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REINHOLD KoNTZI 

Gibt es reines Maltesisch? 

Zu den ganz wenigen bisher unmittelbar vom Arabischen ins Maltesischc 
iibersetzten Wcrken gehort das ,Grune Buch' des Obersten Qagafi. Wir 
lesen da im 2. Tei!: 

lt-teoriji storii:i tal-imghoddi }larsu lejn il-problema ekonomika min-naha 
tal-propjeta ta' wiched mill-elementi tal-produzzjoni biss, u min-naha tas
salarju bhala tllas tal-produzzjoni Ii ssir, filwaqt Ii ma solvewx il-vera proble
ma Ii mhix ghajr il-problema tal-produzzjoni nnifisha. 1 

Der entsprechende Satz lautet im arabischen Original: 
Inna n-na:(:ariyat at-tiiri!]!ya s-sabiqa 'alagat al-muskil al-iqti~adl min za

wiya milk!yat ar-riqba li-al;iad 'anii~ir al-intiig faqat, wa-lam tal;iull al-muskila 
1-l;iaqiqiya wa-hiya muskilat al-intiig nafsihi.' 

Selbst der des Maltesischen und des Arabischen unkundige Leser sieht auf 
den ersten Blick, daB der maltesische Satz durchsetzt ist von Ausdriicken 
italienischer bzw. sizilianischer Herkunft, wahrend der arabische Text frei ist 
von ihnen. Auch wenn wir noch mehr Stellen vergleichen, kommen wir 
immer zum selben Ergebnis: Das Maltesische weist eine Unzahl fremder 
Elemente auf. Doch, siml dies fremde Elemente? Gehort es nicht zu den 
Charakteristika des Maltesischen, da/3 es solche Bestandteile enthalt? 

Malta war von 870 bis 1090 unter arabischer Herrschaft. In dieser Zeit 
miissen die Bewohner der Inse! griindlich Arabisch gelernt haben. Nach der 
Wiedereingliederung in die abendliindische Welt wirkte das Italienische jahr
hundertelang sehr stark auf die Sprache der Malteser ein; auch in der Zeit 
von 1530 bis 1798, als Malta dem Johanniter-Orden gehorte. Als 1800 die 
Engliinder kamen, horte damit der italienische Kultur- und damit auch 
SpracheinfluB nicht auf. Zwar gelangte nun auch die englische Sprache auf 
die Inseln, aber das Italienische behielt den ersten Rang. Diese Stellung 

' Muammar Al-Qadhafi, Il-Ktieb l-Ahdar. It-Tieni Parti. Is-Soluzzjoni tal-Problema Ekono
mika. "Is-Soi:jalizmu". Malta. Istitut Kulturali Libjan, 1978. 

1 Mu'ammar al-Qagafi, Al-kitab al-abQar. Al-fas! aHini. f;Iall al-muskil al-iqti~adi. "Al-IStira
kiya" o.J. 
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wurde ihm streitig gernacht in dem Jahrzehnte wiihrenden Sprachenstreit, 
der <lurch den Keenan-Report vom Jahre 1879 ausgelost wurde.' 

Letzten Endes verlor das ltalienische das Ringen. Es wurde 1933 als Ge
richtssprache abgeschafft. Englisch und Maltesisch wurden die beiden einzi
gen offiziellen Sprachen Maltas und sind es auch heute noch irn seit 1964 
selbstiindigen Malta. Maltesisch ist nun eine offizielle Sprache mit einer eige
nen Wiirde. Eine reiche Literatur hat sich herausgebildet, und das Maltesi
sche erwirbt sich imrner mehr Gebiete des kulturellen Lebens. 

Was ist nun Maltesisch? Ist es eine arabisch-italienische Mischsprache, 
wie sie uns in dern obigen Text erschien? Oder ist es ein aus dern Arabischen 
hervorgegangenes semitisches Idiom, <las sich der italienischen Elemente 
wieder entledigen ~ollte? 

