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Aus dem Jahrgange 1881 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akadem 
der Wisseuschaften (XCIX. Bd., II. Hft., S. 947) besoaders abgedruckt.
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Druck von Adolf Holzhausen in Wien, 
k. k. H of- unii TJm versitats-B uchdrueker.



I. Zustand der Graphik und der Orthograpkie der Polen 
im XI. bis zum XV. Jahrhundert.

E s  unterliegt gegenwartig keinem Zweifel mehr, dass 
in analoger Weise wie die altere Literatur der Polen,1 so

1 Ich verweise diesbeziiglich auf die Anhaltspunkte, welche T. Czacki in 
dera Werke O prawach Mazow., I., §. 2 f .; G. S. Bandtkie in der Hist. 
drukarń krakow., S. 110—116 und 187— 197; J. Rakowiecki in der Prawda 
rus., II., S. 227 f .; A. Bielowski in der Biblioteka Ossol., N. F., IV., 
S. 181—189; M. Wiszniewski in der Historya literatury pols., A7!., 
S. 378 f . ; A. Maciejowski in seinem Piśmiennictwo pols., a. v. O.; 
W. Nehring im Archiv fiir slav. Philologie, 1., S. 60—81, II., S. 409 bis 
436 und theilweise auch J. H. Jirecek im Ćasopis ćś. M., XLVI., S. 297 
bis 312 mittheilt. Vollstandigkeit halber muss jedoch bemerkt werden, 
dass zur Verbreitung des Czechischen bei den Polen, wie dies sc.hon 
Wiszniewski, 1. s. c., und unter Anderen auch J. Łukaszewicz in seinem 
Buche O kościołach braci czeskich w dawnej Wielkopolsce im Vorbei- 
gehen beriihrte, nicht wenig auch die biihmischen Briider beitrugen, die, 
seit dem Jahre 1548 mehrfach zur Auswanderung gezwungen, sich mit 
Vorliebe in den Landem der polnischen Krone ansiedelten und hier, wie 
nachgewiesen ist (vgl. Gindely, Die Reformation in Bohmen, I., S. 329 
bis 420), nicht nur unter den Einwohnern der Stłidte, sondern auch 
unter dem Adel zahlreiche Anhanger fanden. Noch fruher ais die bohmi- 
schen Briider trugen aber zur Verbreitung des Czechischen in Polen 
jene Manner bei, die sich seinerzeit zu der Lehre des Joh. Hus bekannten 
und von denen ich, im Gegensatze zu Maciejowski, Bielowski, Nehring

1
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auch die G raphik  und die O rth ograp h ie derselben1 sich 
unter dem unmittelbaren Einflusse der czechischen bildete2

und anderen polnischen Gelehrten die Ueberzeugung habe, dass sie unter 
geborenen Polen viel zahlreicher vertreten waren, ais man in neuerer Zeit 
zuzugeben fiir gut findet. Dies ist, abgesehen von dem allerdings viel 
spateren Zeugnisse des Martin, respective des Joachim Bielski (Kronika 
połs., Ausg. des Jacob Siebeneycher aus dem Jahre 1597, S. 290), speciell 
noch aus der gewiss niclit unzuverlassigen Aussage des Kaisers Sigis- 
mund (bei von der Hardt, Rerum conc. Const., IV., S. 328) und vor 
Allem aus dem von polnischen Gelehrten zum eist iiberseh enen  
B rie fe  des Joh. Hus selbst zu entnehmen, in welehem er (vgl. Ćasopis 
c. M., XXII, 1, S. 414) ganz au sd ru ck lic li hervorhebt, dass zu den- 
jenigen, die auf dem Concil zu Constanz fiir ihn und seine L ehre ein- 
traten, auch ,die g etreu en  H erren  des p o ln isch en  K o n ig re ich e s ' 
gehorten . Uebrigens auch die Bestimmung-, wonach jeder Angehorige 
der Krakauer Universitat den Husitismus formlich abschworen musste, 
scheint angesichts der soeben angezogenen Zeugnisse und in Anbetracht 
des bekannten Gnesener Synodalbeschlusses aus der Zeit des Erzbisc.hofs 
Martin (bei Wiszniewski o. c., VI., S. 372, Anm. 532) eher fiir ais gegen 
das Vorhandensein zahlreicher Anhanger dieser Lehre zu sprechen, und 
vermag kaum durch den Einwand entkraftet zu werden, dass ,auf dem 
Gebiete der Wissenschaft und der Literatur sich auffallenderweise nur 
geringe Spuren von dieser religiosen Bewegung in Polen entdecken 
lassenk Denn erstens ist die altere theologische Literatur der Polen 
noch lange nicht in jener Weise erforscht, dass man positiv sagen konnte, 
was in ihr enthalten und was nicht enthalten ist, und zweitens musste 
auch in dem Falle, dass sich die obige Behauptuug bewahrheiten sollte, 
noch immer die Frage erwogen werden, ob die einschlagigen Trac.tate, 
ahnlich wie so manche andere, selbst gedruckte Biicher, im Auftrage 
der Behorden, nicht absichtlich ausgerottet wurden.

1 Ueber die altere Graphik und Orthographie der Polen vgl. im Beson- 
deren Archiv fur slav. Phil., II., S. 411—425, III., S. 6—25 und S. 621 
bis 630, IV., S. 29—62 und S. 246—258, V., S. 237—251; Rozprawy 
i sprawozdania z posiedzeii w. filolog. A. U. w Krak., VII., S. 233—287 
und 343— 349, VIII., S. 64—69; Pamiętnik A. U. w Krak., II., S. 9—29 
und yor Allem J. B. de Courtenay, O jpeBHe-ncuBCKOMi a3HK4 40 XIV. CToa., 
S. 17—86.

2 Wenn dagegen von einem jungeren Gelehrten unter Hinweis auf die 
Monum. freising. eingewendet wurde, dass die altere Schreibweise der 
Polen in jenen Punkten, wo sie mit der altczechischen iibereinstimme, 
nicht gerade ais der unmittelbare Ausfluss (bezpośredni wypływ) ihrer 
literarischen Wechselseitigkeit anzusehen sei, sondern moglicherweise auf 
eine weitere, be iden  gem einsam e Q uelle zuriickgehe, so ist erstens 
diese Einwendung nicht mehr neu, denn sie wurde schon von Małkowski 
in seinem Przegląd najdaw. pomników jęz. pols., S. 46, erhoben, und
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und in ibrer praktischen Anwendung die namlichen U nzu- 
k om m lich k eiten  darbot wie diese. So druckten, um nur 
einige Beispiele anzufuhren, 1 die Czechen den Laut j  im X II. 
und den nachstfolgenden Jahrhunderten meistentheils durch g 
aus, und die Polen ebenso; so gaben ferner die Czechen ihr c 
durch c, cz, tz, ihr & durch cz, czz, ch, chz, czs, chzs, ihr s 
durch s, ss und ausnahmsweise auch durch sz, ihr z durch s, ss 
und zz, ihr r durch rs, rsz und rz wieder, und die Polen mit 
unbedeutenden Abweichungen ebenfalls; so yersuchten die 
Czechen unter Anderem die Erweichung der Consonanten vor 
Vocalen durch Einschaltung eines y ( =  i) und die Quantitat 
der Vocale durch Yerdopplung derselben zu bezeichnen, und 
die polnischen Schriftsteller thaten, obwohl lange Vocale sich 
fiir diese Periode bei ihnen nicht mehr nachweisen lassen/2

zweitens, sie scheint mir angesichts der iiberzeugenden, aus der genauen 
Yergleichung jener Punkte sich ergebenden Griinde ebensowenig zu be- 
sagen wie eine weitere Beliauptung Małkowski’s, der zufolge o. c. S. 79 
auch die Monum. freising. (die Chronik Nestors und das G/\oko o muVKS 
Hroperb sind ja langst, polnisch!?) von einem Polen, wenn nicht verfasst, 
so ganz gewiss aus dem Lateinischen oder Deutschen iibersetzt wurden.

1 Ich lconnte, da mir czechische Originalhandschriften nicht zu Gehote 
standen und die diversen Antliologien der Czechen (so z. B. die von 
Jirecek, Erben, Hanus u. A.) sich aus padagogischen Riicksichten der 
neueren Orthographie bedienen, — zum Zwecke der Yergleichung mit 
altpolnischen Denkmalern nur die Excerpte aus dem Wittenberger und 
dem Clementinischen Psalter, mitgetheilt von Nehring im Iter Florian., 
S. 53—64; die beiden Olmiitzer Fragmente, mitgetheilt von A. Muller im 
Archiv fiir slav. Phil., II., 715 — 719; die Sonn- und Festtagspredigten, 
mittgetheilt von W. Wisłocki in den Abhandlungen und Berichten der 
Krakauer Akad. der Wissensch., III., S. 256 f.; die Nova rada des Smil 
von Pardubitz, herausgegeben von J. Gebauer in den Pamatky stare 
literatury ceske, Nr. 1; die Zbytki rymovanych Alexandreid staroceskich, 
herausgegeben von M. Hattala u. A. Patera, Prag 1881, und librigens 
auch die von J. Gebauer in seinen Pfispeyky k historii ces. pravopisu a 
vyslovnosti staroceske und in seinen in den Sitzungsber. der kais. Akad. 
der Wissensch. Bd. LXXXIX und XCIII gedruckten Abhandlungen mit- 
getheilten Beispiele heranziehen.

2 In Betreff dieser Frage vgl. vor Allem Fr. Malinowski in seiner Kryt. 
gram. języka pols., S. 143; ferner A. Semenovitsch in seiner Ahhandlung 
iiber die vermeintliche Quantitat der Vocale im Altpolnischen, S. 34—45; 
Fr. Miklosich in der Abliandlung iiber die langen Vocale in den slavi- 
schen Sprachen, S. 7 f.; L. Malinowski in den Beitragen zur slavischen 
Dialektologie, I., S. 5 f.; A. Maciejowski im Pism. pols., II., S. 308;

1*
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in gewissen, vorzugsweise aber in den aus dem Czechischen 
transcribirten Handschriften das Gleiche. Wahrend aber die 
Czechen schon um das Jahr 1411 ihre alte Scbreibweise gegen 
die von Johannes H us voi'gescblagene 1 aufzugeben begannen2 
und dieselbe bis auf einige wenige; von Ben es O ptat (um 
1533)3 und J o h a n n  B la h o s la v  (er lebte nach Jirećeks 
Rukoyet von 1523 — 1562) eingefiihrte Abanderungen4 nach

A. Małecki, in der Gramatyka jeżyka pols. większa, S. 9 und in der 
Gram. Hist.-kryt., I., S. 39—46; B. de Courtenay in dem Buche O 
4peBHe-noaBCKOM'f> aimkI; 40 XIV. ctoa., S. 69 und in den Beitragen zur 
vgl. Sprachf., VIII., S. 201 f. und S. 212—226.

1 Herausgegeben von A. A. Sembera in Miklosichs slavischer Bibliothek, 
II., S. 173 — 197. Die wesentlichsten M erkm ale dieser neuen, von 
Job. Hus vorgeschlagenen Schreibweise sind: a) die Abschaffung sammt- 
licher combinirter Schriftzeichen mit Ausnahme des Zeichens fiir cli ; 
b) die Ersetzung derselben durch einfache, mit diakritischen Punkten 
versehene Buchstaben; c) die strenge Unterscheidung zwischen kurzeń 
und langen Yocalen, welcbe letztere durcli einen Acut bezeichnet wurden; 
d) die ebenso strenge Unterscheidung zwischen y und i. Das Alphabet, 
das Joh. Hus einrichtete, hatte somit folgende Schriftzeichen: a, a — a,
b, c, ć =  c, b, b' =  d\ e, i =  e, f, g =  j,  f|, i, t =  i, y, f  == y, f, 1,
I =  poln. ł, m, rt, ń =  n', o, ó =  ó, p, r, r =  r, 5 und f, das letztere 
jedoch nur zu Anfang und in der Mitte der Worte, ś und f — s, das 
letztere ebenfalls nur zu Anfang und in der Mitte der Worte, t, t =  t', 
t> und u, das letztere nur in der Mitte und zu Ende der Worte, u — u,
b  3> 3 =  « dj.

2 Am entschiedensten thaten dies die bohmischen Briider, die in mehreren, 
in den Jahren 1500—1530 zu Boleslav und Litomysl gedruckten Biichern 
laut Semberas Zeugniss o. c., S. 185, Anm. 13, sich ziemlich strenge 
an die Orthographie des Joh. Hus hielten.

3 Er verlegte unter anderen die diakritischen Punkte von d, t und n, so- 
bald diese Buchstaben vor e zu stehen kamen, auf das letztere und 
schaffte die Bezeichnung der Erweichung vor i ais selbstverstandlich ganz 
weg. Er fiihrte ferner nach s und z die minder lńchtige Schreibung des 
y statt i ein und rieth, das palatale s zu Anfang und in der Mitte der 
Worte durch ff, zu Ende der Worte dagegen durch fs oder durch s zu 
ersetzen. Dieses s, von dem es iibrigens niclit ausgemacht ist, ob es 
eine specielle Erfindung Opt4ts oder eines andern, ihm vorausgegangenen 
Grammatikers ist, durfte aber nach seinem Dafiirhalten auch in der Mitte 
der Worte in allen jenen Fallen geschrieben werden, wo, wie z. B. in 
myśffy, in Folgę der hier stattgefundenen Assimilation, das palatale s 
gedoppelt erscheint.

4 Diese Abanderungen sind am besten und iibersichtlichsten von Gebauer 
in seinen Prispevky k historii ces. pravopisu a vyslovnosti staroceske,
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und nach in ganz Bohmen und Mahren einbiirgerten, blieben 
die Polen auch fernerhin bei ihrer bisherigen, ebenso un- 
praktischen, wie physiologisch und phonetisch unrichtigen  
Schreibweise und haben, indem sie sich in dieser einen Be- 
ziehung auch in der Folgezeit viel zu conservativ erwiesen, 
die Fesseln dieser Schreibweise thatsachlich auch heute nicht 
ganz abgestreift.

