 287-334 
6 Bergstriisser (1915): Sprachatlas von Syrien und Paliistina. 

Cantineau (1940): Les parlcrs :uabes du Jjoriin. 
7 Der van Peter Behnstedt und Manfred Woidich im Rahmcn des "Tiibinger Atlas des .Vorderen 

Orients" hcrgestelltc Sprachatlas van Agyptcn ist im Druck. - Aufnahmen for cinen Sprachatlas 
sind irn Nordjemcn im Gang (durch Peter Behnstcdt). 

8 Dies mag cine Anmerkung in dcm Aufsatz van Woidich/Behnstedt "Zurn Sprachatlas van Agypten" 
in dcr Zeitschrift for :uabische Linguistik, Heft 5, 1980, S. 179 illustricren: "Die Gegend ist sehr 
schwcr zugiinglich. Als unscr Mitarbeitcr den Ort aufsuchte, fand gcradc cine Razzia der agypti
schen Sichcrhcitspolizci zur Waffenkonfiszierung statt. Er wurde glcich mitvcrhaftct und konntc 
nach einer knappcn Befragung keine Textc mchr aufnchmen." 
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in den arabischen Dialekten "Jager" immer ~ayyiid. Dasselbe Wort wird in vielen Dia
lekten auch ftir "Fischer" verwendet. In einigen Dialekten wird das Wort fiir "Jager" 
mit einem spezifischen Zusatz versehen, um in den Fallen den "Fischer" zu bezeichnen, 
wo eine Unterscheidung notig ist. So ist der Ausdruck,sayyad as-samak entstanden, den wir 
ganz wortlich mit "Jager der Fische" wiedergeben konnen. Doch das deterrninierte Lexem, 
der Grundausdruck, bleibt fiir "Jager/Fischer" gleich. Um die Zusammengehbrigkeit zu 
symbolisieren, habe ich ~ayyad mit einem schwarzen Quadrat markiert; das nur schwarz 
umrandete Quadrat steht fiir sayyiid as-samak. Dafli aber doch ein Bediirfnis bestand, den 
"Fischer" vom "Jager" zu unterscheiden, sieht man an den Ausdriicken fiir "Fischer", die 
von "Fisch" -samak, !Jut- aus neu gebildet wurden. Das sind sammak im Irak und bawwat 
in westlichen Dialekten bis zum Sudan. In einigen Uindern gibt es diese Ausdriicke neben 
¥JYYiid (as-samak). Weitere Ausdriicke fiir "Jager" bzw. "Fischer" sind in Mauretanien 
darriis und (Jabba(, sowie fµznniiq in Al-Andalus, die fiir unsere Diskussian nichts grund
siitzlich Neues bringen. Durchweg gehen alle diese Lexeme auf ein Baumuster zuriick, das 
sich in hacharabischer Form auf die Formel KaKKiiK zuriickfiihren lafl.t. 

Im Maltesischen heillen "Jager" kaccatur und "Fischer" sajjied. Das italienische cacciatore 
hat sich hier in seiner sizilianischen Form hereingedriingt9 . Dadurch ist gegeniiber dem 
Hocharabischen und den meisten Dialekten eine Einheit zerstort warden. "Jager" und 
"Fischer" werden nun nicht mehr nur durch einen Ausdruck ¥Jyyiid bezeichnet. Aber 
diese Spaltung ist nicht allein der italienischen Interferenz zuzuschreiben. Hier mogen 
arabische Unterscheidungsbediirfnisse und italienische Ausdrucksstrukturen zusammen
gewirk:t haben. Das Maltesische unterscheidet sich van den arabische Dialekten grundsatz
lich in zweierlei Hinsicht. Erstens ist hier in kaccatur ein Berufsname entstanden, der gar· 
nicht mehr dem arabischen Wortbildungsmuster entspricht. Wieder einmal ist ein harmoni
sches System durch das Hereindringen fremder Elemente aufgebrochen worden.10 Das
selbe gescha11 u.a. auch <lurch mastrudaxxa und karpintier "Zimmermann/Schreiner", 
skarpan "Schuhniacher", fornar "Backer". Zurn anderen fallt auf, daB in den arabischen 
Mundarten nur der Ausdruck fiir "Fischer" ersetzt wurde. Mit einer Ausnahme ist iiber
all ¥Jyyad flir "Jager" erhalten geblieben. Die Ausnahme bildet das Arabische Maureta
niens. Das ist eine Randzone, wo man rnit berberischen Interferenzen rechnen muB. Wo 
wir sonst hinschauen, finden wir flir "Jager" nur ~ayylld, ohne Konkurrenz. Dagegen ist 
im Maltesischen §ayyild - der der Form sajjied - nur flir"Fischer11erhalten. Aquilina gibt 
daftir zwei Griinde an.11 Die kleine Inselgruppe Malta (insgesamt 320 qkm) gibt keine Ge
legenheit zur GroBwildjagd. Das Jagen war den nichteinheimischen -also aus Italien kom
menden - Herren vorbehalten. Diese Griinde leuchten ein. Was allgemein von der einfachen 
Bevolkerung ausgeiibt wurde, war der Fischfang. Davon lebte und lebt ein groBer Teil der 
Bevolkerung. Es sind also geographische und historisch-kulturelle Griinde, die in Malta die 
Entwicklung in eine andere Richtung brachten. 