Auf die Frage nach der Beschaffenheit des Maltesischen und nach dem 
beispielhaften Maltesisch erhielt ich wiihrend meines Aufenthaltes auf Malta 
irn Januar/Februar dieses Jahres viele Antworten: «II maltese corretto e ii 
rnaltese semitico» - "We are using too many English or Italian words, with
out which we could do very well" - «II maltese puro e ii maltese senza parole 
romanze» - «II rnaltese puro non esiste». Wenn vom reinen Maltesisch die 
Rede war, wurde immer wieder die Bibeliibersetzung von P. P. Saydon 
genannt: "Saydon tries to be purist in the language". "He tries to create 
a word from Arabic". - Von seinem Maltesisch wird gesagt: «Ma quello 
e arabo, troppo arabo. Non e un maltese che si capisce facilmente». Aber 
freilich, diese Obersetzung ist von hochstem literarischem Wert: «Come let
teratura e una grande opera». Man muB jedoch an den Leser aus dem Volke 
denken : «Preferirei per ii lettore comune quella di oggi [gemeint ist die 
heutige Obersetzung der Bibel der Ghaqda Biblika]». Es wird gesagt «Say
don ha inventato troppi vocaboli che non sono piu usati». Seine Absicht sei 
gewesen zu «arabizzare ii maltese». Und das Ergebnis: «Abbiamo rimosso ii 
latino [nach dem 2. Vatikanum], una lingua che non si capiva, e l'abbiamo 
sostituito con una lingua maltese ancora meno capita,... 

Das Bemiihen um die Reinheit der Sprache ist nicht neu. Man kann es 
gerade an den Bibeliibersetzungen ablesen. Die Universitiitsbibliothek Tii
bingen besitzt ein Exemplar der Obersetzung 9er Evangelien von Vassal\i. 
Es stammt aus der Bibliothek von Theodor Noldeke, welcher im Oktober 
1908 eigenhiindig darin eintrug: 

Dieser Druck hat im Wesentlichen Vassallis Orthographie, die, alles in allem, 
besser ist a1s die der spateren Drucke. Die Ersetzung vieler arabischer Ausdriicke 
durch italienische mag den wirklichen Sprachgebrauch besser wiedergeben. Doch 
das liIBt sich aus der Ferne nicht beurteilen. 

' s. David Marshall, History of the Maltese language in local education. Malta 197!, S. 23ff. 
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An neueren Bibeliibersetzungen kann Noldeke nur die von Camilleri besorg
te und von der British and Foreign Bible Society mehrfach revidierte und 
nachgedruckte Obersetzung des Neuen Testaments vorgelegen haben.' Was 
Noldeke schon auffiel, ist in der Geschichte der maltesischen Bibeliiberset
zungen immer wieder festzustellen. Auf puristische Dbertragungen folgen 
solche, die sich offensichtlich an den tatsachlichen Sprachgebrauch halten. 
Dann werden die ,,fremden", also italienischen Elemente wieder vermieden 
zugunsten semitischer Ausdriicke. Eine solche gereinigte Ubersetzung wird 
nicht verstanden und muB ersetzt werden durch eine neue, die dem tatsachli
chen Sprachgebrauch folgt. Es ist ein immerwahrendes Auf und Ab, ein 
Ringen zwischen der reinen Sprache und der tatsachlichen Sprache, der scho
nen Sprache und der beniitzten Sprache. Das sol! an wenigen Stellen des 
Matthaus-Evangeliums gezeigt werden. Dabei lege ich 4 Ubersetzungen zu
grunde: die von Vassalli (1829, abgekiirzt Vas.), die von Camilleri (1847, 
Neudruck 1895, abgek. Cam.), die von Saydon (1954, abgek. Sayd.) und die 
der Maltesischen Bibelgesellschaft, die von Sant geleitet wird (abgek. Sant). 
Ich·iibemehme die Orthographie der jeweiligen Obersetzung. Aus techni
schen Grunden ersetze ich die Sonderzeichen Vassallis, und zwar: n und 
n durch gh, U{ durch x, h und b durch h, ~ durch a. 

1. Mat. 3,1: Zu der Zeit kam Johannes der Taufer und predigte in der Wtiste 
des jiidischen Landes. 

Vas. U f'dauk yl jym gy Guan yl 
Gliammydi jxandar fyx-xaglira tal 
Lhudia, 

Say. F'dik il-liabta gie Gwanni 
!-Battista jxandar fix-xagliri 
tal-Lhudija. 