II. Aeltere theoretische Verbesseriiiigsversnche.

Allerdings fehlte es auch hier an gelegentlichen Versuchen 
nicht, und die Zahl derjenigen, die sich der Miihe unterzogen, 
eine dem Lautreichthum der Polen entsprechende Graphik 
und Orthographie herzustellen, ist yerhaltnissmassig keine ge- 
ringe gewesen. 1 —  So begegnen wir, chronologisch vorgehend, 
znnachst dem yielgenannten Jacob P a rk o sz , der seinerzeit 
hohere geistliche und akademische Wiirden bekleidete und 
um das Jahr 1440, ais er gerade Rector war, mit einigen Vor- 
schlagen2 hervortrat, die die Verbesserung der polnischen 
Graphik und Orthographie bezweckten und ausser einer aus-

im Sbornik vedecky, IV., S. 196—221 dargestellt und uberdies in dem 
grammatischen Sammelwerke, das unter dem Titel: Jana Blaboslawa 
grammatika ceskA, dokonanA 1. 1571, do niż włożeń text grammatiky 
Benese OptAta z Telce, Petra Gzella z Prahy a WAclawa Philomathesa 
z Jindfichowa Hradce etc. von J. Hradil und J. Jirecek, Wien 1857, 
herausgegeben wurde.

1 Vgl. dariiber J. Rakowiecki, Prawda ruska, II., S. 221—226; G. Bandtkie, 
O jeżyku i piśmie, in den Rozmaitości naukowe, I., S. 100—119; A. Jocher, 
Obraz bibliograf.-historyczny literatury i nauk w Polsce, I., S. 170—180; 
M. Wiszniewski, Hist. lit. pols., VI., S. 393—409; W. Maciejowski, 
Piśmiennictwo pols., II., S. 241—248; A. Morzycki, Rys Gramatyki pols., 
S. 345 f.; Dr. Plebański, Gramatyka i Gramatycy, im 10. Bandę der 
Warschauer Encyklopedya powszechna: Fr. Malinowski, Kryt. gram. jeżyka 
pols., I., S. 16—52 und am eingehendsten W. Wisłocki, Nauka języka 
pols. w szkołach pols. przed Kopczyńskim im Sprawozdanie rocz. c. k. 
gimnaz. im. Fr. J. we Lwowie, pro 1868.

2 Sie sind nach einer spateren, aus dem Ende des XV. Jahrhunderts 
stammenden und ziemlich fehlerhaften Abschrift der Krakauer Universi- 
tatsbibliothek (sub Nr. 1961) unter dem Titel: Jac. Parcossii de Zorawice 
antiquiss. de Orthographia polon, libellus, von G. S. Bandtkie, Posen 
1830, herausgegeben.
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fuhrlichen lateinischen Abhandlung eine kurze, in polnischen 
Yersen abgefasste Anleitung und ein in diesern Sinne con- 
struirtes Alphabet enthielten. 1 Allein, seben wir uns diese 
Vorschlage etwas naher an, so kommen wir sofort zur Ueber- 
zeugung, dass Parkosz z war eine sehr genaue K en n tn iss  
der L au tu n tersch ied e  im Polnischen hatte,2 jedoch iiber 
das P rin cip , nach welchem diese Lautunterschiede mittelst 
der lateinischen, beziehungsweise der sogenannten gotbischen 
Schriftzeichen zum Ausdruck gebracht werden sollten, mit 
sich selber gar nicht im KI aren war. 3 Bald sollten zu 
dem angestrebten Zwecke besondere Figuren,4 bald aber, und 
dies geschah in den meisten Fallen, die althergebrachten Buch- 
stabenverbindungen5 verwendet werden, und das Facit davon 
war, dass weder seine graphischen, noch die wenigen daran

1 Diese Anleitung sammt dem Alphabete wurde zum ersten Małe nach 
Bandtkies Abschrift von Bentkowski im Pamiętnik Warszaw, VI., S. 349, 
dann von Rakowiecki in der Prawda ruska, II., S. 219 (theilweise auch 
von W. Hanka in der Mluwnice polskeho gazyka, S. XVI) und in neuerer 
Zeit mit Hinzufugung eines sorgfaltigen und fiir diejenigen, die den 
Krakauer Codex nicht im Original beniitzen konnen, sehr werthvollem 
Facsimile von Maciejowski in den Dodatki do piśmien. pols., S. 96—98, 
veroffentlicht.

2 So wusste er z. B. sclion ganz gut die Grenze zwischen den offenen und 
den verengten Vocalen zu ziehen, die er nur aus Mangel eines passen- 
deren Ausdruckes mit dem Namen der langen Vocale bezeichnete, und 
ebenso zwischen den harten und erweichten Consonanten, welche letztere, 
wie bekannt ist, in keiner Sprache so stark vertreten sind wie gerade 
in der polnischen.

3 Dass J. Parkosz die Orthographie des Joh. Hus gekannt habe, ist, trotz- 
dem dies A. Maciejowski, Piśmien. pols., II., S. 871, und W. Wisłocki 
o. c., S. 8 f. ganz bestimmt behaupten, durch Nichts erwiesen, liisst sich 
aber andererseits auch nicht direct bestreiten.

4 Wie z. B. die Zeichen fiir das bartę b, g, m, n, p, w und l, welches 
letztere bei Parkosz die Form Nfi hat zum Unterschiede von dem 
weichen l, fiir welches Parkosz in I seiner Abhandlung die Figur 
und nicht (wie Rzepecki in seiner Uebersetzung der Baudouin de 
Courtenay’schen Recension iiber die Odlgeĉ aBaHCKaH a36yica von Hilfer- 
ding, S. 16, Anm. *), irrthiimlich angibt) die Buchstabenverbindung li 
vorschlagt.

5 Ich meine hier speciell die Buchstabenverbindungen cj, 83, ff, f§, fcfy, 
§ und 33 und unter anderen auch das im Worte nepiffdj — ńepis vor- 
kommende ffdj.
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sich reihenden orthographischen Rathschlage bei den Zeit- 
genossen Anklang fanden1 und fur die thatsachliche Ausbil- 
dung der Graphik uiid der Orthographie der Polen2 von Be- 
lang waren.3 —  Auf Jacob Parkosz folgte sodann S tan islau s  
Z a b o ro w sk i, der sclion im Jahre 1518 unter dem Titel: 
,Orthographia, seu modus scribendi et legendi polonicum idio- 
ma quam utilissimus' eine Abhandlung yeroffentlichte,4 die

1 Und wenn Wiszniewski, Hist. lit. pols., VI., S. 396, im Gegensatze zu 
Bandtkie die Behauptung aufstellt, dass die Orthogi’aphie des J. Parkosz 
im XV. Jahrhundert die ,allgemein verbreitete‘ war, so ist das eine Be
hauptung, die ebenso irrthiimlich wie unbegriindet ist. Denn fiirs Erste 
ist uns ltein einziges, weder gleichzeitiges, noch spateres Denkmal be- 
kannt, wo die Orthographie des J. Parkosz, wenn auch nur theilweise 
acceptirt worden ware, und zweitens besagt die Stelle aus Zaborowski, 
auf die sich Wiszniewski 1. c. beruft, nichts Anderes, ais dass die alten 
Polen die kurzeń Vocale durch einfache Figuren, die langen, praciser 
die verengten Vocale durch Vordopplung dex-selben bezeichneten. Diese 
letztere Bezeichnungsweise wurde aber nicht erst von Parkosz eingefiihrt, 
sondern sie bestand, wie Wiszniewski aus dem St. Florianer Psalter hatte 
entnehmen konnen, auch schon im XIV. Jahrhundert, beweist also im 
vorliegenden Falle so viel wie gar nichts.

2 In Betreff der Schriftzeichen a und e, von denen das erstere in der 
Krakauer Abschrift der Orthographie des J. Parkosz im Ganzen drei- 
mal, das andere nur einm al yorkommt, hat schon Bandtkie in den An- 
merkungen zu Seite 55 und 65 die gauz riehtige Bemerkung gemacht, 
dass sie nicht von Parkosz, sondern von seinen Abschreibern herruhren. 
Wenn aber Maciejowski, Piśmien. pols., II., S. 242 und Baudouin de 
Courtenay in der oben genannten Recension, nach der Ausgabe Rzepeckis, 
S. 16, nichtsdestoweniger doch eine gegentheilige Ansicht vertreten, so 
begehen sie damit einen Irrthum , der angesichts des Wortlautes, den 
die einschłagigen Stellen bei J. Parkosz haben, geliude gesagt, befrem - 
dend ist. B. de Courtenay begeht aber noch einen weiteren Fehler, 
indem er 1. c. dem J. Parkosz, ausser a und e, auch noch die Erfindung 
einer besonderen Gestalt fiir das harte l zuschreibt, was nicht richtig ist. 
Thatsachlich hat Parkosz, wie S. 952, Anm. 4 gezeigt wurde, von den 
beiden in jener Zeit iiblichen Z-Gestalten die eine zum Stellvertreter 
des harten, die andere zum Stellvertreter des weichen l vorgeschlagen.

3 Selbst der Brauch, das polnische c statt durch cz, czs oder tz ein- fiir 
allemal durch den Buchstaben c auszudriicken, ist nicht unmittelbar auf 
Parkosz, obwohl er diesen Vorschlag zuerst machte, sondern erst auf 
Zaborowski und auf die Krakauer Buchdrucker zuriickzufiihren.

4 Ich hatte von ihr ausser den Excerpten, wulche Lelewel in den Bibliograf. 
ksi§g dwoje, I., S. 85—89, Anm. (k) mittheilt, und der poln. Uebersetzung 
des A. F. Kucharski, die unter dem Titel: Ks. St. Zaborowskiego Orto-
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unter offenbarer Anlehnung an das graphische und das ortho- 
graphische System des Johannes H u s , 1 dasselbe nunmehr 
auch bei den Polen einzuburgern versuehte. Da aber die 
Spracbe der Polen iiber Lautunterschiede yerfiigt, die der 
czechischen fremd sind, so musste Zaborowski von dem Prin- 
cipe der d iakritisch en  Zeichen einen viel ausgedehnteren 
Gebrauch machen ais Hus fur das Czechische, und construirte 
daraufhin ein Alphabet, das uns nachstehende Schriftzeichen 
bietet: a =  a, a =  a, a =  ę, ą. —  ą, b, b' — bi, c, c =  ć , 
Ć =  c, b, b =  dz, "b =  dz1, 'b =  dz, e, e =  e, f, 9, 9 =  gl, 
fj, dj, i =  i und j, t —  y, f, f* =  k\ l, f =  l , m, m =  
rt, ii =  n\ o, b =  ó, p, p =  v, i =  r, 5, s =  sl, 5 =  s,

grafia polska z łać. na polski jezylt przełożona, z przydaniem uwag 
tłómacza, tudzież ortografii Seklucyana etc., Warschau 1825, erschien 
und sich ohne Zweifel an die iilteste, bei Haller erschienene Ausgabe 
dieses Werkes anlehnt, auch noch die Ausgabe von Hieronymus Victor 
aus dem Jahre 1589 und jene von Math. Siebeneycher aus dem Jahre 
1564 zu meiner Verfugung. Da aber die beiden zuletzt genannten Aus- 
gaben wegen Mangels an entsprechenden Typen zahlreiche Ungenauig- 
keiten enthalten und die Authentieitat der Orthographie Zaborowskis 
vielfach alteriren, so glaubte ich gut zu thun, mich im Wesentlichen 
doch an die Ausgabe Kucharskis zu halten.

1 Dass Zaborowski nicht der Erfinder des seinem Alphabete zu Grunde 
liegenden Principes ist, sondern sich hierin (wie dies meines Wissens 
W. Wisłocki in seiner oben citirten Abhandlung zum ersten Małe her- 
vorhob) thatsachlich an die Orthographie des Joh. Hus hielt, g-eht am 
deutlichsten aus den Bemerkungen hervor, die er selber iiber die Schrei- 
bung der Buchstaben d, r und s bringt, sowie iiberhaupt aus der ganzen 
Anlage und Durchfiihrung seiner Graphik. Und dennoch gibt es Gelehrte 
unter den Polen, die ungeachtet der Einwendungen Wisłockis, nach dem 
Vorgange des Fr. Malinowski, auch heute noch an dem Glauben fest- 
halten, dass Zaborowski der Erfinder eines ganz neuen graphischen 
Principes war, welches ,vollkommen geeignet ware, um es nicht nur 
bei den Polen, sondern auch bei den iibrigen Slaven (also auch bei 
den Czechen?!!) einzufuhrenh Noch mehr, Fr. Malinowski hat seinen 
Enthusiasmus fur das ,tiefgedachte und weise Princip‘ des St. Zabo
rowski so weit getrieben, dass er auch seiner eigenen, im Jahre 1868 
construirten Graphik den Beinamen der ,verbesserten Zaborowski’schen‘ 
beilegt, ohne auch nur einen Augenblick zu bedenken, dass er, indem er 
fur die einzelnen Lautunterschiede, fiir welche das lateinische Alphabet 
nicht ausreicht, besondere F iguren  und nicht d ia k ritis ch e  Z e ich en  
vorschlug, sich mit dieser seiner Yerbesserung viel naher zu Jacob Parkosz 
ais zu St. Zaborowski gestellt hat.
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t7 u, v> — w, v> — w\ tt) =  iv, — w1, % — ks, y =  x\ 
j  =  Jcś, y — j  in Ausdrucken wie: moy7 huby, raysft, 
mariey u. s. w.7 3, 3 =  z1, 3 — z. Allein auch diese7 vom 
wissenschaftlichen Standpunkte vollkommen annehm bare und 
den Anforderungen des polnischen Lautsystems bis auf wenige, 
iibrigens nicht gerade wesentliche Einzelheiten1 vollkommen 
adaquate Graphik fand bei den Zeitgenossen Zaborowskis 
keinen Anklang und hinterliess7 wenn man das von ihm aus 
dem Alphabete des J. Hus entlelmte ż  ausnimmt, 2 in der 
gegenwartigen Graphik der Polen keine Spur. Die allzugrosse 
Haufung von diakritischen Zeichen3 und der Widerspruch7 in

1 So z. B. die Ausserachtlassung des erweichten f ;  ferner die ganz iiber- 
fliissige Unterscheidung eines dreifaehen x ;  die Verwechslung der ver- 
engten und der langen Voeale, sowie die Bezeichnung der Lingualpala- 
talen 6 =  c, r — r, ś — s, ż — z und d — dz ais soni duri oder 
improprii.