Nun zum Verb. In den arabischen Dialekten, in denen ich "fischen" und "jagen" errnitteln 
konnte, liegt entweder dieselbe Verbform vor, oder es werden verschiedene Formen (im 
Sinne der arabischen Grammatik) derselben Wurzel benutzt, wie die folgende Tabelle 
zeigt, in der ich von der exakten phonetischen Realisierung in den jeweiligen Dialekten ab
gesehen und die hocharabische Idealform angegeben habe: 

, 9 s. AIS 518. 
10 Es kann hier nicht diskutiert werden, daJ> auch in den arabischcn Dialektcn durch tiirkische Intcr

ferenz - Typus /azmaffe "Schuhmacher" - und durch neuarabische Innovation - Typus betiic e/.la
ban "Milchmann" - das klassischarabische System schon stark verandert wurdc. 

11 in "A brief survey of Maltese semantics", zuletzt in: "Papers in Maltese linguistics" S. 22f. 
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"jagen" "fischen" 

hispanoarabisch i~tad is tad 
marokkanisch ~ayyad ~ayyad 
algerisch ~ayyad i~tad 
tune sis ch is tad i~tad 
tripolitanisch is tad ? 
Cyrenaika @id is tad 
ii gyp tis ch i§tad i;tad 
Paliistina/Libanon ta~ayyad ta§ayyad 
syrisch ~ad, t~ayyad, i~tad §ad, i§tad 
irakisch ~ad, tasayyad sad 
sudanesisch i~tad i~tad 
tschadarabisch ~ad ~ad 

Wie sieht es im Maltesischen aus? Betrachten wir zuniichst "fischen". Bei Luther heifit 
es in Joh. 21,3: "Ich will hin fischen gehen". Ich zitiere alle gedruckten Ubersetzungen 
dieser Stelle: 

Canolo: Jena sejjer nmur nistad. 
Camilleri: Sejer immur nistad. 
Grima: Sejjer nistad. 
Paris: Se mmur nistad. 
Sant: Sejjer nistad. 

Vassalli: Sejjer ymmur nystad. 
Muscat Azzopardi: Sejjer nistfid. 
~aydon: Sejjer nistad. 
Zammit: Sejjer nistad. 

Die mir vorliegenden acht Obersetzungen ins Arabische brauche ich nicht a~ugeben, weil 
sie gegeniiber dem schon gezeigten Zustand in den Dialekten nichts Neues bringen. Mit 
Ausnahme des 'Rdadarabischen finden wir ilberall verschiedene Formen des Verbs ~iid bzw. 
mit ~ayd "Fischfang" zusammengesetzte Ausdriicke. Wir sehen, da£ sich das Maltesische filr 
"fischen" auf istad, die VIII. Form von ~iida, festgelegt hat, was auch im Hispanoarabi
schen, im Tuncsischen, in der Cyrenaica, im Agyptischen und im Sudanarabischen ge
schehen ist. 

Und nun "jagen" im Maltesischen. Nehmen wir wieder Stellen aus "Colomba" (S. 447; 
537) und die entsprechenden arabischen, maltesischen und italienischen Ubersetzungen: 

f Tour a tour ils critiquerent Napoleon, Wellington et Blucher, puis ils chasserent en
semble le daim, le sanglier et le mouflon. 

a ... wa-J:lina alJar ya~tadan maCan al-ayyiJ .. . 
m ... imbagl'iad ikkaccjaw flimkien g1iac-criev .. . 

. . . poi cacciarono insieme il daino ... 
f Je parie que c'est della Rebbia qui chasse. 
a Urahin anna dlla Rabiya huwa llasi! ya~[iid. 
m Nilghab imliatra Ii dan della Rebbia qedjikkaccja. 

ScoJ1!metto che e il della Rebbia che caccia. 

Der 33. Gesang der Gottlichen Komodie wurde schon 1847 von R. Taylor ins Maltesische 
iibersetzt. Hasan cUJ;man iibertrug das ganze Inferno ins Arabische. Wir lesen die Verse 
28-30: 

Questi pareva a me maestro e donno, 
cacciando ii lupo e i lupicini al monte 
per che i Pisan veder Lucca non ponno, ... 

m Rajies kalbieni - Dehirli fih, 
Li fgholia checcia - Lid-dib u il frih, 
Billi nies Pisa ~ Chif jaf collhad, 
Ma setghu 'l Lucca -jarauha kadd. 
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a Wa-fl 1-hulm bada II hadii. ra'iSan wa-qa'idan, ff sayd ag-gib wagara''.hi i fawq al-gabal, 
allagfH(yastatic ahl Plzf an yaraw Liikka pilalah." 

Also auBer cacciatore war auch das Verb cacciare als ikkacca ins Maltesische eingedrungen. 
Die Form checcia in Taylors Obersetzung mag eine altere Variante sein, die heute in ande
rer Bedeutung verwendet wird, wie ich r.och zeigen werde. AuBer dem rein verbalen Aus
druck ikkacca wird im Maltesischen auch mar gtzall-kacca gebraucht, das genau dem italie
nischen andare a caccia und dem deutschen "auf die Jagd gehen" entspricht. Es mull. nicht 
weiter erklart werden. 