2. Mt. 3,4 ... wilder Honig 

Vas . ... ghasel tax·xgliari 
Say . ... ghasel tal-ban 

Cam. F'dauc il giranet gie Giuan 
Battista jipprietka fid desert 
tal Giudia. 

Sant. F'dawk il-jiem deher Gwanni 
!-Battista jippriedka fid-de.iert 
tal-Lhudija. 

Cam. . .. ghasal salvag 
Sant. . . . ghasel selvagg 

3. Mt. 3,11: ... mit dem heiligen Geist. .. 

Vas . ... b'Ruli yl qdusia 
Say . ... b'Ruh il-Qodos 

Cam. . .. bli Spirtu Santu 
Sant . ... bl-Ispirtu Santu 

' s. Dun Karm Sant, Il-Bibbja bil-Malti. In: Sijon 6, 2, 1973, S. 27, und Anm. 3. 
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4. Mt. 4,3: ... der Versucher 

Vas . ... yl garrib 
Say . ... il-garrab 

5. Mt. 4,9: ... mich anbetest 

Vas . ... taduriini 
Say . ... tqimni 

Cam. . .. it tentatur 
Sant. . . it-tentatur 

Cam. . .. t' adurani 
Sant. . .. tadurani 

6. Mt. 5,1: Daer aber das Volk sah, ginger auf einen Berg und setzte sich; 
und seine Jiinger traten zu ihm. 

Vas. U fylli ra Gesu yl gmyghi 
tan-nys, talagh fllq yl gebel; 
u melli kyn qaghad by! qyghda, 
resqu lejh yd-dixxipli tighu; 

Say. Meta ra 1-gmieghi, tela' 
fuq 1-gholja, u, kif qaghad 
bil-qieghda, resqu lejh id
dixxipli tieghu, 

7. Mt. 6,30: ... ihr Kleingliiubigen 

Vas . ... nys ta tuemmina zghlra 
Say . ... nies ta' twemmin zghir 

Cam. U hu billi ra ii gemghat tan 
nies, tala fuk ii muntania: u meta 
kaghad bi! kieghda, resku leih id 
dixipli tighu; 

Sant. Kif ra 1-folol, Gesu tela' 
fuq il-muntanja, qaghad bil-qiegh
da, u resqu lejh id-dixxipli tieghu. 

Cam . . . . nies ta fidi zghira 
Sane . .. . nies ta fidi ckejkna 

Wir stellen eine wellenmiiBige Bewegung fest. Wo die iilteste der vorlie
genden Obersetzungen, die von Vassalli (1829), Worter arabischer Herkunft 
aufweist , finden wir in der folgend en (Camilleri , 1847/1895) eher romanische 
Ausdriicke. D~nach werden mit Saydon (1954) die Ausdriicke wieder semiti
scher, wiihrend die Maltesische Bibelgesellschaft (Sant 1974) wieder mehr 
Ausdriicke italienischer Herkunft bringt. 

Freilich , die Grenzen sind nicht ganz scharf. Auch die das Semitische 
bevorzugenden Ubersetzer verwenden schon mat einen romanischen Aus
druck. So sagt Saydon fiir ,,Tiiufer" Battista, wie Camilleri und Sant , wiih
rend Vassalli Gliammydi gebraucht hatte. Fiir ,,anbeten" dagegen finden wir 
bei Vassalli tadurtini (von adorare) ,.wie bei Camilleri und Sant, wiihrend hier 
bei Saydon das semitische tqimni steht. Auch Sant ist nicht immer auf Italia
nismen eingeschworen. In Mt. 3,1 verwendet er das arab . jiem ,Tage' , wie 
Vassalli (jym) . Auch Saydon beniitzt einen arab . Ausdruck - rdik il·liabta 
,damals' - , wli.hrend wir bei Camilleri einen ltalianismus finden: giranet ist 
der auf arab. Weise gebildete Plural des Wortes ital. Herkunft: gurnata. 
Alles in allem gilt: Vassalli und Saydon haben mehr Ausdriicke arabischer 
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Herkunft; bei Camilleri und Sant sind die Italianismen haufiger. Das ergibt 
nicht nur die Analyse dieser hier vorliegenden Stellen, sondern vor allem das 
griindliche Studium aller vier Obersetzungen in ihrer Gesamtheit. 