2 Nach Malinowski, Kryt. gramatyka, S. 19, und nach Bzepecki 1. c., S. 16, 
Anm. *), hatten wir dem Zaborowski aucli die Einflihrung des Zeichens 
ą, sowie die Einflihrung einer besonderen Gestalt fiir das harte l zu 
verdanken. Dagegen muss jedoch bemerkt werden, dass das Zeichen a, 
wie dies aus polnischen Handschriften der zweiten Hąlfte des XV. Jahr- 
hunderts zur Geniige hervorgeht, schon lange vor Zaborowski z iem lich  
a llg e m e in  im Gebrauch war, und dass andererseits die besondere Ge
stalt, welche Zaborowski fiir das harte l vorschlug, und welche er allem 
Anschein nach aus der im Jahre 1455 gedruckten Gutenberg-Bibel, wo 
sie ais Ligatur fiir el, il, les und ul fungirt, entlehnte — wenigstens in 
den mir bekannten D ru ck w erk en  fast gar nicht zur Anwendung 
gelangte. An die Stelle dieser letzteren, von Zaborowski vorgeschlagenen 
Gestalt kam namlich in den Druckwerken, die aus der Officin des 
FI. U ngler heiworgingen, zur Bezeichnung des harten l die Gestalt

f  und ^ zum Yorschein; in den Druckwerken, die bei H ieronym u s

V ietor erschienen, die Gestalt %, '4 und % und nur ausnahmsweise 

(ich fand sie im Ganzen viermal) auch die Gestalt £'; in den Druck

werken des M arcus S ch arffen b erg  die Gestalt C X  und %; in den 
Druckwerken seiner Sohne, N ico lau s und S tan is lau s, die Gestalt 

^ a  JP • in den Druckwerken des M atthiius W ierz- 
, , V und V bieta, des L azar A n drysow icz und der beiden

Sieben ey  cher, sowie in den iibrigen, mir zuganglich gewesenen alteren

Druckwerken der Polen fast durchgehends die Gestalt %.
3 Die noch dazu, indem sie iiberwiegend aus Punkten bestanden, sehr 

einformig waren.
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dem sich dieses System zu den bisherigen jOrthographischeiP 
Ueberlieferungen der Polen befand, baben es in den Augen 
der damaligen polnischen Schriftsteller unmoglicłi gemacht. —  
Wenn aber Zaborowski wenigstens einen Buchstaben seiner 
Einfiihrung bis in die Gegenwart hinuberrettete und durch 
selbstbewusste Anlehnung an das graphische Princip des J. 
H u s1 w enigstens das V erstandniss fur bessere E in sich t  
bekundete, errangen seine nachsten Nachfolger auf dem Ge- 
biete der Verbesserung der Grapbik nnd der Orthographie der 
Polen nicht einmal diesen Erfolg und bemiihten sich, streng 
genommen, umsonst. Das heisst, weder Johann S e c lu c ia n 2

1 Den offenbaren Zusam m enhang zwischen der Orthographie des St. Za
borowski und jener des Joh. Hus diirfte folgende Zusammenstellung noch 
mehr ersichtlich machen:

a) Yaterunser in der Sohreibung 
des Joh. Plus:

®tće ndś, genj gfi na nebe= 
fxe<E ofpiet fte gmte Ipć; prib frd= 
lotoftpie tne; bub muole tna, iafo 
tp nebi y m 3emi; cfyleb ndś pe= 
3baj"f{ bat nam bnes y obpiift nam 
nafe piny, iafoj y my obpuftiemy 
[rym pinmfuom y nePtnob nas to 
pofufeńie, ale 3bam ny ob 3lef}0, 
amen.

b) Dasselbe in der Schreibung des 
St. Zaborowski:

®yće ndś, ienje ieś w tiebesed?, 
śtnąc śą imą ttne; prirb frolestmo 
tme; bgtb pola tma, iafo m rtebe, 
Iafo i na 3'emi; djleb ndś pomśe= 
bni bay nam b’isa i obpusc nam 
ndśc nint, iafo t nu obpuśćamt na= 
śtm pinopaycam i tie rob nas m 
pofnśeiie, ale nas sbatr ob sPego, 
amen.

2 Das graphische System des S eclu cian  ist ais Anhang zu der von ihm 
verfassten polnischen Evangelieniiberset,zung, Konigsberg 1551, erschienen 
und bietet nach der Ausgabe Kucharskis, unter gleichzeitiger Beriick- 
sichtigung des allerdings nicht ganz vollstandigen Evangelienexemplars, 
dass sich in der Ossolinski’schen Bibliothek sub Nr. 17171 befindet, und 
der Ausziige, welche J. Lelewel in den Bibliograf, ksiąg dwoje, I., S. 133 f. 
mittheilt, folgende Schriftzeichen: a, a =  d, =  ą, b, i! — b\ c, Ć =  ć 
(im Texte kommt aber in den meisten Fallen, und namentlich in den 
mit Petit gedruckten Stełlen, statt des c das Zeichen ć vor, welches 
mitunter auch fur c steht), C3 — c., b3, ----- rfś, b3 =  dz, e, e =  e
(fur das letztere kommt aber im Texte auch i und y vor), =  e, f, g, 
fj, dj, t =  i und j  in Ausdriicken wie: iadjac, pi^atpjyy, tt — ij, j, y 
=  j  in Ausdriicken wie: yem, nayef3 się u. s. w., y =  y, yi =  yj,

f } I? £  =  ł  in Ausdriicken wie: % t & ś t  =  złość, m, m =  m(, n, tt
=  u*', o, ó =  ó, p, p =  pl, r, %  =  r vor z in Ausdriicken wie: bar30, 
mier3i u. a., um anzuzeigen, dass hier das r mit dem nachfolgenden z
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( f  1578), noch Johann K och an ow sk i (lebte von 1530— 1584),! 
noch L u k as G órn ick i ( f  um das Jahr 1591)2 fanden fur 
ihre graphisch-oiihographischen Vorschlage irgendwelche An- 
erkennung bei den Zeitgenossen3 und mussten, vielleicbt friiher 
ais sie es wunscbten, zur Ueberzeugung gelangen, dass, wenn 
irgendwo, so in Fragen, die auf Graphik und Orthographie 
Bezug haben, die A ngew ohnung ein schwer ins Gewicht 
fallendes Moment ist. Man anerkannte zwar auch damals schon,4 
dass es mit der Graphik und der Orthographie der Polen nicht 
gerade zum Besten bestellt sei, und dass sich so manche Buch- 
stabenverbindung sehr wohl durch einfachere, physiologisch und 
phonetisch richtigere Zeichen ersetzen liesse, blieb aber in der 1 2 3 4

nicht wie r zu sprechen sei, r3 =  r, f und s =  s, ff und fs =  zs in 
Ausdriicken wie: rofftętpili =  rozstąpili, fj — s, 5 und ś =  $*, 3 =  z,

h A? und u =  u, W  und P0 — w, fi) — J — Ics.

1 Die ,Orthographie4 des J. K och an ow sk i ist zum ersten Małe in J oannis 
U rsin i Methodicae grammaticae lib. ąuatuor, Leopoli 1592, S. 45—47 
(ein Facsimile dieser hochst seltenen Ausgabe befindet sich bei Wisłocki, 
o. c., S. 26— 2̂7) und dann noch einmal in vielfach veranderter und 
vervollstiindigter Form in dem Neuen Charakter des J. Janusz o wski 
aus dem Jahre 1594, der einem recht hiibsch erhaltenen Originalexemplare 
der Ossolinski’schen Bibliothek sub Nr. 6268 zufolge nachstehenden Titel 
fiihrt: Nowy karakter polski z drukarnie LAz4rzowey: y orthographia 
polska: Jana Kochanowskiego. Jego M. P. Lvkasza Górnickiego etc. etc. 
Jana Janvszowskiego. Roku pańskiego, 1594.

2 Vgl. S. 958, Anm. 3.
3 Wenn aber trotzdem von mehreren Seiten (so z. B. von Fr. Malinowski, 

Kryt. gram., S. 23; A. Kalina, Rozbiór kryt. pieśni Bogarodzica, S. 33 
u. A.) behauptet wird, dass die gegenwartige Graphik der Polen im 
grossen Ganzen auf dem Systeme des S e c lu c ia n  beruhe, so ist das 
abermałs eine B eh au ptun g, die angesichts des Umstandes, dass die 
meisten Schriftzeichen, die Seclucian vorschlug, schon vor dem Jahre 
1551 fast durchgehends im Gebrauch waren, wahrend die iibrigen, die 
er theils von Zaborowski entlehnte, theils aus dem Eigenen hinzuthat, 
mit Ausnahme der Buc.hstaben e, 6 und b' und theilweise auch der Buch- 
staben m, p  und w (fiir welche jedoch schon Lazar Andrysowicz die 
Schriftzeichen m, p und w einfiihrte) in keinem einzigen, weder ge- 
druckten, noch geschriebenen Buche je zur Anwendung gelangten, — 
vollkom m en  u n g e re ch tfe r tig t ist.

4 Ygl. diesbeziiglich den Brief (abgedruckt im Neuen Charakter), den der 
gelehrte St. Orzechowski an Lazar Andrysowicz im Jahre 1564 richtete 
und worin er ihm die Annahme einiger cyrillischer Buchstaben empfalil.
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Praxis dennoch bei dem bisherigen, von den Krakauer Buch- 
druckern des X V I . Jahrhunderts theilweise yerbesserten Usus 
und setzte sich iiber alle, seitens der Theoretiker erhobene 
Einwendungen 7 wie heutzutage, hinweg. 1 —  Selbst Johann  
Januszow ski (f  1613); der ais Erbe der LazaEschen 
Druckerei in Krakau die beste Gelegenheii hatte, die graphisch- 
orthographiscben Vorschlage; die er seinem ;Neuen Charakter11 
einverleibte; und unter denen die Vorschlage K o c h a n o w sk is1 2 
und G ó r n ic k is 3 obenan standen, praktisch durchzufiihren, 
that es in der Wirklichkeit nicht, sondern bediente sich so- 
wohl in seiner Uebersetzung des lateinischen G esan d tsch afts-

1 Dies ist trotz der gegentheiligen Ansicht von Przyborowski (Wiadomość 
o życiu i pismach J. Kochanowskiego, S. 97) am besten aus dem Um- 
stande zu ersehen, dass unter allen bis jetzt bekannten polnischen Druck- 
werken, die aus der Druckerei des Lazar Andrysowicz und seines Erben 
hervorgingen, sich kein  e in z ig e s  findet, worin die graphisch-ortho- 
graphischen Yorschlage K och an ow sk is  Eingang gefunden hatten. Auch 
der weitere Umstand, dass Caspar T radkow slti, der Herausgeber der 
zweiten Auflage der Grammatik des Joh. U rsinus (die naheren biblio- 
graphischen Details vgl. bei Wisłocki o. c., S. 32—40), schon im Jahre 
1619 keinen  Anstand nahm, die in der ersten Auflage dieses Werkes 
noch enthaltenen K och ano w ski’schen Regeln durch andere, mehr 
den L azar ’schen Druckwerlten angepasste zu ersetzen — scheint eher 
fur ais gegen  die von mir vertretene Ansicht zu sprechen.

2 Was speciell die graphischen Yorschlage K o ch a n o w sk is  anlangt, so 
bestehen dieselben aus folgenden Einzelheiten: Er wollte statt des ver-
engten & das cyrillische ferner statt der Buchstabenverbindungen

cz, dz, di, di und rz die Monogramme statt der Figuren

i  und ś die Figuren v und C) und statt des iiblichen i  das allem An- 
scheine nach von dem czechischen Grammatiker Johann  B lah osla v  
entlehnte ^  einfiihren. Auch wiinschte K o ch a n o w sk i, dass das ver- 
engte e und o anstatt durch einen Acut, durch einen Grayis, und das helle e, 
ganz gegen den bisherigen Usus, durch einen Acut bezeichnet werde.

3 Nach G órn ick i sollte die Erweichung der Consonanten weder durch 
Punkte, noch durch die sonst iiblichen Striche, sondern durch einen nach 
oben zugespitzten Bogen a bezeichnet werden. Es sollten ferner die 
Buchstabenverbindungen cz und sz durch cc und ss-, die Buchstabenver-

bindungen di und di durch ćl- und Ct; dz und rz durch 8 l  und i 
durch W  ; ł  durch U und die verengten Yocale e und o durch & und itO

ersetzt werden.
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b erich tes von D. Napragi, N. Zakolius und Michael Kelle- 
mesius, die 1595 (also schon im naehsten Jabre nach der Ver- 
offentlichung des Neuen C harakters) erschien, 1 ais auch in 
den iibrigen, aus seiner Druckerei hervorgegangenen eigenen und 
fremden Buchern standhaft der usuellen ;Orthographie{. Auch

die er aus seinem

E igenen  hinzufiigte, sowie die beiden, in der Kanzelei der da- 
maligen polnischen Konige und sonst gebrauchlichen Current- 
sch riften , die er irrthumlicher Weise ais polnische Charak- 
tere (,dwóy karakter polski, ukośny i prosty*) ansah und sie 
an Stelle der in gedruckten Buchern allgemein yerbreiteten 
F ra ctu rsch rift (,karakter niemiecki*) vorschlug7 hatten fur 
Januszowski eine nur nebensachliche Bedeutung und kommen, 
soweit ich zu bestimmen in der Lagę bin; ausser dem Ne u en 
C harakter nur noch in der Bi bel W u je k s aus dem Jahre 
1599 und auch hier nur iii der Widmung an den Konig Sigis- 
mund III., in den Ueberschriften zu den Erlauterungen schwie- 
rigerer Textstellen und in den Marginalnoten vor. 1 2 *

die paar Monogramme ę  4 4 4

1 Ein Exemplar dieser geg-enwartig ziemlich seltenen Schrift ist in der 
Ossolinski’schen Bibliothek sub Nr. 6269 zu finden.