Das Arabische brachte sa1fied "Fischer" und istad "fischen" ins Maltesische ein. Auch sajd 
"Fischfang" kommt aus dem Arabischen. 

Zu Luk. 5,4 heIBt es in der deutschen Einheitslibersetzung: 

"Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See! Dort 
werft die Netze aus zum Fang!" 

Den letzten Tell tibersetzt schon Martini ins Italienische: 
... gettate le vostre reti per la pesca. 

Auch Garzanti, Zedda, Edizioni Paoline und Cittadella haben pesca. 
Bei Luzzi steht ein Ausdruck mit dem Infinitiv pescare. 
Schon in der filtesten arabischen Obersetzung der Evangelien (14. Jh. oder alter) lesen wir: 

... alqu sibakakum li-s-sayd 
Genau so heIBt es in der neuesten Obersetzung (1978). Auch dazwischen heifit Fischfang 
immer~ayd. 
Auch in den maltesischen 'Obersetzungen heiBt es, sie sollten die Netze auswerfen zum 
qbid (Vassalli), zum kabda (Muscat Azzopardi, in seiner Orthographie ist k=q), zum sajda 
(Grima, Paris) oder zum sajd (Saydon, Sant, Zammit). Qbid und kabda haben allgemeinere 
Bedeutung und bezeichnen das "Fassen". Sajda unterscheidet sich von sajd dadurch, daf.) es 
die einmalige Handlung ausdriickt, wahrend sajd die generelle Handlung bezeichnet. Zurn 
Arabischen besteht kein grundsatzlicher Unterschied. 

Auf der Seite von "Fisch'', "Fischer", "fischen" und "Fischfang" ist kein romanisches 
Wort ins Maltesische eingedrungen. Alles ist hier arabischen Ursprungs: 11ut, sajjied, istad, 
sajd/a. 

Auf der anderen Seite kommt mit cacciatore und cacciare auch caccia "Jagd" - malte
sische Graphie kai:ca - ins Maltesische. Aber ganz wie zu Hause konnen sich diese Ein
dringlinge nicht verhalten. Sie miissen sich anpassen. Das Maltesische Verb ikkacca zeigt 
maltesisch-arabische Flexionsformen, hat sich also morphologisch angepaBt. Eine Anpas
sung der semantischen Struktur liegt bei kai:ca vor. Das kann am besten an mehreren 
Versen des 27. Kapitels des Genesis gezeigt werden. Hier wird erzahlt, wie sich Jakob den 
Segen seines Vaters Isaak erschwindelt. 

In 1. Mose 27/30 heillit es bei Luther: 

"Als nun Isaak vollendet hatte den Segen Uber Jakob, und Jakob kaum hinausgegan
gen war von seinem Yater Isaak, da kam sein Bruder von seiner Jagd. 

Die wichtigsten Stellen davon lauten in arabischer und italienischer Obersetzung: 

a wa-!)ada!_a ... anna cfsuwa abiihu ata min ~aydihi. 
ecco Esau suo fratello che ritornava dalla sua caccia. 

Dazu habe ich vier maltesische Obersetzungen zusammentragen konnen. 

1. Panzavecchia: Ma kienx ghadu Isak sbriga il kelma, meta hareg Giakup u dahal Esau 
u giep lil missieru ii kacca misjura. 

2. tammit: ... U gara . . . illi Gliesawtiuh dalial mill-kacca. 
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3. Say don: ...... gie G1iesaw 11.uh mill-kacca. 
4. Sant: ...... wasal Ghesaw Jura mill-kacca. 12 

In den Obersetzungen 2 bis 4 entspricht kai:i:a materiell und inhaltlich dem italienischen 
caccia. In der Obersetzung 2 heiBt es wortlich: " ... Und es geschah, ... daB Esau von 
der Jagd hereintrat." ii.hnliches sagen die Obersetzungen 3 und 4. Die Obersetzung 1 
(Panzavecchia) dagegen ist freier und fohrt an unser Problem heran: Sie lautet wortlich: 

Kaum hatte Isaak ausgeredet, ging Jakob hinaus und tr.it Esau ein und brachte seinem 
Yater die gekochte Jagd. 

Diese Obersetzung ist vom Urtext her nicht korrekt. Dort heiBt es ja nicht, daB Esau etwas 
bringt, sondem dafi er von einem Untemehmen kommt. Aber der Satz bei Panzavecchia 
ist gut maltesisch und bringt eine Verwendung von kacca, die uns iiberrascht. Man kann die 
fagd, ein Ereignis, einen Vorgang, doch gar nicht kochen. Die Jagdbeute, das Wildbret 
kann man kochen. 