Wenn wir alle 4 Obersetzungen miteinander vergleichen, stoBen wir auch 
auf eine Reihe von Italianismen, die allen gemeinsam sind. Das sind: Dixxi
pli ,Jiinger', xorti ,Los', anglu ,Engel', profeta ,Prophet', magi ,Weise', mis
sier ,Yater', ligi ,Gesetz', bii:i:a ,Stiick', sponza ,Schwamm', tron ,Thron', 
Jorn ,Ofen', suldati ,Soldaten', bata (von patire) ,leiden', apostlu ,Apostel', 
infern ,Holle', kontra ,gegen', kecca ,jagen', kontijiet ,Rechnungen', tromba 
,Posaune'. 

Wie schon gesagt bevorzugen Vassalli und Saydon, woes nur irgend geht, 
Ausdriicke arabischer Herkunft. Bei genauem Hinsehen werden wir gewahr, 
daB Vassalli der gr6Bere Purist ist, wahrend Saydon schon eher ma! einen 
Italianismus verwendet. So steht bei Vassalli xruq ,Osten' aus arab. forq, 
wahrend Camilleri, Saydon und Sant lvant (aus levante) haben. Weitere sol
che Paare, wo den Arabismen Vassallis die Italianismen der andern gegen
iiber stehen, sind skond ,gemaB' I gliad daqsi, karitii ,Almosen' I agar; serp 
,Schlange' ·I lifglia; foloz (Pl. von faiz) ,falsch' I gyddybiu; frott ,Frucht' 
/ glileijel; tazza ,Becher' I Ides; pajjiz ,Heimat' I belt; salvani ,rette mich' 
I ylilysni; kmandament, Ge bot' I tusia; ga, diiJii ,schon' I qad; iskandlu ,Arger
nis' I tfyxkila; perfett ,vollkommen' I taijeb; tempju ,Tempel' / lrnisja; torri 
,Turm' I borg; poplu ,Volk' I uies; jittradini ,wird rriich verraten' I jbigliui; 
gvernatur ,Statthalter' I liakem; prezz ,Geld' I syui; mastrudaxxa ,Zimmer
mann' I mghallem tas-seuglia. 

Entspricht die Obersetzung Vassallis dem tatsachlichen Sprachgebrauch? 
Soll man sie als puristisch deklarieren? Um eindeutig antworten zu konnen, 
miiBte man liingere Untersuchungen anstellen. Aber iiber einige Arabismen 
kann man jetzt schon urteilen. So iibersetzt Vassalli in Mt. 21,12 das griech. 
hier6n mit knisja ,Kirche'. Die andern drei haben hier tempju. Gemeint ist 
der Tempel in Jerusalem. Vassalli kann den Italianismus tempju nur vermei
den, indem er statt ,,Tempel" ,,Kirche" sagt und damit ungenau iibersetzt. 
Mehrmals finden wir bei Vassalli fiir ,,verraten" biegli. Aber biegli ist ,,ver
kaufen", nicht ,,verrnten". Freilich wird mit biegh in Mt. 26, wo Judas seinen 
Herrn um Geld preisgibt, dasselbe bezeichnet, aber es bedeutet nicht dassel
be. Die genaue Obersetzung finden wir nur bei den 3 andern in dem Italianis
mus ittradi.xxa. Um also nicht einen Italianismus bringen zu miissen, hat 
Vassalli mit einem Wort anderer Bedeutung iibersetzt. 

Dasselbe geschah in Mt. 19,21. Fiir ,,vollkommen" - griech. teleios -steht 
bei Cam., Say. und Sant perfett, wiihrend Vassalli taijeb sagt, welches mit 
seiner Bedeutung ,,gut" eben nicht dem Urtext entspricht. Wieder ist ein 
ltalianismus durch eine ungenaue Obersetzung vermieden worden. 
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Mt. 7,15 warnt Jesus vor den ,,falschen Propheten", apb ton pseudo
propheton heiBt es auf Griechisch. Dafiir finden wir bei Camilleri, Saydon 
und Sant profeti foloz, wo foloz der auf arabische Weise gebildete Plural des 
Italianismus falz ist. Vassalli nennt die Propheten gyddybin, ,liignerisch'. 
Damit ist aber nicht die ganze Bedeutung von ,,falsch" erfaBt. Dieses steht im 
Gegensatz zu ,,echt". Wieder wurde zugunsten eines Arabismus auf eine 
genaue Obersetzung verzichtet. 