2 Hiemit ist aber auch die Ansielit Wisiockis widerlegt, der in seiner, der 
Geschichte des Unterrichtes der polnischen Sprache gewidmeten Abhand- 
lung, S. 23 und 28, die Ansicht vertritt, dass Johann Januszowski der 
erste war, der mit einer mehr einformigen und conseąuenten ,Ortho- 
graphie4 druckte und durch sein Beispiel auch die anderen Druckereien 
dieser Zeit zu grosserer orthographischer Sorgfalt auspornte (,ji stał sie 
sprawcą, źe odtąd druki polskie, chociaż bałamuciły jeszcze ciągle, bała
muciły przynajmniej znośnie1). Dies ist eben n ich t nur n ich t r ich tig , 
sondern wurde, wenn man dieser Ansicht beipflichten wollte, in einer ganz 
u n g e re ch tfe rtig te n  Weise das Verdienst derer schmalern, die, wie ich 
dies weiter unten des Naheren ausfuhren werde, gewiss das Meiste dazu 
beigetragen haben, dass die Graphik und die Orthographie der Polen gegen 
Ende des XVI. Jahrhunderts, wenn nicht ganz, so wenigstens re la tiv  
besser wurde ais zu Anfang desselben Jahrhunderts. Selbst die Schrift- 
zeichen e und o sind nicht, wie W^isłocki, S. 23, Anm. ***; und indirect
auch Fr. Malinowski in seiner Kryt. gram., S. 178 (G. S. Bandtkie in den
Rozmaitości naukowe, I., S. 102 denkt sogar an Joh. Ursinus!!) behauptet, 
erst durch Januszow ski in den praktischen Betrieb g’esetzt worden, 
sondern diese Schriftzeichen wurden, wie dies aus der zweiten Ausgabe 
des Porządek sadów y fpraw mieyfkich von B. Groicki, sowie aus der
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III. Die yon den Krakaner Buchdruckern des XVI. Jahr- 
kunderts unternommenen praktisclien Verbesserungs-

yersuche.

W ie war aber, entsteht nun die Frage, diese usuelle, 
von den Krakauer Buchdruckern des X V I. Jahrhunderts theil- 
weise verbesserte polnische 7Orthographie‘ eigentlich denn be- 
schaffen, und worin bestand das charakteristische Merkmal 
derselben? Auf diese, im gewissen Sinne sehr wichtige Frage 
lasst sich kurz Folgendes erwidern: Das charakteristische 
Merkmal dieser usuellen , von den K rak auer B uchdruckern  
desXV I. Jahrhunderts* 1 theilweise verbesserten  7Orthographie* 
bestand:

1) in der V e r v o l ls t a n d ig u n g  des la t e in is c h e n
A lp h a b ets durch die Schriftzeichen: a, e, ó, ą, ę, 6 — cl, 
cz — c, clź =  dz% dż — dz, b' =  ¥, — f !, j, l, m — ń — nl,
p =  p1, rz — r, ś — sl, sz =  s, w =  w1, ź — z{ und z — z;

2) in der A u sb ild u n g  und F estste llu n g  der polnischen 
R echtschreibung.

Dass dieser Umschwung nicht alsogleich erfolgte, ist selbst- 
verstiindlich. Wie fruher die Theoretiker, so sahen sich jetzt 
auch diejenigen, die berufen waren, das Biicherhandwerk prak- 
tisch zu betreiben, in die Nothwendigkeit versetzt7 yerschiedene 
Versuche anzustellen, die erst allmalig z u der relativen  Ein- 
fo rm ig k e it und V o llsta n d ig k e it fuhrten, ohne die eine 
halbwegs annehmbare G raphik  und O rth ograph ie gar nicht 
denkbar sind. Da aber naeines Wissens kein einziges Hand-

zweiten Ausgabe der Ust&wA płacey von demselben Yerfasser hervor- 
geht, schon  im Jabre 1562 auch von L azar A n d rysow icz  ziemlich 
genau beobachtet. In den spateren, seit dem Jahre 1565 bei ihm 
erschienenen Druckwerken kann dagegen L. Andrysowicz in Bezug auf 
die correcte Anwendung der Schriftzeichen e und 6 sogar ais Muster 
gelten.

1 Ueber die Krakauer Buchdruckereien hat am ausfiihrlichsten G. S. Bandtkie 
in der Hist. drukarń krakowskich, S. 211—504, und dann noch einmal 
(gewiss unter Beriicksichtigung der ihm inzwischen von Lelewel in den 
Bibliograf, ksiąg dwoje zu Theil gewordenen Belehrung) in der Hist. 
drukarń w król. pols. i w. x. litew., I., S. 1— 22 und 140—321 gehandelt.
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buch besteht, wo die Geschichte der Graphik und der Ortho- 
graphie der Polen in einer dem Gegenstande angemessenen 
Weise dargestellt worden ware, so miissen wir auch in Betreff 
dieser Frage1 uns etwas detaillirler, ais wir es wiinschten, aus- 
sprechen, und werden beslrebt sein; den chronologischen Gang 
der einzelnen Enlwicklungsstadien derselben wenigstens an der 
Hand der w ich tigeren , mir zuganglich gewesenen K rakauer  
Druckwerke zu beleuchten yersuchen.

Zu den altesten, mit polnischen Bestandtbeilen ausge- 
statteten Krakauer Druckwerken gehort unstreitig1 2 das Statut 
des Johannes Ł ask i. Dasselbe ist bei Johaim Haller im 
Jahre 1506 erschienen3 und enthalt in polnischer Sprache 
speciell das Lied ?Bogarodzica\l. Allein schon eine fliichtige 
Betrachtung dieses Liedes lehrt,4 dass der Herausgeber desselben

1 Alles, was dariiber von Bandtkie, Rakowiecki, Maciejowski, Wiszniewski, 
Fr. Malinowski und unter Anderen auch von W. Wisłocki o. c., S. 20 
bis 22 und S. 29—30 gesagt wurde, ist entweder sehr liickenbaft oder 
so beschaffen, dass darauf kein Yerlass ist.

2 Aelter ais das Statut des Job. Łaski sind allerdings die Statuta syno- 
da lia  epis. Conradi, welche bereits im Jahre 1475 erschienen und 
unter Anderem ein polnisches Yaterunser, ein Ave und Credo enthalten. 
Nachdem aber die Statuta synod. ep. Conradi nicht in Krakau, sondern 
(vgl. diesbeziiglich die Beilage der Breslauer Provinzialblatter fur das 
Jahr 1822, S. 257—259; Bandtkie, Historya drukarń w. król. pols. etc., 
I., S. 147— 151; Hanka, Casopis ces. M. pro 1840, S. 93; Wiszniewski, 
Hist. lit. pols. III., S. 88; Maciejowski, Dodat. do pism. pols., in der 
Abtheilung der Facsimilen; Nehring im Archiv fiir slav. Phil., I., S. 71) 
in Breslau gedruckt wurden, so konnen sie hier, wo wir nur die Krakauer 
Drucke beriicksichtigen, gar nicht in Betracht kommen. Was dagegen 
die Septem  can on icae ep isto la e  beatorum  apostoloru m  Petri, 
Joannis et Judae anlangt, die nach Bandtkie, Hist drukarń krakow., 
S. 115, Anm., iilter ais die Agenda, ja moglicherweise alter ais das 
Statut des Joli. Łaski sind und in polnischer Sprache den Anfang des 
Evangelium Joliannis enthalten, so konnen sie hier, wiewohl in Krakau 
bei J. Haller erschienen, ans dem Grunde nicht erortert werden, weil sie 
mir in originali nicht zuganglich waren und ein Excerpt daraus meines 
Wissens nicht vorhanden ist.

3 Das bibliographische Detail vgl. speciell bei Lelewel, Bibliograf, ksiąg 
dwoje, I., S. 126—132.

4 Abgedruckt von R. Piłat in dem Pamiętnik A. U. w Krakowie, wydział 
fil.-hist., IV., S. 30 und 32, Columne 1, und dann noch einmal S. 37, 
39 und 41, Columne 5.
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sich ganz an die herkommliche, in Handschriften ubliche Ortbo- 
graphie gehalten hat und folglicłi in dieser Beziehung nichts 
Neues bietet. —  Was von dem Statut des J. Łaski, gilt aber 
in gleicher Weise auch von der Agenda, die im Jabre 1514, 
und zwar ebenfalls bei J. Haller, das Lichl der Welt erblickte 
und unter anderen eine p olnische T au f- und T rauungs- 
fo rm el enthalt.1 Auch hier yerharrt der Herausgeber der- 
selben, wie dies aus Beispielen, wie: 'podług, kosczyoła, wyerzisch, 
naschego, szywoth, thesch, czyebye, stadło, malszenyskye, gdisch, 
szadne, gynsche u. a. heryorgeht, noch ganz auf dem iiber- 
lieferten Standpunkte und bietet in orthographischer Beziehung 
Nichts, was im Vergleiche mit dem bisherigen, in Handschriften 
beobachteten Usus 'ais eine Wendung zum Besseren betrachtet 
werden konnte. Ja, der Conseryatismus des Herausgebers 
geht hierin so weit, dass er nicht einmal von dem schon gegen 
Ende des X V . Jahrhunderts bekannten ę Gebrauch macht1 2 
und iiberall dort, wo dieses letztere zu erwarten ware, so z. B. 
in dzyeczą fur dziecię, szicąthego fur świętego, urządu fur urzędu, 
szcząsczye fur szczęście, szłubuyą fur śłubuję, wyarą fur wiarę u. a., 
das Zeichen ą setzt. —  Uebrigens auch im K ai en der, den 
Maciejowski in seinem Piśmiennictwo pols. II., 244, aus der 
Druckerei des Hieronymus Vietor, in den Dodatki, S. 317, 
aus der Druckerei des J. Haller heryorgehen lasst und, anstatt 
in das Jahr 1519— 1520, irrthumlicher Weise in das Jahr 1516 
yerlegt,3 finden sich gleichfalls noch Beispiele, die, ahnlich

1 Die polnischen Bestandtheile der Agenda sind von Lelewel, Bibliograf, 
ksiąg dwoje, I., S. 41—42, Anm. (e) und in etwas vollstandigerer Abschrift 
von Maciejowski, Dodat. do pism. pols., S. 314—316 abgedruckt.

2 Vgl. A. Kalina, Ueber die Schreibung der Nasalvocale in den altpolni- 
schen Denkmalern, im Archiv fiir slav. Phil., IV., S. 38 f.

3 Die Argumentation, auf welche Maciejowski o. c., S. 317 seine Annahme 
von dem Alter dieses Kalenders stiitzt, beruht auf nachstehenden Mo- 
menten: erstens auf dem Umstande, dass der Kalender in einem lateini- 
schen Druckwerke aus dem Jahre 1516 vorgefunden wurde und zweitens 
auf der Thatsacbe, dass die Tjpen in beiden Druckwerken, dem Kalender 
ebenso wie dem Buche, in dem er vorgefunden wurde, die namlichen 
sind. Allein, so bestechend diese Argumente fiir den ersten Augenblick 
auch scheinen mogen, so werden sie sofort hinfallig, wenn man der Sache 
naher auf den Grund geht: das erste, weil die rein zufallige Verkniipfung 
zweier Biicher fiir das Alter des undatirten so viel wie nichts beweist; 
das andere, weil die Typen auch in einem viel spateren Buche, das
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wie: czieplych fur ciepłych, czwyercz fur ćwierć, iegosz fur jegoż, 
sąchoscz fur sąchość, msz fur już, uyrzale fur ujrzułe, obfitosczi 
fur obfitości, pyasczistych fur pias czystych, drogoscz fur dr o gość, 
-przenicza fur pszenica u. a. durchwegs auf dem alteren Brauche 
beruhen und in diesem Sinne gewiss nichts Bemerkenswerthes 
bieten. Andererseits ist aber in diesem, um kaum secbs Jahre 
jfingeren Buche* 1 aucb schon eine W endung zum Besseren

aus der Druckerei dea J. Haller hervorging, die namlichen sein konnten. 
Die Argumentation des Maciejowski erweist sieli also ais eine vollkomnieii 
n ich tig e  und ist umsomehr zu bedauern, ais ja in dem astronomischen 
Theile des Kalenders Daten enthalten sind, welehe darthun (vgl. dies- 
beziiglich die nachstfolgende Anm.), dass derselbe thatsachlich fur das 
Jahr 1520 bestimmt war, jedoch der Natur der Sache gemass schon zu 
Ende des Jahres 1519 das Licht der Welt erblickte.

1 Die kalendarische Berechnung, welehe ich meinem Freunde, dem Prof. 
L. Bilinkiewicz in Czernowitz, verdanke, lautet wie folgt: ,In dem Aus- 
zuge, welchen Maciejowski aus dem besagten Kalender in den Dodatki 
do pism. pols., S. 317 -- 318, mittheilt, heisst es, dass der Neumond des 
August des Jahres, fur welches der Kalender verfasst wurde, auf den 
Samstag nach dem heil. Laurentius, und das erste Yiertel dieses Mondes 
auf den Samstag der Octavii nach Maria Himmelfahrt fiel. Dass aber 
in irgend einem Jahre der Neumond des August (in der Abschrift des 
Maciejowski heisst es wohl nur durch ein Yersehen wrzesnya!) auf den 
Samstag nach dem heil. Laurentius und das erste Viertel auf den Samstag 
der Octavii nach Maria Himmelfahrt falle, muss das Themelion dieses 
Jahres 12, 11 oder 9 sein und liberdies mit den Sonntagsbuchstaben in 
nachstehender Ordnung congruiren: 1. dem Themelion 12 muss, wenn 
der Samstag nach dem heil. Laurentius auf den 11. August fallt, der 
Sonntagsbuchstabe £ und demgemass in der Tndictio nach dem Juliani- 
schen Kalender, falls wir uns speciell auf das X V . und X V r . Jahrhundert 
(1420— 1583) beschranken, das Jahr 1436 entsprechen; 2. dem Theme
lion 11 muss, wenn der Samstag nach dem heil. Laurentius auf den 
11 . August fallt, gleichfalls der Sonntagsbuchstabe ę und in der Indictio 
nach dem Julianischen Kalender die Jahre 1425 und 1520 — wenn er 
dagegen auf den 13. August fallt, der Sonntagsbuchstabe e und in der 
Indictio die Jahre 1463 und 1558 — entsprechen; 3. dem Themelion 9 
muss, wenn der Samstag nach dem heil. Laurentius auf den 13. August 
fallt, der Sonntagsbuchstabe s und in der Indictio das Jahr 1547 — 
wenn ei dagegen aut den 14. Augrnst fallt, der Sonntagsbuchstabe 8 und 
in der Indictio das Jahr 1490 — entsprechen.1 — Wenn wir aber er- 
wagen, dass die Orthographie des Kalenders nicht alt er ais jene in der 
Agenda aus dem Jahre 1514 und nicht jiin g e r  ais jene in den Gesprachen 
zwischen dem Konig Salomon und dem Bauer Mareolph aus dem Jahre 
1521 ist, so bleibt uns nichts Anderes iibrig, ais anzunehmen, dass der

2
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bemerkbar, die darin besteht, dass fiir das nasale e schon 
meistentheils das Zeichen ę, wie z. B. in sobotę, icniebowzięczya 
(neben wniebowzyeczya) — w niebo wzięcia, będzye u. a.; fur 
das nasale a fast ausnahmslos das Zeichen ą, wie z. B. in 
powyewayące, pokladayące, gorączych, napsuyą, będą; fiir das 
palatale z neben dem herkommlichen sz in iusz, iegosz, isz, auch 
schon das von Zaborowski vorgeschlagene und in der polnischen 
Literatur praktisch  hier zum ersten Małe erscheinende z, wie 
z. B. in pożywnoscz, zywnosczi, żyta; fiir das dentale c, s und 2 
ziemlich regelrecht die Schriftzeichen c, s und 2 fungiren.