Vom Wildbret ist in diesem Kapitel 27 der Genesis immer wieder die Rede. Ich bringe die 
wichtigsten Stellen aus den entsprechenden Versen, nach der Lutherschen Obersetzung. 
Damach zitiere ich die arabischen, italienischen und maltesischen Obersetzungen, auch auf 
das Wesentliche reduziert: 

d 1. Mose 27,3 _ . . fange mir ein Wildbret 5 .... da£ er ein Wildbret jagte ... 7. 
Bringe mir ein Wildbret ... 29 ... iB von meinem Wildbret . . . 25 ... So bringe 
mir her ... zu essen von deinem Wildbret . . 31 . . . iB von dem Wildbret deines 
Sohnes .. . 

a 27,3 . . . wa-ta~ayyad II ~ilydan. 5 .... kay ya~tada Jaydan ... 7. A~tinfbi-$aydin 
... 19 ... kul min ~aydi ... 25 ... qaddim lrli-akula min !Jayd ibni ... 31 ... 
wa-ya'kul min §ayd ibnih. 
(Garzanti) 27,3 ... cacciami della cacciagione. 5 .... per cacciare la caggiagione 
... ). Portami della cacciagione ... 19 . . . mangia della mia cacciagione ... 25 ... 
Avvicinarni la cacciagione perche possa mangiarne ... mangia della cacciagione di 
tuo figlio. . 

m Ich fasse mich bei Panzavecchia, Saydon und Zammit noch kiirzer. Bei Sant werde ich 
wieder ausfiihrlicher, damit man den Zusammenhang sehe, 
1. 27 ,3 . . . 5 . . . 7 kacca 19 . . . 25 . . . 31 ... 
2.: 27,3 kacca 5 kacca 7 kacca 19 kacca 25 kacca 31 
3.: 27,3 kacca 5 kacca 7 kacca 19 kacca 25 kacca 31 kai:ca 
4.: 27,3 .... u mur fir-raba' ~all-kacca. 5 ... U Gt1esaw telaq lejn ir-raba' gtlall-kacca 

. . . 7 Gibli 1-kacca u agli.milli ikla tajba . . . 19 ... Qum, issa u kul mill-kacca 
tieghi . . . 25 ... newwilli ... 1ialli niekol mill-kacca ta' ibni ... 31 ... 1ta jqum 
missieri, u jiekol mill-kacca ta' ibnu. 

Panzavecchia laBt uns im Stich. Er iibersetzt auch hier schr frei. Wo die anderen eindeutig 
vom "Wildbret" sprechen, sagt er z.B. in v. 19 "iB von dem was ich gefangen habe" (kul 
milli kbatt). Oberall wo bei Saydon, Zammit und Sant kacca steht (17 ma!), bedeutet es 
"Wildbret". 

Der Araber hat for "Jagd" und "Wildbret" einen Ausdruck: ~ayd. Das Italienische unter
scheidet zwischen caccia "Jagd" einerseits und cacciagione bzw. selvaggina (s. Pollottis 

12 Panzavccchias Ubcrsetzung der Genesis licgt als Handschrift im Archiv Lier Kathcdrale von Mdina. 
- Von dcr 1929 erschicncnen Saydonschcn Bibcliibersctzung wird demnachst cine 2. Auflage her
auskommen. - Die von dcr Maltesischcn Bibelgcscllschaft unter Vorsitz von Mons. Sant bcsiirgtc 
Obersetzung des Altcn Testaments ist schon weit fortgeschritkn. Von alien 3 Obersetzungen wur
den mit Fotokopien, Korrekturumbriiche und Manuskripte iiberlassen. Ich danke den Herren Kan. 
Azzopardi (Archiv Medina), John Formosa (Generaldirektor des M.U.S.E.U.M.) und Mons. Sant 
\0laqda Biblika Maltija) ganz hcrzlich ftlr ihr auBcrgcwohnlichcs Entgcgenkommen. - Die ganze 
Ubersctzung dcr Bibel von Karm Zammit licgt scit 1981 gcdruc!ct vor. 
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italienische Obersetzung von "Colomba" S. 27 und S. 48) andererseits. 

Cacciatore, cacciare, caccia drangen in das Maltesische ein und sprengten das bestehende 
arabische Wortfeld auseinander. Nun wurde aber von dieser italienischen Jagdgesellschaft 
ein Element, kai:ca, unter Einflufi des entsprechenden arabischen ~ayd umgestaltet. Kacca 
nimmi die Bedeutungsstruktur von $ayd = "Jagd" und "Jagdbeute" an. Dann gilt folgen
des Teilmodell: 

it. malt. ar. 

I caccia 

cacciagione/selvaggina 

kacca "Jagd" 
~ayd 

"Jagd" 

I 
i 

"Wildbret" "Wildbret" 

Diese semantische Umgestaltung war nur moglich, weil ~ayd =malt. sajd nicht plotzlich ver
schwand, sondern jahrhundertelang neben kacca bestand. Das englisch-maltesische Worter
l)uch von Busuttil bringt in seiner neuesten Auflage (1976) unter "hunt" neben kai:Ca auch 
sajd und unter "hunter" neben kaccatur auch sajjied. Das ware ein Hinweis daftir, dafi die 
arabische Wurzel for "jagen" usw. in irgendeiner Form noch lebt. Aber der vie! ausfiihr
lichere und wohl auch genauere Dun Karm Psaila bringt keinen dieser Ausdriicke arabi
scher Herkunft. Vielleicht spielt bei Busuttil auch der Purismus herein. Sovie! ich die Texte 
iibersehe, sind sajd und sajjied u.ii. im Bereich des Jagens nicht gebrauchlich. Genaueres 
wird man sagen konnen, wenn der "Mildem Malti", das auf 8- 10 Bande geplante ein
sprachige Worterbuch beim Buchstaben s angelangt ist. Ebenso wird man Auskunft erwar
ten konnen vom maltesischen Sprachatlas, von dem der erste Band erschienen ist, der aber 
noch nicht ausgeliefert wird.12a 