Saydon ist behutsamer und nimmt mehr Ausdriicke italienischer Herkunft 
auf, aber auch bei ihm finden sich Arabismen an der Stelle von unvermeidli
chen Italianismen. Meist stimmt er dann mit Vassalli iiberein. So heiBt es in 
Mat. 4,8: ,,fiihrte ihn der Teufel . .. auf einen sehr hohen Berg". ,,Berg" wird 
nun von Vassalli und Saydon mit gebel iibersetzt, wahrend es bei Camilleri 
und Sant muntanjq heiBt. Gebel bedeutet heute ,,Stein". In seiner urspriingli
chen Bedeutung ,,Berg" ist es ersetzt worden durch muntanja. Die alte Be
deutung lebt weiter in der Toponymie, als Bezeichnung gewisser Berge auf 
Malta, z.B. Gebel Cantar, Gebel Gliawi:ara, Gebel San Pietro usw. Wollte 
m~n nun gebel wieder fiir ,,Berg" gebrauchen, kame dies einer Verwendung 
des Wortes Wohrd = ,,Insel" im Deutschen gleich , das auch nur noch in der 
Toponymie vorhanden ist. Daneben gibt es bei Saydon eine Reihe von arab . 
Ausdriicken, die zwar nicht eine andere Bedeutung haben, die aber nicht 
oder nicht mehr gebraucht werden und durch Ausdriicke italienischer Her
kunft ersetzt sind. So findet man bei ihm twemmin ,Glauben', wo man fidi 
sagt. Er iibersetzt fix-xagbri und heute heiBt es fid-dezert. Saydon sagt fiir 
,,wilder Honig" gbasel tal-barr, aber gliasel selvagg wird besser verstanden. 
Dasselbe gilt fiir tqimni, das bei Camilleri und Sant ersetzt wird durch tadu
rani. 

Wie wir sehen, haben die puristischen Obersetzer italienische Ausdriicke 
vermieden, woes nur ging, und manchmal auch da, wo es nicht ging. ,Immer
hin konnten sie mit einigen Opfem auf der Ausdrucksebene der Worter dem 
italienischen Element ausweichen. Auf der Ebene der Bedeutung vermieden 
sie die Italianismen nicht. Vielleicht ist ihnen auch gar nicht bewuBt gewor
den, daB sie zuweilen mit Wortem umgingen, die ihrem Aussehen nach gut 
arabisch sind, die aber mit italienischem Inhalt gefiillt sind. Talab, mess und 
hares z. B. bedeuten nicht nur ,,~itten", ,',beriihren" und ,,bewachen" wie die 
arab. Worter, von denen sie sich ableiten, sondem sie sind auch Ausdriicke 
fiir ,,beten", ,,angehen (betreffen)" und ,,anschauen" wie pregare, toccare 
und guardare, deren Bedeutungsstruktur sie iibernommen haben.' 

Mt. 6,26 lesen wir in der deutschen Obersetzung: 

' s. dazu meine weiteren Ausffihrungen in der Festschrift Coseriu. 



Schauet die Vogel des Himmels an. 
Unsere vier Ubersetzer bringen 

Vas.: Htirsu lejn yt-tjur tas-sema 
Cam.: Harsu lein it tair tal aim 
Say.: Harsu lejn it-tjur tas-sema 
Sant.: Harsu lejn 1-aghsafar tas-sema 

In der italien. Ubersetzung lesen wir 
Guardate gli uccelli del cielo 
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Arab. heiBt es: Un=?urli tuyur as-sama' . .(larasa ware vollig unmoglich. 