In einem ahnlichen Geleise, wie die polnischen Druck- 
werke aus der Officin des J. Haller, bewegen sich ferner auch 
die Druckwerke, die aus der Officin seines mehrjahrigen Ge- 
schaftsgenossen, des Florian Ungler heryorgingen. 1 Auch sie 
lassen eine gewisse Wendung zum Besseren nicht verkennen, 
bieten aber im Uebrigen nichts dar, was zu der Annahme

in Rede stehende Kalender specielł fur das Jahr 1520 verfasst wurde 
und sonach schon zu Ende des Jahres 1519 das L ic h t  der W elt er- 
b lick te . Aus dem Umstande, dass die Typen in beiden Druckwerken, 
dem Kalender sowohl, ais der Expositio hymnorumque interpraetatio (in 
der dieser Kalender bekanntlich vorgefunden wurde), die nam lichen  
sind, wiirde sich sodann der Schluss ergeben, dass er th atsa ch lich  
aus der Druckerei des J. H aller hervorging.

1 Und wenn FI. Ungler in dem Epiloge zu dem medicinischen Werke des 
Stephan F al m ierz aus dem Jahre 1534 den Ausspruch macht, dass er der 
E rste war, der polnische Biicher mit n ie dagew esen en  Buchstaben 
druckte (praczem sie tey naprzód przed innemi podial, zem kxięgi polskie 
nigdy nie bywalemi buksztaby drukował), und Andere seinem Beispiele 
erst sp ater nachfolgten (potym inni ze mnie przykład brali), so ist dieser 
Ausspruch (ich citire nacli der Abschrift des Maciejowski) offenbar so 
zu verstehen, dass er ais Geschaftsgenosse des J. Haller, in dessen 
Druckerei er vom Jahre 1511 — 1520 beschaftigt war, vielleicht in der 
That der Erste war, der die typograph isch e  Kunst auch auf die 
Drucklegung der p o ln isch en  Biicher ausdehnte. Sollte er aber gegen 
alles Erwarten unter den ,nie dagewesenen Buchstaben1 die Erfindung 
der specifisch polnischen Buchstaben: d, ć, ń, ś, ś, dź u. a. gemeint. 
liaben, so ware dies eine Anmassung, die zuriiclcgewiesen werden muss. 
Geniigt ja schon eine ganz fliichtige Vergleichung eines beliebigen Ungler- 
schen Druckes (und ware es auch nur der wenigen auf S. 965 — 967 in 
den Anmerkungen enthaltenen Ausziige) mit einem beliebigen aus der 
Officin des Hieronymus Yietor hervorgegangenen polnischen Drucke, um 
die Haltlosigkeit einer solchen Anmassung klar ans Licht zu stellen.



Historische Uebersiclit der Graphik und der Orthographie der Polen. 21

berechtigen wiirde, dass die Forderung, die der Graphik und 
der Orthographie der Polen dureh FI. Ungler zu Theil wurde, 
eine bedeutendere gewesen. Im Gegentheil, man darf, wenn 
man Alles in Allem erwagt, sogar ais sicher hinstellen, dass 
FI. Ungler die graphischen  N euerungen seiner jungeren 
Collegen, wenn nicht ganz ignorirte, so wenigstens mit den- 
selben sich sehr ungerne befreundete und, sofern dies in seiner 
Macht lag, mit einer gewissen Vorliebe auf seiner bisherigen, 
bei J. Haller erworbenen Routine bestand. Und wie sehr wir 
Recht haben, ist am besten aus der Thatsache zu ersehen, dass 
er selbst in seinen spateren Druckwerken, so z. B. in dem Buche 
iiber die A u ffiih ru n g der Jungfrauen , in der B egriissung  
sam m tlicher G lied er Jesu C h risti, in dem m ed icin isch en  
W erk e des Stephan F a lm ie rz , in der poln. Uebersetzung 
des T racta tu s de duabus Sarm atiis u. a., die zu einer 
Zeit gedruckt wurden, ais die Graphik des H ieron ym u s  
V ie to r  bereits feststand, aus dieser bios die Buchstaben c und ń 
entlehnte1 und auch dann noch fiir das Schriftzeichen 6 nicht 
selten die Buchstaben c und cz, fur ń nicht selten den Buch
staben n setzte.2 In den b ib lisch e n  E rza h lu n g en , die er

1 In dem Buche iiber die A uffiihrung der Jungfrauen, oder richtiger 
in der von Dr. Z. Celichowsld in den Rozprawy i sprawozd. z posiedzeń 
w. f. A. U. w Krak., III., S. 53 f., mitgetheilten Abschrift desselben 
liegen uns allerdings auch noch die Schriftzeichen: e, o, i, ś und dź vor. 
Allein ich bin ganz entschieden der Ansicht, dass diese Schriftzeichen 
ebenso wie in den iibrigen Druclten des Fi. Ungler, so auch in dem 
O rig in a lexem plare  des Buches iiber die Auffiihrung der Jungfrauen 
n icht vorkommen und sich in die Abschrift des Dr. Celichowski viel 
eher durch die Ungenauigkeit des Correctors, ais durch seine eigene 
Unvorsichtigkeit eingeschłichen haben.

2 Ich will, um die Graphik und Orthographie des FI. Ungler noch deut- 
licher zu veranschaulichen, zu diesem Behufe 1. einen kleinen Auszug 
aus der B egriissung sam m tlicher G lieder J. Ch. laut einem Exem- 
plar der Ossolinski’schen Bibliothek sub Nr. 60860, fol. 2 f., und 2. einen 
weiteren Auszug aus der von Andreas G laber besorgten polnischen 
Uebersetzung des T ractatus de duabus Sarm atiis laut einem Exem- 
plar der Ossolinski’schen Bibliothek sub Nr. 10101, fol. 76—77, mittheilen.

Ad 1. D panie 3te)'u Srpfte, fpnu 33oga pilnego, ftorig bjieiniatpet) 
gobjint) na bgień hńfjacj na ftjpsu gbolaft), gemblonp. 21 ftnierć iuj uciajafa 
[ercje tinoie p fift) inarfp cjfomiecjeńftma troe[g]o. 223 cieptid) bolefciad) iafe§ 
C3nać, gfolne obracjaiac na te j na bruga [trone (iafo cjfohńef, fiebt) łona p

2*
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allem Anscheine nach im Jahre 1520 herausgab, 1 bescłirankt 
sich hingegen die gesammte graphische Neuerung des FI. Ungler

ttmiera) ty ocjty bfogoftomione mggore cjefto pobnojjac, ctytytac fie !u  fmierci. 
21 mibgac gtybotuie, ije fie bierge ffju fmierci pan 3egu«, jęli motać: 3egu, 
ine§ gbrotue bgiafaf, Ugbrotu tej ttyerag fam fiebie; cjtytiifeS fie frolem jtybotm 
ffim , oto« pobtutyfjjon iafo frot; acgeS ftynem bojtym, gftap ninie g frgtyja, a 
omiergtymty ttyobie. 21 gi [ =  fi] lottyrotuie, mifjac g 3egu, faiali, blugniacg, 
morniti: SSgbrottł fam fiebie ty na§ tej poble fiebie, acj ftyn bojty iefteg. 2t 
pan 3egu§ rgeff: piertufje flomo natutyffjego tnifofierbgia: otycje moty tnifty, ob= 
pufci iem, boć nietuiebga, ego eginia. 21 tu« [ =  tuś] obbaf bobre ga gPe, 
moblacg fie faffatuie ga grgejjnifi. O  profje cie, namifofiernietyfjty panie 3egu, 
obpufcifj ttyej grgedjty moie, fttyoremim cie gnietuiaf albo gniemafa mfjtytfid) 
cjafotu mogid) aj bo gobginty ninietyjjety. 21 ufltyjjatofity łotr ttaifśacg pobte ft'rty= 
ftufa na pratutcgty, ije mobli fie ga frgtyjuiacge fiebie, botfnefo ftomo 3egufotuo 
ferega iego, Ugnaf boftmo m niem, obrocif fie !u  niemu gfotoa, bujja ty feregem 
ty, upofargacg fie, ij btugnit bopiero iemu ty gatuofaf g fgami, rgefacg: ]3anie, 
pamietaty na tnie, gbty bebgiefj m tmem froleftmie.

Ad 2. iJSomiebgiamfn o ©armatiety 2(gityffiety, ftora górna © citia , gobgi 
fie tej pomiabać o ©armatiety Gśuropty, tu ftorety pirtufja ieft ruffa giemia, 
ftora Stopotania gtuano. Stya bofiem ob mfćtyobu ffonega lejty prgty rgeege 
£ a n a i§  ty prgty biafem iegierge, ftore 2tgia ob (Suropa (sic !) bgieli, acjfoltuief 
batuntyety cjafotu nab rgefa Styanais miefjfali 2ttani, a meble id) tu pofbuiu 
9topolani, mjjafoj ten btooty narób mjjtytef gnifjcjaf a gaginaf, ttytfo tego iefjce 
fa id) pola a pfoninty pufte, fatntym gmiergetam a fogafom (iafoj to mtyffjety 
napifatto) obttuorgone. ]3otim fu pofbniu iefjce fa oftatfi łubu (Sircaffotu, 
ftorty narób btyt barbgo ofrutnty a malecgnty robgaiu ty iegifa ruffiego. Satnje  
ieft gamet D cjarfom , ftorty car Satarotu prgefopffid) gbubotuaf tu litetuffim 
panfttuie. tpottym iafobty me btuu mitu ga Dcjarfom  fu pofbniu tej btyt gantef 
Dgaffotu, ftorty irod)e prgeb nafśtymi cjaffty ieft gburgott. D b Draffotoa bo 
Siafogroba, fttyorty S u rci bgiS trgtymaia, ieft jjefć mit. Bafie fu gactyobu lejty 
pobotffa giemia, mofbatuffiety ty mafaffiety giemi pograuicjua, ob tufćtyobu ffonca 
ntaiac pola mietfie tatarffie ty prgefopffa giemie. Za to pobolffa miebgi im  
jjtymi giemiami ieft bargo pfobna, m miebgie ty m infjtym gboju bargo obftuita, 
taf ij gbrapotufjty teba iafo giemie, gbty tam jtyto bebgie tofiano, tebty prgeg trgty 
lata famo gboje rofcie . .  . S a m  tej prgty goracty Satracty miefjfa 8łu8, ftortym 
giemianie polfjci roffaguia, iafo m lofomtyety, tu gtybacjotuie, tu ©uiattyuiu, 
tu fRotyatinie, tu SSuffu. ]3ob tim ij górami fa potoiatty, iafo tyalieffi (ftorty 
prgeb tim © ad icia  gtuano), tej prgemiffffi. 2Jdebgi górami ieft © a n o f, a m 
pofrgobfu 9iufi ieft miafto bobrge obronne, imieniem Stuotu, fttyore ma btua 
gamfi, mirgdjni ty bolnty, gbgie ieft gfoma ruffiety giemie. ® u pofnocgty fa 
pomiatty, djefmgfi, ftteffi i befffi etc.

1 Nach Małecki, Gramatyka hist.-porów., II., S. 525, waren diese bibli- 
schen Erzlihluagen (sie befinden sich iu der Ossolinski’schen Bibliothek 
sub Nr. 60862) auch noch dadurch von Bedeutung, dass sie im reinsten  
Polnisch geschrieben siad. Allein ich glaube, dass wir hier niclit mit
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bios auf die Einfiilirung der Bucbstąben ę} ą, cż, beziehungs-

einera polnischen Originalwerke, sondern mit einer ganz deutlichen Trans- 
scription aus dem Czechischen zu thun haben, und dass die sprachliche 
C orrecth e it dieses Biichłeins eine ziemlich fra g lich e  ist. Ais Beweis 
dessen und zugleicłi ais Muster der alteren Schreibweise des FI. Ungler 
mogen nachstehende Ausziige dienen:

a) 0  ftm or3citin nieba y 3ieinie y m s 3ego fttnor3euia.
H a  p ocjatfu  buog m jjedjm ogaucy (tafo o tym  s. boftorom ie fmiab= 

cju) 3 tttemymomne bobrocy fm c, a nie 3 p o r ę b y  śabtte, ftmorstł niebo 
y 3iemie, iafo o tym  piftno 3afonu ftarego m ffiegadj rob3. ca. j. pomteba, 
3e pan buog pirm ego bnia ftmot^il icft fm iatłoft3 ro3b3telona ob ctetnnofcy; 
mtorego bnia firnowi! niebo y antely, jjlacfyetne ftm o^en te, ro3utnne, ttaufy  
ob boga rnłaue y tnaubrofcy pełne; t^eciego  bnia ftmor3yl m or3a, moby, 
3temie 3e mgem  b iern ym  y mjfecłptemi 3ioIy, 3 orno^mi ycfy y te3 pojytP y; 
c^tmartego bnia ftmorsyl flonce, śeby fmiecilo bttiomt, a mieftac3 y gm ia3by, 
aby fm iectły n ocy ; piątego 3tnier3eta m orffie  y ptaftmo n ieb ieffie ; fjoste[g]o  
bnia ftmor3il m fjłyjtjtfy 3tr>iei*3eta 3ientfPie.