Das· italienische Verb cacciare verdriingt aber nicht nur das arabische i§fii.d "jagen" im 
Maitesischen vollkommen, sondem es dringt auch an einer Stelle in das urspriinglich ara
bisch bestimmte Wortsystem des Maltesischen ein, die von Hause aus einem Ausdruck fiir 
"jagen" verschlossen war. Aile bisher behandelten Ausdriicke mit dem Stamm it. cacci . .. 
bzw. malt. kai!c ... und ebenso die arabischen der Wurzel v0.Ydbewegen sich innerhalb 
der Vorstellung des "Jagens". Wer jagt, mochte ein belebtes Wesen, meistens ein Tier, tot 
oder lebendig in seine Hand bekommen. Zu 'jagen" gehort die Gewaltanwendung und die 
rasche Ausfohrung der Handlung. Das italienische cacciare hat dariiberhinaus eine weitere 
Bedeutung, die im Deutschen <lurch das Wort "verjagen" ausgedriickt wird. Wii.hrend man 
beim Jagen jemand kriegen mochte, mochte man ihn beim Verjagen los-kriegen. Der Ver
jagte soil nicht in meine Hand kommen, sondem er soil fort, weg, hinaus. Ftir dieses "Ver
jagen" und "Vertreiben" nimmt man weder im Hocharabischen, noch in den arabischen 
Dialekten Formen der Wurzel ViYd sondem solche der Wurzel yf7id. Das Worterbuch 
(Wehr) gibt fiir das Verb {arada folgende Bedeutungen an: "wegtreiben", "vertreiben", 
"verscheuchen", "wegstofien", "verbannen", "fortjagen", "jagen", "hetzen". Zwar wird 
hier auch 'jagen" angegeben, aber in diesem Zusammenhang ist es gemeint als ein "von 
sich jagen", nicht als ein "jemand zu erlangen suchen". Und die Texte bestiitigen dies 
auch. 

Freilich "jagen" und "verjagen" haben <loch ~inige Ziige gemeinsam: die rasche, gewaltsame 
Handlung an einem belebten Wesen. Der Unterschied liegt im "Weg von mir" und im "Her 
zu mir". Von diesem Unterschied kann offensichtlich in den Sprachen abgesehen werden, 
die ftir beide Vorstellungen daselbe Verb gebrauchen. Das ist im ltalienischen der Fall. 
Drei Verfahren sind im ltalienischen moglich: l. cacciare, 2. eine Zusammensetzung mit 
mit cacciare, und zwar mit einem gebundenen Morphem oder einem freien Morphem 
(scacciare oder cacciare via) 3. ein ganz anderes Verb, z.B. espellere. lch verdeutliche mit 
einigen Obersetzungen aus dem Neuen Testament ins Italienische, Maltesische und Ara-

12a lnzwischen ist der 1. Band ausgeliefert worden. Er behandelt aber nur die Nachbarinsel Gozo. 
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bische. -Obersetzungen der Bibel sind for den Sprachvergleich hervorragend geeignet, well 
man flir die gleichen Stellen immer mehrere -Obersetzungen finden und so den Faktor 
Zufall oder den personlichen Stll ausschalten kann. So kann sicherer ermittelt werden, 
was in einer Sprache moglich ist. 

Ich miit!.te im folgenden stets auch den griechischen Urtext und den Text der Vulgata an
geben. lch kann davon absehen, well im Griechischen bzw. Lateinischen immer eine Form 
von ekbdllein bzw. eiicere steht. In den anderen genannten Sprachen finden wir einige Ab
wechslung, weil jeweils andere Ziige an der auti.ersprachlichen Wirklichkeit erkannt und 
ausgedriickt werden. Einmal steht das "Weg von", das "Hinaus" im Vordergrund, dann 
wieder das "Sto:Ben" als das "Handanlegen", dann wieder das "Treiben" und "Jagen", 
dann wieder anderes, wie wir aus den Texten selbst sehen werden. 

Fangen wir an mit Markus 16, 17 woes bei Luther hei:Bt " ... in meinem Namen werden 
sie Teufel austreiben ," schreiben die Italiener 

Martini ... nel nome rnio scacceranno i demoni .. . 
Garzanti ... espelleranno i demoni nel mio nome, .. . 
Zedda ... nel mio nome scacceranno demoni, .. . 
EdPaol ... nel mio nome scacceranno i demoni, .. . 
Cittadella ... scacceranno i demoni nel mio nome, .. . 
Luzzi ... nel mio nome cacceranno i demoni, ... 