Ferner bedienten die puristischen Ubersetzer sich eines Lautsystems, das 
stark vom Italienischen gepragt ist. Durch den Kontakt mit dem Italienischen 
wurde das urspriinglich arabische Lautsystem vollig umgemodelt. • Z. B. wur
den die emphatischen Phoneme alle aufgegeben, und dementsprechend gibt 
es auch in der Schrift keine Sonderzeichen fur sie. So werden heute waslu ,sie 
kamen an' (ar. wa~ahi), art ,Erde' (ar. arc.I), triq ,Weg' (ar. fariq) und inaddaf 
,er reinigt' (ar. yuna.µif) ohne emphatische Laute gesprochen. Andererseits 
sind italienische Phoneme ins Maltesische aufgenommen worden, wie z. B. 
das c in cahad ,er verleugnete' (ar. g~ada). SchlieBlich wichen die Puristen 
auch in der Syntax Italianismen nicht aus. Das wird deutlich beim Passiv, 
welches im Arabischen vie! haufiger vermieden wird als in europaischen 
Sprachen. Gleichwohl gibt es im Arabischen verschiedene Moglichkeiten, 
das Passiv auszudriicken. Ein Tei! davon wurde ins Maltesische iibernom
men. Das sind clie <lurch Prafixe bzw. Infixe gebildeten synthetischen For
men. AuBerdem finden wir im Maltesischen PassiVformen mit kien ,sein' und 
gie ,kommen' + Part. Perf., die die italienische Bildeweise mit essere bzw. 
venire nachahmen. Schauen wir uns wieder irn Evangelium des Matthaus um. 

Kap. 4,1 lesen wir in der deutschen Ubersetzung: 
Da ward Jesus vom Geist in die Wiiste gefuhrt, auf daB er vom Teufel 

versucht werde. 
In 4 arabischen Ubersetzungen heiBt es: 

1952: Iumma u~'ida Yasu'u ila 1-barriya mina r-riil) li-yugarraba min Iblls. 

Hier steht zweimal das Passiv, zudem noch in klassischer Form allein durch 
Vokale ausgezeichnet. Dagegen findet sich in den 3 andern Ubersetzungen 
an den betreffenden Stellen das Aktiv. 

1963: (alg.) .Qaka 1-waqt gawwada r-rul) Yasii'a li-1-bala yugarribuhu Iblis. 

s. Fernande Krier, Le maltais au contact de l'italien. Etude phonologique grammaticale et 
semantique. Hamburg 1976. 
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1972: Imnma $a'ida Yasii'u bi-wasitati r-riib.i ila 1-barriyati likay yugarribahu 
lblis. 

1978: Wa-qada r-riib. al-qudus Yasii'a ila 1-barriyati li-yugarribahu lblis. 

Die entsprechenden maltes. Obersetzungen tauten: 

Vas.: Mellidana Gesu yttyhed fyx-xaghra myr-Rf1h, byx ikun mgarrab myn 
b!Is. 

Cam.:lmbaghad Gesu ittiehed mil lis Spirtu fid desert biex icun imgiarrab 
mid demoniu. 

Say.: Imbaghad Gesu kien mehud fil-barr mir-Ruh biex jiggarrab mix-xitan. 
Sant: lmbaghad l-lspirtu ha Ii! Gesu fid-dei:ert biex ix-Xitan igarrbu. 

Das ist ganz wortlich: ,,Dann nahm der Geist Jesus in die Wiiste, damit der 
Teufel ihn versuche." Sant bringt zwei lexikalische ltalianismen. 

Und im Italienischen heiBt es 
Allora Gesu fu condotto dal!o Spirito nel deserto per essere tentato dal 
diavolo. · 

Auch das griechische Original weist zwei Passive in diesem Satz auf. 
Wenn wir nun die Obersetzungen vergleichen, sehen wir, daB in der arab. 
Obersetzung von 1952 an beiden Stellen eine klassische arabische Passivform 
steht, wahrend die andem drei arab. Obersetzungen den Satz im Aktiv brin
gen. Es stellt sich als niitzlich heraus, daB wir vier verschiedene Bibeliiberset
zungen der gleichen Stelle herangezogen haben. Dadurch wird der Faktor 
Zufall noch mehr ausgeschlossen und erhalt unsere Aussage eine groBere 
Beweiskraft. So heiBt es in der Obersetzung von 1978 w6rtlich .,Und der 
Heilige Geist fiihrte Jesus in die Wiiste, damit ihn der Teufel versuche". Die 
ersten drei malt. Obersetzungen weisen jeweils an beiden Stellen das Passiv 
auf, dabei erscheint je einmal das Passiv mit kien (ikun) ,sein' + Part. Pert. 
Sant jedoch konstruiert anders. Er wendet den ganzen Satz ins Aktiv. Und 
nun ist wichtig zu sehen, daB zwar Sant in dem kleinen Satz zwei ita!ienische 
Worter - Ispirtu und deiert - bringt , daB aber sein ins Aktiv transponierter 
Satz mehr der arab. Syntax entspricht als z. B. die Obersetzung Saydons. 
Saydon bringt iiberhaupt kein italienisches Wort, aber sein Satz ist dem 
Italienischen naher, wie uns auch die italienische Obersetzung dieser Stelle 
zeigt. 