b) ©  narobsen in  s. 3  a na (fol. 22, rec.to).
IDypelnioit ieft c^as porobsenia (£lt3biecie y porob3ila fyn a . 21 r>fly= 

geli to faiifteb3i a pt^irobtty iey, i^e nmielbił paan buog milofterb3ie frne 
f nia, y urabom ali fte iey. X} ftalo fie ieft m b3ten o fm y, pr3igli obi*3e= 
3omac3 bsiecie y m iattom ali iego iytnieniem oytc3a fm ego gadjariaffem . 21 
obpomiebaiac3 m atfa  iego, tre fla : n ifa fy ! ale beb3ie me3matt 3 an. r? r3efli 
f  nicy, i^e ^abny nie ieft m robsaiu trnym, flo ry  by byl tne3mait tym  iymie= 
niem . i }  f fa 3omaIt oytc3u iego, ftorym  by go djcial me3tnac3. 21 ^abamjft 
c^irnibla, n ap ifa l m om iacs: 3 a n  ieft iymietto iego. X} 3b3im ily fte fu  
mfjitcy. X} obtt>or3ony fan  Iptet ufta iego a ie3if iego y m om it, bobror3C= 
fń c3 boga. X} ftala fie ieft boia3tt nab mfjcmi fauftaby iycf? y  po mfjent 
p o g o ^ u  śibotuffym  ro3flam ialy fie m §y tfy  ty flom a. X} m io t ły  to m gttcy, 
ftor^i flygeli, tu ferce ftue, V3efuc3: Xf C30 to 30 b3tecie beb3te? obociem  
refa  pattffa  była s  ttynt. 21 gadptrtajj, ociec3 iego, uapjflniou (sic!) ieft 
bud?em s . y prorofotuał, r3efac3: pożegnany pan buog ifra ełffi.

c) <£3incie fobie pt'3iacie ł e 3 mamony uepratuof ci  (fol. 75, verso).
H sefł 3 e3us uc^ennifuotn ftuym pobobeufttuo toto : C jlo m ie f iebeit 

byl bogaty, ftori$ m iał m labarsa, a ten o ffa^o rt był prseb nim , iafoby  
ro3tnarł|al ftatef iego. X} 3atnolal go a r^efl ietnu: C30 to fłyge o tobie?  
tnybay poczet m labarstm a ttnego, bo iuś nie bebsieg m ocy tulabnacy etc.

d) 21u t 3, i e f t113eb y  f t o  3 m a r t m y d )  m s t a m g i ,  § e l  f  n i m ,  
n m i e ^ u  t e m u  (fol. 76, recto). 

t 3efl iemu 21brał)atn: syttu ro3potnni fie, 3es brał 30 ^irnota 
ttuego bobre r3ec3y, a £ a 3ar3 te3 3le. X} uyrtie fte rąbnie, ty fte p af  
mec3i§ . 21 tu tym  me tuffem mieb3i nam i a m am i cył m iełift ntmierb3ott
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weise cź =  c, ż, beziehungsweise z und ł . 1 Wenn man aber 
bedenkt, dass die Buchstaben ę, ą2 und ż, beziehungsweise z 
auch schon in den Druckwerken des J. Haller vorkommen, und 
die fiir c und ł yorgeschlagenen Gestalten noch im Laufe des 
X V I. Jahrhunderts von den hervorragendereń Krakauer Buch- 
druckern (so z. B. von H. Vietor; M. Wierzbięta, L. Andryso- 
wicz u. A.) durch ą und t ersetzt wurden73 so blieb dem FI. 
Ungler auch dieses an sich so geringe Verdienst nicht erhalten, 
und ist sonach die Forderung, die der polnischen Graphik 
speciell durch ihn zu Theil wurde, gleich Nuli zu setzen.

Doch dies sind eben die ersten tastenden Versuche ge- 
wesen, und der eigentliche Wendepunkt in der Geschichte der 
Graphik und der Orthographie der Polen trat thatsachlich erst 
mit der von Hieronymus Yietor im Jahre 1521 veranstalteten 
Ausgabe der G esprache zw ischen  dem K o n ig  Salam on  
und dem B auer M arcolph  ein.4 Zwar wissen wir nicht be- 
stimmt, ob die neuen7 hier zum ersten Małe erscheinenden 
Schriftzeichen von TT. Yietor selbst, oder von dem Uebersetzer * 1 2 3 4

test, aby cjy, Ftorjyj ob tub iy^i f mant, nie mogli, ani î ob tanu 
tub fem. rgeFI: prosge tefjby ciebie, oy^cje, jebys poflal go bo bomu 
oytcja mego, bo mam pietj bratuom, aby fmiabcjil ym, aby y oni nie pyp l̂t 
m toto miefce muf. 1} rjetl iemu 2lbraf}am: maiat} ITToijega y prorofy, 
tted? iyd) pofludjaia. 21 on rgeBI: Hicg, oytcje 21brafyamie, ale ieftlijeby 
fto 3 martmyd] jjel f nim, pofute ucjinia. X} v$dl iemu: poniema3 U lotka  
a prorofuom nie pofludjata, aniy iesjllije by fto 3 martmydj mftamjji, fjel 
f nim, mr>ier3u iemu.

1 Der Buchstabe e hat in or ig ina l i  die Gestalt € ; a die Gestalt Qi zum
-v

Unterschiede von A — a; c in den Ueberschriften die Gestalt CJ, im
r ^

Texte die Gestalt C y z in den Ueberschriften die Gestlat im Texte 
die Gestalt i  die Gestalt Z.

2 Fiir e ist iibrigens nicht selten e, fiir ą nicht selten au und u, fur z nicht 
selten z und fz  zu finden.

3 Der Buchstabe ł kommt etwa fiinfzigmal vor.
4 Die Ausgabe aus dem Jahre 1521 ist nur in einem einzigen, aus vier 

Blattern bestehenden Fragmente erhalten und wurde zuerst von M. Poliriski 
in den Wizerunki i roztrząsania naukowe, N. F., Serie II, Heft 15, S. 129 
bis 144, und dann noch einmal von Dr. Z. Celichowski in dem homo- 
graphischen Abdruck einer etwas jiingeren Ausgabe der Gesprache, Posen 
1876, S. 11—22, veroffentlicht.
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der Gesprache, dem Baccalauren Johann von K o sz y c z k i, 
erfunden worden sind, 1 allein dies andert an der Thatsache 
ais solcher gar nichts. Immerhin sind die G esp rache das 
erste p oln isclie  Buch gewesen, in denen sie wirklich vor- 
handen sind, und dies ist eben die Hauptsache. Speciell be- 
gegnen wir aber in dieser altesten Ausgabe der Gesprache 
zwischen Konig Salamon und Marcolph den Schriftzeichen ć 
und ś in chciwości, wyelmożnośći, pdmyęóy, miłośóy, czćy u. a.; 
den Schriftzeichen ź und dź in wdźyęcznośó, rządźczynyey, 
porodził, Hemie, weźrzawsshy, uźrzał u. a .; den Schriftzeichen 
ń und j  in nań, jest, jeśli und już, sowie dem Schriftzeichen 
a, welches, wie dies aus Beispielen, wie: d, ya, naprzód, 
pdmyęóy, slachetney, panyey, starościney, nałaskawssey, miała, 
ukazowdłd, nakładem, wybiyaó, Marchołta, gadanie u. dgl. m. 
hervorgeht, offenbar den Zweck hatte, nach dem Vorgange 
einiger Handschriften und des St. Zaborowski, den Unterschied 
zwischen dem offenen und dem verengten a anzuzeigen. In 
den Gesprachen zwischen Konig Salamon und Marcolph wird 
ferner auch der Unterschied zwischen den Buchstaben ę und ą, 
sowie zwischen den Buchstaben l und ł festgehalten, 2 und 
kommen in der praktischen Anwendung der ersteren wenige, 
in der praktischen Anwendung der letzteren fast gar keine 1 2

1 Das erstere ist jedoch das wahrscheinlichere, und sc-heint namentlich 
eine Stelle in der Yorrede eher fur ais gegen diese Annahme zu sprechen: 
Przeto juz iu ziet tą wielką chciwością — heisst es daselbst wortlich — 
gdybem zgotow a ł litery  d w ssytk i ku pism u p otrzeby , myśląc, co 
bych miał tak krotojilnego ndprzod wybiydó, wziąłem przed sie śmiessnego 
a krotojilnego Mdrchołtd gadanie z Salamonem, który moym włdsnym na- 
kłddem przez Jana bakałarza z Kossyczek, tez sługę twego pokornego, wyłozon 
jest w polskie z łdciny. Und in der Vorrede zur ersten Ausgabe des 
Lebens Christi aus dem Jahre 1522 heisst es noch bestimmter: Żadnemu 
mniemam być niewiddomo, z idlcimi trudnofcidmi y z nakłady niepo/politego 
przemoczenia włafnemi moimi ty ninieyffe błogosłdwione xiegi o żywocie 
pdńskim tymi literami nowo ndleźionymi, owffeyki w krainach niemieckich 
śldchetnemi y tudzieff ku okrafie iezykd tego fławetnego, idkozem to fferzey 
przy xiegach Salomonowych rozwodził, nieco tek nowego przyd aw diąc, 
pilnie z wielkim potem d fkondnim prdfdmi ndffemi sa wyrobiony.

2 Welche Gestalt der Buchstabe ł  in der ersten Ausgabe der Gesprache 
zwischen Konig Salamon und Marcolph hatte, ist mir, da ich weder das 
Original, noch ein Facsimile zur Yerfiigung hatte, nicht bekannt.
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Ungenauigkeiten yor.1 Der Herausgeber der Gesprache weiss 
ubrigens auch zwischen den Bucbstaben c und cz (letzteres =  <5) 
zu unterscheiden und gibt iiberall das Bestreben kund, die 
Graphik nnd Orthograpliie der Polen auf eine dem Lautreich- 
thume derselben entsprechende Stufe zu heben. Freilich will 
ihm dies nicht iiberall in gleicher Weise gelingen, und er 
yerwickelt sicb immer nocli in Widerspruche und Fehler, die 
nur bei einer mehr in die Tiefe gehenden etymologischen Ein- 
sicht und einer etwas grosseren typographischen Sorgfalt ver- 
mieden werden konnten. Worin er aber am haufigsten fehlt, 
ist vor Alłem die Verwechslung der Buchstaben s, ś und z ; 1 2 
ferner die Schwankung in der Bezeichnung des palatalen s, 
welches bald durch ss, wie z. B. in wssakoż, ssyrokie, nalaskdw- 
ssey, zndmienitssego, bald durch ssh, wie z. B. in usshy, weź- 
rzawsshy, miłuiessli, bald aber durch sz, wie z. B. in wszytko, 
wszytkimi, zgrzeszyli bezeiclinet wird; endlich die durch und 
durch systemlose Verwendung der Buchstaben v, w, i, y und j. 
—  Auf derselben Stufe, wie die alteste Ausgabe der Gesprache, 
steht in graphischer und orthographischer Beziehung aueh das 
L eb en  C h risti,3 welches in einer von B althasar O peć be- 
werkstelligten polnischen Uebersetzung zum ersten Małe im 
Jahre 1522 erschien; 4 dann die verschiedenen g eistlich en  
L ied er, welche bei I i . Vietor in den Jahren 1532— 1545 er- 
schienen; die b eiden  P sa lter  aus dem Jahre 1535 und ein

1 Dies ist aber nur unter der Yoraussetzung riehtig, dass die Transscription 
des M. Poliński, beziełrangsweise die des Z. Celicbowski, eine palao- 
grapbisch ganz verlassliclie ist, was mir, wenn ich die iibrigen bei 
H. Vietor erschienenen Druckwerke vergleiche, allerdings nicht sehr 
wahrscheinlich vorkommt.

2 So z. B. in miiozć fiir miło i 6, od rozchodu fiir od wschodu, zwarliwi fur 
sioarliwi, zwą fiir swą, zchowasz fiir schowasz u. s. w.

3 Ueber diese und die darauf folgenden Ausgaben des Lebens Christi hat 
in einer freilich noch ziemlich unsicheren Weise G. S. Bandtkie in der 
Hist. drukarń krak., S. 256—262; J. Lelewel in den Bibliograf, ksiąg 
dwoje, I., S. 117— 124, und am ausfiihrlichsten P. Przyłeelti in der 
Biblioteka zakładu im. Ossol., t. X., S. 105 f. gehandelt.

4 Allein ich muss ganz ausdriicklich bemerken, dass mir aus dieser altesten 
Ausgabe des Lebens Christi nur die ziemlich divergirenden Ausziige von 
Lelewel, Bibliograf, ksiąg dwoje, I., S. 118—120, von M. Wiszniewski, 
Hist. lit, pols., VI., S. 381—383 und iiberdies die Excerpte von Macie
jowski, Dodatki do pism. pols., S. 320 —323, zu Gebote standen.
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anderes aus dem Jahre 1540; die w eiteren Ausgaben des 
Lebens Christi, und speciell jene aus dem Jahre 1 5 3 8 ;1 die 
Biicher Jesu, des Sohnes des Syrach, aus dem Jahre 1541; 
die Rithm i germ anica ac p olonica  lin gu is ebenfalls aus 
dem Jahre 1541; die E rlau teru n g  der O ratio  dom inica  
aus dem Jahre 1543, und in gleicher Weise auch die iibrigen1 2 
bei H. Vietor erschienenen polnischen Biicher. —  In der 3. Aus- 
gabe des L eb en s C hristi aus dem Jahre 1538 ist (freilich 
mit Ausnahme der ersten acht Blatter) sogar eine gewisse Con- 
seąuenz und relative  Yollkommenheit sichtbar, 3 und kann,

1 Das einzige bis jetzt bekannte vollstandige Exemplar dieser Ausgabe 
befindet sich im Besitz der k. k. Jagielloniscben Bibliothek in Krakau, 
von der es laut einer Mittheilung des Dr. Estreicher im Jahre 1877 kauf- 
lich erworben wurde.

2 Mit Ausnahme etwa der Fortuny y cznoty rożnoszcz aus dem Jahre 1524, 
welche, wie dies aus Beispielen wie cznoty, roknoszcz, szlachecztwa, mno- 
gosćz u. a. hervorgeht, sich iiberwiegend noch an die alte Orthographie 
anschliesst.