Wir haben also Zusammensetzungen mit cacciare (Verfahren 2), ein ganz anderes Wort 
(espellere = Verfahren 3) und eine Form von cacciare (Verfahren 1). 
Und nun arabischen -Obersetzungen: 

4 Evangelien .. _. bi'smI yu{Jriguna_ s-sayatin 
1671 ... bi'smi).:'u!Jriguna fsayatin 
1952 ... yu!JrigiilJa s-saylitin bi1smi -
1966 ... fa-bi1 srrJy~dii1¥Z}-s..!1xatin _ 
Koptisch ... fa-yatruduna s-sayatin bi'srni 
1978 ... Yatruduna s-saylitin bi'smT13 

Maghrebin. i963 .. . yuha"iifl S'-sayatin bi 1smi 
Judenarabisch 1936 ... yu{a"idu al-g'iniin bi1smT14 

Wir haben also vier Formen von tarada "vertreiben" und vier von !:Jarraga/aljraga "hinaus
schaffen". 
Jetzt die maltesischen Dbersetzungen: 

Vassalli B'ysmijoJiorgu yx-xjyllten15 

Muscat Azzopardi Fl'isem tiegl'li i1ia"bu ix-xjaten 
Grima F'ismi icheccu ix-xjaten 
Saydon Jo11or(!;u x-xjaten f-ismi 
Paris Fl'ism tiegl'lijkeecu d-demonji 
Sant F'ismijkeccu x-xjaten 
Zamrnit F'ismijkeccu x-xjaten 

In diesen sieben Dbersetzungen finden wir: 1 mal 1ta"eb "bekriegen". Es entfernt sich von 
der urspriinglichen Vorstellung des Vertreibens und kommt nur in dieser Ubersetzung vor. 
Dann haben wir zwei Formen von 17areg, das wir auch in den arabischen Ubersetzungen 
finden. Wir sehen also, dalli auch arabische Worter weiterleben. Nur ist die zentrale Vor
stellung des Vertreibens darin nicht ausgedriickt. Diese wird durch Formen von kecca 

13 lch schreibe angeniihcrt an die hochsprachliche Norm. Text nicht vokalisiert. 
14 id. Der mit hcbrliischen Lettern geschriebenc Text ist nicht vokalisiert. 
15 Nur wo die Typen verschicdcn sind, folge ich dcr moderncn Graphic. 
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wiedergegeben. Das arabische Verb tarada findet sich nie. Seine Stellung hat kecca einge
nommen, das aus cacciare iibernommen und hier vier mal vertreten ist. 

Gehen wir weiter zu Markus 11, 15 (Die Vertreibung der Handler aus dem Tempel). Bei 
Luther hei£t es: "Und Jesus ging in den Tempel, fing an und trieb die Verkaufer un<l Kau
fer aus dem Tempel." 
In Italienischen Dbersetzungen lesen wir: 
Mart.: ... comincio a discacci.ame quei ... Garz: ... comincio a cacciare quelli ... Zedda: 
... prese a scacciarne quelli ... Cittadella: ... si mise a cacciare quelli ... Luzzi: ... prese 
a cacciarne coloro ... EdPaol.: ... incominco a scacciare coloro ... 
Also einmal discacciare, 2 mal scacciare und 3 mal cacciare. 
Bei den arabischen Obersetzungen haben wir vier faktitive (kausative) Formen (ii. und iv.) 
von [jaraga "hinausgehen". Wir miill.ten sie genau iibersetzen mit "hinausschaffen". Und 
wir haben vier Formen von tarada. 
Von den 7 maltesischen Dbersetzungen nehme ich nur drei, von denen die drttte repra
sentativ ist for weitere vier. 
1. Vassalli: U melli kyn dal'lal fyl knisja, byda jnaffar yl bejjygha. Naffar "in Schreck ver
setzen " und "in die Flucht schlagen" kommt fiir "vertreiben" nur hier vor. Es hat sich von 
der zentralen Vorstellung ziemlich entfernt. 
2. Grima: ... beda jibg11at il bejjiegha u ix-xerrejjia mit-tempju. Es heilit wortlich" ... er 
fing an hinauszuschicken ... "Die Ubersetzung hat an Kraft verloren. 
3. Sant: ... £abad jkecci 1-bejjieglia ... Fast ebenso heIBt es bei Muscat Azzopardi, Paris, 
Say don und ammit. Wir haben also 1 mal naffar, l mal bagnat und 5 mal keeca. Immer 
mehr stellt sich kecca als das meistverwendete, zentrale Wort heraus. Die anderen Worter 
arabischer Herkunft sind nur noch Satelliten um das aus dem ltalienischen iibernommene 
Wort. 

In Luk. 4, 29 heillit es bei Luther: "(Sie) stiellien ihn zur Stadt hinaus". Die italienischen 
Obersetzungen stimmen hier fast alle iiberein, nur Zedda hat: tutti ... trascinarono Gesu 
fuori dell'abitato, " ... sie schleiften ihn hinaus", was schon eine eigenwillige Interpretation 
ist. Die anderen 5 Dbersetzungen (Martini, Garzanti, Edizioni Paoline, Cittadella, Luzzi) 
gehen nach dem Typ: ... lo cacciarono fuori della citta ... , " .. . jagten ihn hinaus ... " 
Die mir vorliegenden elf arabischen Ubersetzungen sind abwechslungsreich, und doch iiber
wiegt die Wurzel yfiiif mit kausativen (ii, iv) Formen, "hinausschaffen". Dann ist da zwei
mal dafaCa "hinausstoBen". Den judenarabischen Ausdruck dazzilhu aus Algier kann ich 