Wenn wir nun das Erarbeitete noch einmal iiberblicken, erkennen wir, 
daB man sich die italienischen Elemente im Maltesischen gar nicht wegden
ken kann. Selbst wenn es gelange, die urspriinglich italienischen Worter zu 
vermeiden, ist das Italienische doch auch im Lautsystem, in den semanti
schen Strukturen und in der Syntax gegenwartig. Zudem kann man Hingst 
nicht alle italienischen Worter <lurch arabische ersetzen. Auch kann man nur 



Gib! es reines Maltesisch? 71 

mit Einschrankung von ,,italienischen Wortern" und von ,,Italianismen" so
wie von ,,arabischen Wortern" und ,,Arabismen" reden. Das Arabische und 
das Italienische zusammen machen erst das Maltesische aus. Sie sind konsti
tutive Elemente des Maltesischen. Auch sind die italienischen bzw. arabi
schen Worter im Laufe der Zeit lautlich umgestaltet worden. Dies gilt aller
dings nicht oder nur in geringem Umfang von den Wortern des modernen 
Lebens, wie sie uns in dem Text am Anfang entgegentreten. Der Gehalt an 
,,Italianismen" und ihre Form hangt auch von der Textsorte ab, und in Tex
ten iiber moderne Inhalte finden sich auch vieie Italianismen, die noch nicht 
integriert sind. - Aus dem jahrhundertelangen engen Kontakt von Men
schen, die zunachst Arabisch bzw. Italienisch sprachen, ist das Maltesische 
entstanden als schones Beispiel dafiir, wie aus languages in contact etwas 
Neues werden kann. 

AuBer der deutschen Luther-Bibel wurden folgende Bibel-Dbersetzungen 
beniitzt. 

Vas.: Mikiel Anton Vassalli, Quatuor (sic) Evangelia et Actus Apostolorum 
iuxta vulgatam Romae A.D. M.D. XCII editam: necnon eorundem 
versio melitensis Landini: R. Watts M.DCCCXXIX 

Cam.: Mikiel Ang. Camilleri, L'Evangeliu Imkaddes ta Sidna Gesu Cristu 
min San Matteu. Rivedut u collazionat fuk !'original grieg. London 
1895 (zum 1. Mal erschienen 1847) 

Say: P. P. Saydon, L-Evangelju ta' San Mattew. Malta: Empire Press 1954 
Sant: It-Testment il-Gdid tas-Sa!vatur taghna Sidna Gesu Kristu. Traduzzjo· 

ni bil-Malti mill-Ghaqda Biblika Maltija bi prei:entazzjoni u noti minn 
Mons. Prof. Dun Karm Sant. Malta: Ghaqda Biblika 1975 

1952: Al-Kitab al-muqaddas ay kutub al-'ahd al-qadim wa-1-'ahd al-gadid
Gam'iyiit al-kitab al-muqaddas al-mutal).l).id. Cambridge 1952 (Heraus-
gegeben von der British Bible Society) 
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1963: Kitab al-'ahd al-gadid li-rabbina wa-mugalli~ina Yasii' al-masilJ; wa
qad turgima min al-lugat al-a~!Iya wa-hiya al-luga al-yiinaniya. Gam
'Iyat al-kitab al-muqaddas bi-1-gaza'ir. 1963 (Maghrebinisches Neues 
Testament) 

1972: Ingil rabbina Yasii' al-masII). li-1-qiddis Matta. Kairo 1972 (Uberset
zung der koptischen Kirche) 

1978: Al-Kitab al-muqaddas. Al-'ahd al-gadid Ittil).ad gamrat al-kitab al
muqaddas. Beirut 1978 

(Hal.) Nuovissima Versione della Bibbia dai Testi Originali 33. Matteo. Ver
sione-Introduzione-Note di Angelo Lancellotti. Edizioni Paoline. Ro
ma 1975 