3 Ich theile, um die relative Vollkommenlieit der von H. Vietor befolgten 
,Orthographie1 noch deutlicher hervortreten zu lasseu, eine Stelle aus 
der 1. Ausgabe des Lebens Christi nach der Abschrift des Maciejowski, 
Dodatki, S. 322, mit und lasse unmittelbar danehen dieselbe Stelle in 
meiner eigenen Abschrift aus dem Krakauer Exemplar der 3. Ausgabe, 
fol. LXVI, recto, folgen:

a) nach der 1 . Ausgabe.
A dla tego widząc Jesus miły 

smeieJc swoiey mdtki, posiał ndprzod 
Jana z Piotrem do niey, aby sie nie 
smećild, powieddiac iey, ihci iuz idiie 
syn twoy, mdtuchno błogosldwiona.
Zdtym kiedy Jesus miły przyssedł, 
mdtuchnd gi przywitdld y nadobnie 
obłapiła, tdm z Mdgddlena y z Marta 
prośild, dby wiecey ni echo diii do mid- 
std Jerozolimskiego, dby tu raczył s 
nimi pozywać bdrdnkd wielkonocnego, 
prossac go, aby nie chodził do Jeru- 
zdlem nd ten czwartek, bociesmy sly- 
sseli, iż ci sie na ćie groza, wymy- 
ślaiac nd twa święta miłość rozmdite 
rzeczy y tez męki. A tako Jesus nd 
proźbe ich pokorna obiecał sie s ni

ci) nach der 3.
91 bltyatego mibgac SefuS mik) 

fmetef mdtfi, poffal nafmgob Sand g 
piotrem  bo niel), dbt; fie nie fmećila, 
pottłiebdpac iet), ig ći iug ibgic fpn 
knot), matudjno Blogoffatoiona. 3 d= 
k)m liebt) Sefu8 mik) firgtjfebf, md* 
tudpia go firglpoitóld 1) naboBnie ob* 
Idpifd, tdm 3 Sttagbdlena t) 3 iktarta 
prośifd, dbt) toiecet) uicd)obgif bo midftd 
Serogolimffiego, abp tu rac3pl f ni
mi pogptuać Barania mieIfo[no]cnego, 
proffac go, abp niedfobgil bo Seruga* 
lem nd ten cgtuartef, boćiefmp fk)f* 
feli, ig ći fie nd ćie groga, totpnt)* 
ślaiac nd ttoa fmt)eta rnifofć rogtndite 
rgecgp t) teg moli. 21 tdlo Sefu§ ud 
progbe id) polorna obiecał fie f nimi
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wenn wir speciell dieses letztere Buch zu Grrunde legen, das 
graphisch-orthographische System, welches H. Yietor befolgte, 
folgendermassen charakterisirt werden:

1) Das offene a wird vom verengten durch einen Acut 
unterschieden; 1

2) das yerengte e wird durch y oder i, seltener durch e; 
das yerengte o regelmassig durch o und nur ausnahmsweise 
(so z. B. in cusz fur cóż) durch u bezeichnet;

3) das harte l wird vom weichen fast iiberall durch be- 
sondere Figuren1 2 unterschieden, und sind die Falle gegen- 
seitiger Verwechslung (wie z. B. mdlofci, milofnym, iesłi, roz- 
myfłanim, nafładować u. a.) viel eher auf den Mangel einer 
sorgfaltigen Correctur ais auf sprachliche Unkenntniss zuriick- 
zufiihren;

4) das palatale j  wird im Anlaute durch i, im Inlaute durch 
i und y und im Auslaute (so z. B. in moy, twoy, fwoy, rychley, 
raczey, panyey, wffytkiey, iydowfkiey) conseąuent durch y yertreten;

5) die Erweichung des c, dz, n, s und z wird in der Regel 
durch einen Acut (also: ć, ń, ś, ź und dz) bewerkstelligt und 
vor Vocalen in herkommlicher Weise durch Einschaltung eines 
i oder y angedeutet; 3

mi być przez iutro, to iest przez środę 
cdly dzień. A oni wssytcy s tego 
wielka rddość mieli, mówiąc: lutro 
gi uprośiemy, iz do Jeruzalem wiecey 
niepoydiie, ale tu s ndmi loielkonocne 
idgnie uiiwdć bedzie. Zdtym mu Mdg- 
ddlend z Martą, wieczerzą uczyniłd 
y z wielka pilnością sluzila. A idko 
iuz było po wieczerzy, tdko im iął 
rozmaite rzeczy powiedać o swey 
mece, iako wielkie rzeczy y męki 
miał ćirpieć, tdko, i z wssyścy, zd ona 
wieczerza siedząc, płdkdli.

bt)ć iutro, to ieft £1*363 Śrobe 
cdii) bjień. 21 oni tt>ffl)tci f tego mieb 
fa rdbofć mieli, mottriac: Sutro jafie 
go t>£rośieml), ijj bo 3 erugalem tuie= 
cet) nie popbgie, ale tu f ndmi miel= 
fonocne idgnie opin ać bebsie. 3 dtt)m 
mu 9Jtdgbdlend 3 SJtarta miecjerja 
O ceniła l) 3 mielfo pilnofćia ffujpta. 
21 iafo iu3 b£fo £0 miec3er3b, tafo im  
ial ro3maite rsecsp £omiebdć o [met) 
mece, iafo mieltie 1*30031) i mefi mtjat 
ćirpieć, tafo, ig mffpścp, 30 ona mie= 
0301*30 Siebsac, pfafdli.

1 Man merke: pokalone fur pokalane (scl. ciało) l b; rumiona fiir rumiana 4b; 
zopytał fiir zapytał 88a; zopytdłd fiir zapytdłd 118a u. s. w.

2 In Betreff dieser Figuren vgl. S. 955, Anm. 2; die von Zaborowski vor- 
geschlagene kommt im Leben Jesu (3. Ausgabe) im Ganzen viermal, und 
zwar auf S. 3a —4a vor.

3 Allein es muss bemerkt werden, dass das Schriftzeichen di nur auf den 
ersten fiinf Blattern vorkommt, im Uebrigen aber durch dz ersetzt wird;
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6) das palatale c wird consequent durch cz\ z in der 
Regel durch ż, beziehungsweise z =  ^  und nur ausnahms- 

weise1 durch f f  oder fz ; s in der Kegel durch f f  und nur 
ausnahmsweise durch fch oder fz; r stets durch rz bezeichnet;

7) u wird im Anlaute regelmassig durch v, im In- und 
Auslaute durch u geschrieben;

8) i wird promiscue durch i und y f  und dieses letztere 
promiscue durch y und i * 1 2 3 vertreten;

9) e wird in der Regel durch e, jedoch mitunter (so z. B. 
in rzemięsła, fMwętnego u. a.) durch ę bezeichnet;

10) ę wird in der Regel durch ę,4 jedoch stellenweise 
(so z. B. in fie, iedne, świetey u. a.) durch e und einige Małe

ferner, dass die Schriftzeichen 6, ś und ź auch vor i, beziehungsweise 
vor y zu stehen kommen, wahrend di mit Ausnahme von einigen drei 
oder vier Fallen vor i gewohnlich durch das blosse dz ersetzt wird, und 
endlich, dass Falle, wie oświećiono fiir oświecono, w boće fur w boce, sercu 
fiir sercu. opadaiaćz fiir cpadaiac, ocziecz fiir ociec, othcza fiir othca, wy- 
bawicz fiir wybawić, rodżyć fiir rodżyć, nienriedżidła fiir niewiedźidM, ro- 
ślanye fiir rozlanye, Jcrzwie fiir krwie u. a. offenbare Druckfehler sind.

1 So z. B. in cięffko, cieffkofći, ci/fczba, na nofzkach, wffakofz u. a.
2 Die Conjunction i wird jedoch bestandig durch y yertreten.
3 Einmal, im Worte nietelko, wird y durch e ersetzt.
4 In Betreff der Schreibung des Buchstabens ę muss die Ansicht Małecki’s, 

Gramatyka historyczno-porów., I., S. 21, wonach die gegenwiirtig iibliche 
Gestalt (z ogonkiem e, po dzisiejszemu) angeblich schon im Jahre 1521 
zum Yorschein trat, dahin berichtigt werden, dass in den alteren pol- 
nischen Druckwerken bios zwei Gestalten bekannt sind: 1. Die Ge
stalt die sich ausser den biblischen Erzahlungen des FI. Ungler nur 
noch in den Druckwerken des M. Wi erzb ie ta  und auch hier nur an 
den mit kleinerer Schrift gedruckten Stellen findet, und 2. die Gestalt

die sich seit H. Vietor,  mit Ausnahme der sub 1. specificirten Falle, 
standhaft bis zum Ausgang des XVI. Jahrliunderts erhielt. Gegen Ende 
des XVI. Jahrhunderts, allerdings nur auf Ti te ln und sonstigen, mit 
lateini scher  Schrift oder der sogenannteu Antiąua gedruckten Stellen, 
begann aber allmalig auch die gegenwartige, wie bekannt, aus der Ab- 
kiirzung des łateinischen ae entstandene Gestalt e in Gebrauch zu treten 
und sich im Laufe des XVII. Jahrhunderts, nicht ohne Zuthun der boh- 
mischen Briider, die in Leszno eine eigene Druckerei errichteten und 
sich mit Vorliebe der łateinischen Schrift bedienten, immer mehr und 
mehr einzubiirgern. Ais das alteste polnische Druckwerk, in dem die 
Gestalt e in der Bedeutung des nasalen e vorkommt, kann, abgesehen 
vom Neuen Charakter, speeiell der Gesandtschaftsbericht des D. Napragi,
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(so z. B. in fwiątofć, vdrączenie, vdrączaiąc, wypądza u. a.) durch 
ą ausgedriickt;

11) ą wird mit Ausnahme solcher Falle, wie oglądać 
dostępie, sędzić u. a,, in der Regel durch ą ( =  # )  geschrieben;

12) b wird in der Regel durch b, jedoch manchmal (so 
z. B. in głępffa, opcymi, opcowdnia) durch p bezeichnet;

13) d wird in der Regel durch d und manchmal (so z. B. 
in flotki, flotkofć, fłotkofći, w pofrzotku, brzytki) auch durch t 
ersetzt;

14) f  wird in der Regel durch f ,  jedoch mitunter auch 
durch ff, ph und w geschrieben; 1

15) k wird in der Regel durch k und nur in fremden, 
z umai lateinischen Worten stellenweise durch c* 1 2 ausgedriickt;

16) t wird in der Regel durch t, jedoch stellenweise (so 
z. B. in iywoth, oihcd, they, Elżbietha, Nazareth) durch tli und 
ein Mai (in vplodwffy) durch d bezeichnet;

17) w wird in der Regel durch w und nur ausnahmsweise 
(so z. B. in prawdzwy, svego, pracouać, żyuotem) durch v und u 
vertreten;

18) z wird in der Regel durch z, jedoch stellenweise auch 
durch s;3 und dieses letztere in der Regel durch/und s, jedoch 
stellenweise auch durch z bezeichnet.

Der relative Fortschritt, den H. Vietor auf dem Gebiete 
der poln. Graphik und Orthographie anbahnte, ist aber um so 
hoher zu veranschlagen; ais sich ilirn bald auch die ubrigen 
Krakauer Buchdrucker anschlossen und bestrebt waren7 sein 
Werk weiterzufuhren. —  Am eifrigsten geschah dies durch 
Marcus Scłiarffenberg ( f  1545), der ais Freund und mehr-

N. Zakolius und M. Kellemesius bezeichnet werden, der in polnischer, 
von J. Januszowski bewerkstelligter Uebersetzung, wie bereits oben be- 
merkt wurde, im Jahre 1595 das Licht der Welt erblickte.

1 So z. B. im Worte Józef, welches folgendermassen declinirt wird: Jozepli, 
Jozew, Jozewa, Jozefie, Jozefowi u. s. w.

2 In den X ięg i, k tóre  zową ięzyk, welche gleichfalls bei H. Vietor im 
Jahre 1541 erschienen, werden aber nicht nur solche Worte, wie castd- 
lanowi, cdnclerzowi u. a., sondern (vgl. diesbeziiglich Maciejowski, Dod., 
S. 344) eigenthumlicher Weise auch echt polnische Worte, wie crdkow- 
skiemu, crdsomowa u. a. nicht durch k, sondern durch c geschrieben.

3 So z. B. in smiłuy fie  fur zmiłuj się, łes fiir łez u. s. w.
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jahriger Geschaftsgenosse des H. Vietor sich das System 
desselben in einer so vollstandigen Weise aneignete,1 dass 
zwischen den polnischen Druckwerken des letzteren und 
denen des ersteren in dieser Beziehung thatsachlich fast kein 
Unterschied besteht.2 —  Dem Beispiele des Marcus folgten 
selbstverstandlich auch seine beiden Sohne Nicolaus (f  1606) 
und Stanislaus Scharffenberg (f  circa 1585). Auch sie be- 
miihten sich eifrigst, den graphischen und den orthographi- 
schen Vorschriften des H. Vietor mittelst ihrer Druckwerke3 
Eingang zu verschaffen und dieselben womogłich zu den 
herrschenden zu machem Wahrend aber Marcus Scharffen
berg, wie gesagt, den diesbezuglichen Vorschriften seines 
Freundes fast ohne allen Ruckhalt folgte,1 liessen sich seine

1 Ich liatte von den Druckwerken des Marcus Sckarffenberg speciell das 
Ossolinski’sche Exemplar des T o b ia s  und einige Excerpte aus dem 
Puław er Exemplare des T ractatus de duabus Sarm atiis zur Ver- 
fiigung.

2 Nur in Bezug auf die Schreibung der Buchstaben z und ź, beziehungs- 
weise di, ist ein kleiner Unterschied bemerkbar. Das Schriftzeichen z 
wird namlich weder durch einen Punkt, noch durch eine Art Circum- 
flex, sondern durch einen wagrechten Strich angedeutet und das Schrift
zeichen i  mit dem dariiber stehenden Acut in dieser Weise verbunden, 
dass beide zu einer einzigen Figur ( =  verschmelzen. Im T ob ias , 
freilich nur in den Marginalnoten auf S. 3 und 4, habe ich iiberdies eine 
besondere Gestalt t  fur den Buchstaben ł  gefunden, die meines Wissens 
nur noch in den Druckwerken der W it we des FI. Ungler vorkommt. 
Auch muss bemerkt werden, dass in Yerbindung mit dem langen f  der 
Buchstabe <? ebenso wie der Buchstabe l eine gleiche Gestalt haben. 
Es bleibt uns daher bei Transscribirung dieser Verbindungen nichts 
Anderes iibrig, ais je nach dem Sprachgebrauche bald ł, bald l zu setzen.

3 Sie standen mir, Dank der Zuvorkommenheit des O s s o lin s k i ’schen 
Institutes und dem regen Eifer des h ie s ig e n  Herrn Bibliothekars, 
grosstentheils in originali zur Yerfugung.