' mir nicht erklaren.16 Und schliellilich weisen 2 tschadarabische Ubersetzungen {arada 
"verjagen" auf. Also: 6 mal Formen von !Jaraga, 2 mal dafaca,. 1 mal dazza und 2 mal 
tarada. 
Fiir das Maltesische liegen 7 Dbersetzungen vor. 17 3 mal haben wir den Typus kecceuh 
barra mill-belt (Vassalli, Muscat Azzopardi, Zammit) = "jagten ... hinaus". 2 mal lesen wir 
tuzrguh barra (Say don, Sant) = "sie schafften ihn hinaus". Dann kornmt jeweils nur einmal 
vor tefghuh barra (Paris) "sie stiellien ihn hinaus" (in dem Verb lebt das arabische dafaCa 
weiter) und xe1ltuh barra (Grima) "sie warfen ihn hinaus" (:ce1let ist das im Maltesischen 
gebrauchlichste Wort for "werfen", aus dem Arabischen). Zwar iiberwiegen zusammenge
rechnet alle arabischen Worter (tuzrag 2 mal, tafa'l mal, xe1let 1 mal), aber das 3 mal vor
kommende italienische kecca bildet die stark.ste Gruppe. Es ist das Normalwort. 

16 Wir warten sehnsiichtig auf den 3., den Glossarband, von David Cohen: Le parler arabe des juifs de 
Tunis. 

17 Es sind nicht immer alle Evangelien iibersetzt wordcn. Z.B. gibt es vom Joh. Evangelium 9 Dber
setzungen, vom Luk. Evg. nur 7. 
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In Mat. 9 haben wir in den Versen 33 und 34 je einen Ausdruck for "vertreiben". Immer 
handelt es sich um griech. ekbiillein. Luther iibersetzt 33 "Und da der Teufel war ausge
trieben ... " und 34 " ... er treibt den Teufel aus". 
Daftir erscheinen in 7 italienischen Ubersetzungen 4 mal cacciare, 1 mal cacciar via, 9 mal 
scacciare. Dieses hat also entschieden Ubergewicht. 
In den mir vorliegenden 8 arabischen Ubersetzungen iiberwiegen Formen von [Jaraga iiber 
solche von {arada im Verhiiltnis 10:6. ffaraga lebt bekanntlich im Maltesischen in der Form 
von 1larei weiter, aber in den mir vorliegenden 8 Ubersetzungen mit jedesmal 2 Ausdriicken 
for "vertreiben" zieht 1!areg den Kiirzeren. Es iiberwiegt bei weitem kecc"a, im Verhfiltnis 
5: 11. "[arada ist iiberhaupi nicht mehr vertreten. Seine Bedeutung wurde von kecca iiber
nommen, welches sich unter seinen Konkurrenten durchgesetzt hat. Der urspriinglich ita
lienische Ausdruck hat das arabische Wort for "vertreiben" vollstandig verjagt. Der Ver
gleich weiterer Bibelstellen erbringt dasselbe Ergebnis (Mt. 8, 16; 12, 24; 26; 27; 28; 17, 
19; 21, 39; Mk. 7' 26; 9, 38; Jh. 2, 15; 16, 2). 

Aber eines fiillt auf. Die maltesischen Ausdriicke ftir "jagen", "auf die Jagd gehen" einer
seits und ftir "verjagen", "vertreiben" andererseits sind ihrer au~eren Gestalt nach nicht 
identisch. Auf der einen Seite haben wir ikkacca mit dem betonten Vokal a, und auf der 
anderen Seite steht kecca mit e. Auch auf der italienischen Seite stellen wir eine gewisse 
Ungleichheit fest. Zwar heiEt cacciare sowohl "jagen", als auch "verjagen", aber es ist gar 
nicht der meistgebrauchte Ausdruck. Die Varianten scacciare, discacciare, cacciar fuori, 
cacciar via bestimmen die Szene. Sie zeigen, ~ doch ein Bedeutungsunterschied da ist. 
Man muf.i unterscheiden konnen zwischen "jagen" und "verjagen" Und diesen im Italie
nischen doch meistens bestehenden Unterschied stellt auch das Maltesische mit dem ur
spriinglich gleichen Wortmaterial her. So bedeutet ikkacca "jagen" und keeca "verjagen". 
Auf der arabischen Seite, auBerhalb des Maltesischen, ist der Unterschied zwischen "jagen" 
und "verjagen" groE. Hier sind i§fi'lda und tarada. 

Noch eine letzte Art von Interferenzerscheinunge1rlaBt sich im Ubersetzungsvergleich am 
Beispiel yon kecca zeigen. Das romanische Element kecca wird nach den Regeln der ara
bisch-maltesischen Morphologie integriert. Ich will nicht alle Moglichkeiten durchspielen, 
sonderen wahle nur eine Erscheinung. Das Partizip Perfekt "verjagt" ist im Maltesischen 
mkecci. Mit dem Prafix m- werden Partizipien gebildet. Das arabische morphologische Ma
terial wird nun wieder auf italienische Weise verwendet. Das lafit sich schon am Passiv zei
gen. Ich fasse mich kurz. Eine weitere Studie wird Ausfohrlicheres bringen. Das arabische 
klassische Passiv kannte zwei Verfahren (ich sehe ab von Typ Mui;Jammad - qataluhu 
ahiihu, den man auch passivisch deuten konnte, aber das ist ein Problem fiir sich.) 
Entweder werden die Vokale verandert. Dann wird ausfaCa/a "er machte" fuCila "er wurde 
gemacht". Oder man bildet das Passiv durch Prafixe und Infixc, als.o durch die Verb-For
men. So kann zu kasara "zerbrechen" inkasara "zerbrochen werden" gebildet werden (vii. 
Form) und zu mala'a "ftillen" imtala'a "geftillt werden", wobei diese Formen auch medial 
interpretiert werden konnen, je nach Kontext. Im Maltesischen wird das 1. Verfahren 
der Passivbildung durch Vokalwechsel wie allgemein in Dialekten aufgegeben. Dagegen lebt 
die Passivbildung durch Prafixe und Infixe fort. AuBerdem kann man Passiv durch das 
Hilfsverb kien ( ="sein", also auch ital. "cssere") oder das Hilfsverb gie ( = "kommen", also 
auch "venire") + Partizip Perfekt bilden. Das ist in keinem anderen arabischen Dialekt 
moglich und ist eindeutig italienischer Interferenz zuzuschreiben. Dazu noch ein letztes 
Beisp!r,,l aus dem Ubersetzungsvergleich. Nehmen wir einige Satze aus Mt. 9, 33: Luther: 
"Un(Cder Teufel war ausgetrieben". Ital. Graz.: "E quando il demonio fit cacciato via .... 
~ab. 1966: "Fa-lamma {Urida s-saytiin." Passiv <lurch u-i-a- in [Urida. Arab. maghr.: "Wa
l;tina taJ.larraga s-saytan." Prafix ta- (und rr). Maltes. Zammit: "U meta tkecca x-xitan." 
Passiv durch Prafix t-. Maltes. Camillerri: "U meta id-demoniu chien imchecci minnu." 
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Passiv durch kien = essere + Partizip. Maltes. Paris: "U meta gie mkecCi d-demonju .. " . 
Passiv durch gie ( = venire) + Partizip. 

Wie wir gesehen haben, gab es immerwiihrende Wechselbeziehungen zwischen den ursprling
lich arabischen und den ursprlinglich italienischen konstitutiven Elementen des Mal
tesischen. 
Die Einheit von "fischen/jagen", von "Fischer/Jager" des Arabischen wird aufgebrochen 
<lurch cacciare und cacciatore. Dazu kommt caccia. Die drei bleiben nicht in ihren Inhalten 
intakt. Caccia nimmt den Inhalt des entsprechenden arabischen §ayd an. Es wird zu "Jagd" 
und "Jagdbeute". Dann, oder vielmehr gleichzeitig, verdrangt cacciare "verjagen'', das ur
spriingliche farada, vollig von seinem Platz. Da aber <loch cin Unterschied besteht zwischen 
den Inhalten "jagen" und "verjagen", driickt sich das meistens auch im ltalienischen aus in 
der Opposition von cacciare und scacciare. Das findet seine Entsprechung in malt. ikkacca 
und kecca. Das urspriinglich romanische kecca wird ganz ins arabisch bestimmte Formen
system integriert. Kecca wird ins Passiv gesetzt nach einem Verfahren, das allgemcin im 
Neuarabischen iiblich ist. Es kann auch nach italienischen Verfahren ins Passiv gesetzt wer
den, allerdings materiel! mit arabischen Mitteln. 

Fiir die behandelten Ausdriicke ergeben sich folgende Schemata: 

1. "Fisch" 
italienisch arabischer Westen maltesisch arabischer Osten 

II B--EJ 
2. ar. ma. it. ma. 

arab. Morph. cacciatore kaCCatur 

+ital. Syntax "Jager" "Jager'" "Jager" 

\arad kecca cacciare ikkaCCa 

"'jagen" "jagen" "jagen" 
«austreiben" 

caccia "Jagd" "Jagd" 

- ~11 
"Jagd" 

kaCCa <- - -

selvaggina "Wild- "Wild-

"Wildbret" bret" bret'' 

l! 

'"Fischer" 
I 

ma. 

sajjied 

"Fischer" 

---,istad 

:"fischcn" "fischen" 

1 
"Fischfang" .. Fischfang" 

I 

!•yd- - ~ sajd 
I 

:(Fisch-) (Fisch-) 

' 
' c"Fang" .. Fang" 
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Auch im arabischen Spanien gab es zwischen dem hispanoarabischen i§{iid "jagen" + 
"fischen" einerseits und dem romanischen cazar "jagen" und pescar "fischen" anderer
seits Interfe~enzen. Reflexe davon sehen wir in Aljamiadotexten. Z.B. schreibt der Morisco 
in BN 4944, 45 v: I fuese del Monte de Halil i bido gentes cafar peces = " .... und sah 
Leute Fische fangen" 18 

18 s. Kontzi: Aljamiadotexte S. 87 und S. 786. 
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