4 Ais Beweis dessen mogę folgende, aus dem 2. Capitel des Tobias ent- 
lelmte Stelle dienen: 31 p otp m , gbp bt)fo fioieto Utocgpfte panffie  i) fprdit)ion 
bt)f obiab bobrt) in bom u S o b ia ffo iu ip n , rgeff ftjnotui [m em u : tjbg t) prgptuiebj 
nieftore g pofolenia naffego, co fie bota boga, abt; g ndtni goboindli. ®bt) 
tebp tupffebf, luroćif [ie gafie [i)] ognatpnif iem u , ig ieben g fi)noio Sgrdelfficf) 
fcieti) legi) na blict). 31 lunet iui)3focgt)iufft) gga ftola , opufcilufft) obiab fiuot), 
natffcgo prgpbiejaf bo ćidfa. 31 lujialufft) ono, boniofl bo bom u  fiuego potdie= 
m n ie , abp, fiebtj flohce gdfjfo, opatrgnie fdfotuaf iego. 31 gbt) S frp f ćiafo , iabf  
btjleb g pfdcgent i) g brgeniem , tofpom indiac na ono m o u e , f lo ra  rgeff pan
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Sohne vielmehr schon von dem Wunsche leiten, in der Graphik 
und der Orthographie desselben Yerbesserungen anzubringen, 
die ihnen leider nur zum Theile gelangen.1 Ja, es gibt unter 
den Druckwerken, die aus der Officin der Sobne des Marcus 
Scharffenberg in dem Zeitraume von 1550— 1564 hervorgingen, 
nicht selten Erscheinungen,* 1 2 die in graphischer und ortho- 
graphischer Beziehung einen formlichen Ruckschritt bedeuten 
und das Ansehen dieser Officin eher schadigen ais fordem.

Zum Gliicke sollten diese Uebelstande nicht mehr lange 
dauern. W ie die Sohne des Marcus Scharffenberg, so hatte 
zu gleicher Zeit auch der Krakauer Buchdrucker Lazar Au- 
tirysowicz (er wirkte ais Typograph ungefahr von 1550— 1577) 
sich speciell auf die Yerbesserung der polnischen Graphik 
und Orthographie verlegt3 und schon um 1558 durch Ent-

prjeg 9lmo§ prorofd: ®ni ftoicte rodffe obracaia fio tu gdPobe t) tu pPacg. $o 
jacpobfie tebp ffonca ffebP p pocpotuaP go. 9) fatali go tuffptcp fretuni tego, 
rgefac: 3ug bla tep rgecgl) fagano ćio gabić, a tebtuieś gacpotuaP gdrbfo, a gafie 
pogrubieli? Utnarfe. 9He Sobiafi, tuiecep fie boiac boga ntg frofa, cptuptaf 
ćiaPa gdbitpcp p SfrpP tu bomu ftupm, d tu poPnocp ic pocpotuaP. 9) prgpbdPo 
fie, ig niettorego bnid fprdcotudnt) pogrgebtnp, prgpffebPffp bo bomu ftuego, 
porgućiP fie poble fcianp t) ufnaP, ig 3 niagbd ia8foPcgego fpiacemu ćiepPe Papua 
UpabPp ud ocgp p oflnaP . . .

1 So haben sie nach dem Vorgange des Seclucian die Schriftzeichen m, 
p  und w einzufiihren unternommen, beobachteten sie aber in der Praxis 
bis zum Jahre 1565 ebenso selten wie die besondere Bezeichnung des 
erweichten ś und di vor i, was gewiss nicht folgerichtig war. Auch noch 
in der Bibel aus dem Jahre 1575, die unter den mir bekannten Druck
werken der Sohne des M arcus S ch arffen b erg  ais das correcteste 
gelten kann, finden sich nicht selten Schreibungen wie: zftdM fie , zftdły 
fie  neben co fie sftaio, na wirzch, żwirze, dopiro, poniewafz, temifz, cie- 
fzkiem, nniozfzy, cudzołofbwd neben cudzotoztwa und cudzołoiflwa, wyieidza, 
wieidzbidrfkiey, pułlora, na pnłnocney ftronie, wymafz u. s. w. Und 
dennoch hat G. S. Bandtkie, dessen Fach doch die Bibliographie gewesen, 
keinen Anstand genommen, in den Rozmaitości naukowe pro 1829, I., 
S. 100, die seitdem mehr ais billig wiederholte Behauptung aufzustełlen, 
dass die Briider Nicolaus und Stanislaus Scharffenberg die e ig en tlic lien  
B egriinder einer einheitlichen polnischen Orthographie waren,

2 So z. B. die Vorrede zu dem durch die Erben des Marcus Scharffenberg 
von den Erben des FI. Ungler ais Eigenthum erworbenen und im Jahre 
1556 unter ihrer eigenen Firma zum zweiten Małe herausgegebenen 
botanisch-medicinischen Werke des S p iczyń sk i.

3 Was dagegen die iibrigen, zu gleicher Zeit mit Marcus Scharffenberg 
und seinen Sohnen wirkenden Krakauer Buchdrucker anlangt, so werden
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fernung wenigstens der auffallenderen orthographischen Wider- 
spriiche, sowie durchEinfuhrung einiger noch fehlenden Schrift- 
zeichen in dem graphischen Systeme des H. Vietor eine Liicke 
ausgefiillt, die sich, je weiter, je fiihlbarer machte. Im Be- 
sonderen1 hielt er sieh an nachstehende Normen:

1) Das offene oder das ,lateinische‘ a ist von dem ver- 
engten oder dem ,polnischen‘ a in der von St. Zaborowski 
vorgeschlagenen Weise dureh einen Acut zu unterscheiden;

2) bei e und o ist vice versa nicht das offene, sondern, 
wie dies schon Seclucian im Jahre 1551 versuchte, * 1 2 das ver- 
engt gesprochene durch einen Acut anzudeuten;3

sie hier absichtlich, und zwar aus dem Grunde iibergangen, weil sie, 
wie dies aus ihren Druckwerken ganz klar hervorgeht, zur Entwicklung 
der Graphik und der Orthographie der Polen so viel wie nichts bei- 
trugen. Die W itw e  des FI. U n gler hatte sich z. B. standhaft an die 
orthographische Praxis ihres Mannes, die Buchdrucker M atthaus und 
H ieronym us S ch arffen b erg  an die Orthographie des H. Vietor und 
der Buchdrucker M atthaus W ie rzb ie ta  halb an FI. Ungler und halh 
an H. Yietor gehalten.

1 Ais Beleg vgl. vor Allem die juristischen Werke (vorzugsweise Ueber- 
setzungen) von B artholom aus G ro ick i, dann die polnischen Werke 
von J. K och an ow sk i, die ebenso wie die von Groicki fast ausnahms- 
los bei L. Andrysowicz gedruckt wurden, und unter anderen auch die 
Ausziige, die Lelewel in den Bibliograf, ksiąg dwoje, I., S. 153— 161, 
mittheilt. Die Ausziige, welche M. Wiszniewski in seiner Hist. lit. pols., 
VI., S. 435—461 und S. 469—481 bietet, wie nicht minder die Excerpte, 
welche A. Maciejowski in den Dod. do pism. pols., S. 360 f., veroffent- 
lichte, sind dagegen ais unzuverlassig ganz aus dem Spiele zu lassen.

2 Allein es muss bemerkt werden, dass die Schriftzeichen d, e und ó ais 
Stellvertreter der verengten Yocale ausnahmsweise auch schon in der 
S zaroszp a ta k er  B ibel vorkommen, und dass sonach Seclucian die 
Idee, die verengten Vocale durch einen Acut zu bezeichnen, seinerseits 
aus dieser oder aus einer ahulichen Handschrift entlehnt haben konnte.

3 Zu den friihesten, auch die Schriftzeichen e und 6 enthaltenden Druck
werken des L. Andrysowicz gehoren, wie dies schon auf S. 959, Anm. 2 
bemerkt wurde, die im Jahre 1562 erschienene 2. Ausgabe des P orządek  
są d o w y  fpraw  m ieyfk ich , sowie die 2. Ausgabe der U f t fi w a p ła cey  
aus demselben Jahre. Was dagegen die W orterb iich er  K n a p sk i’s 
anlangt, auf welche sich P. Malinowski in seiner Grammatik, S. 178, be- 
ruft, so ist zu bemerken, dass in der ersten, aus dem Jahre 1621 stam- 
menden Ausgabe des Thesaurus nur das offene a und das verengte e, 
das letztere ziemlich regellos, durch einen Acut bezeichnet werden. In 
der folgenden, aus dem Jahre 1643 stammenden Ausgabe wird allerdings
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3) i ist mit Ausnahme der Conjunction y ( =  i) und des 
Reflexivpronomens fye regelmassig durch i, und der Buchstabe y, 
mag er etymologisch einem altsloy. n oder rKi entsprechen, stets 
durch y zu schreiben; 1

4) j  ist im Anlaute der Silben stets durch i, im Aus- 
laute derselben stets durch y und nur in Yerbindung mit einem 
vorhergehenden i (so z. B. in bije, zabije, przbije, krześćijański,

99

pijany, o kiju) durch die Ligatur 1] =  i +  j  auszudriicken;
5) u ist im Anlaute und wenn es allein steht stets durch v, 

im In- und Auslaute dagegen stets durch u zu bezeichnen;* 1 2

6) c ist regelmassig durch c; ć durch z ; 3 cz durch z; 
z durch ż und nur ausnahmsweise durch fz ; r durch rz; dz 
durch dz; dz durch di; k durch k zu schreiben;

audi sdion das verengte o mit einem Acut versehen, allein ebenfalls in 
einer uicht iiberall gleicliformigen Weise. So lesen wir daselbst einer- 
seits bóg, ból, król, królik, wieczór, błona, błónka, gonitwa u. s. w., und 
andererseits wieder mówić, moy, mozg, mrowkó, mroź, mrzygłod, nawoź, 
bokow, bolenie, podnobek u. a. In den spateren, aus dem Jahre 1668 und 
1693 stammenden Ausgaben ist aber die Confusion noch arger.

1 Die sub 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 angefuhrten Regeln kommen 
speciell auch schon in der ersten, aus dem Jahre 1558 stammenden 
Ausgabe der U sta w i p ła ce y  vor, und sind wir daher kaum irre ge- 
gangen, wenn wir ais den Beginn des L. Andrysowicdschen Reform- 
werkes das soeben genannte Jahr ansetzten.

2 In den mit lateinischer Uncialschrift gedruckten Stellen wird aber der 
Buchstabe u auch im In- und Auslaute durch v vertreten.

3 In den Druckwerken des M atthaus W ierzb ie ta , wie nicht minder 
in denen der Sohne des M arcus und des Sohnes des M atthaus 
S ch arffen berg , ja selbst in denen, die aus der Officin des M atthaus 
und des Ja cob  S ieben eych er  hervorgingen, wird aber ungeachtet 
dessen das palatale c auch noch in der zweiten Halfte des XVI. Jahr- 
hunderts in der von FI. U ngler vorgeschlagenen Weise durch cz, be- 
ziehungsweise durch cz bezeichnet. Ja, sogar die Druckerei des Andreas 
P io trk o w cz y k  folgte in der ersten Zeit ihres Bestandes (vgl. beispiels- 
weise das Gniazdo cnoty etc., w Kr4kowie, z druk4rniey Piotrkowczyka, 
roku 1578) dem allgemeinen Usus und druckte cb, beziehungsweise cz, 
nicht cz. Gegen Ende des XVI. Jahrhunderts wurde sie aber eines an- 
deren Siunes und bekehrte sich (vgl. z. B. den Nowy testament, wiernie 
k szczyrze przełożony przez D. Jakoba Wvyka, w Krakowie, 1593, oder 
die Kazania o siedmi sakr4ment4ch, czynione y napisane od x. Piotra 
Skargi, w Krakowie, 1600 u. a.) zu der Vietor-Andrysowicz’schen Regel.



7) s ist im An- und Inlaute stets durch langes, im Aus- 
laute stets durch rundes und nur im Anlaute des Wortes stać 
się durch sf zu bezeichnen; 1

8) die Erweichung der Consonanten ist in der Regel durch 
einen Acut anzudeuten und diese Bezeichnungsweise ausser ć, 
ń, ś, ź und dź auch auf die Schriftzeichen V, f', rn, p und w 
auszudehnen;

9) die Erweichung der Consonanten ist vor Vocalen uber- 
dies durch Einschaltung eines i anzudeuten; 1 2

10) c, ś, ź und dź sind in der von H. Yietor eingefuhrten 
Weise auch vor i zu beląssen;

11) das palatale s ist nach dem Vorgange des M. Wierz- 
bięta3 stets durch fz und die Ligatur sc entweder durch fzcz 
oder fez auszudriicken;

12) t kann nach Belieben auch durch tli geschrieben werden.

[979] Historisclie Uebersiclit der Graphik und der Orthographie der Polen. 3 5

Und resumiren wir, so lassen sich die F o rtsc h ritte , 
die der Graphik und der Orthographie der Polen speciell durch 
die K rakauer Buchdrucker des X V I. Jahrhunderts zu Theil 
wurden, folgendermassen formuliren:

Dem J. H a ller  gebiihrt die Einfuhrung der Buchstaben 
ą, ę, rz und ż.

1 Diese letztere, iibrigens auch bei M. W ierzb ie ta  und den B ru dem  
S ch a rffen b erg  vorkommende Schreibweise ist allem Anscheine nach 
auf den Umstand zuruckzufiihren, dass mau sich vorstellte, dass das 
Yerbum słać się ein zusammengesetztes, aus der Praposition s — et und 
dem Yerbum stać sie bestehendes Wort ist.

2 In den Druckwerken des FI. U ngler, ja selbst in denen des H. V ietor  
und des M. W ie rzb ie ta  ist jedoeh ebenso haufig auch das Schrift
zeichen y zu fiuden.

3 Ich sagę darum ,naeh dem Vorgange des M. W ierzbieta*, weil er that- 
sachlich der erste war, der die Buchstabenverbindung sz, welche in den 
Druckwerken des J. Haller, wie nicht minder in den alteren Druck
werken des FI. Ungler auch fur s und ś fungirte und von H. Yietor und 
Anderen, die ihm folgten, selbst nocli von L. Andrysowicz in der ersten 
Zeit seiner typographischen Wirksamkeit, grosstentheils durch ss ersetzt 
wurde — consequent in der Bedeutung des czechischen s anwendete.

3
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Dem H. Y ie to r  die Einfiihrung der Buchstaben: d, ć, ń, 
ś, £, dź und di; die Bestimmung, dass die Buchstabenver- 
bindung cz, welche in den Druckwerken des J. Haller, des 
FI. Ungler und selbst noch in denen des M. Wierzbięta nicbt 
selten mit c und c wechselt, ein fur allemal die Bedeutung 
des czech. c erhalte; 1 die Ersinnung einer Reihe von G-estalten 
fur das harte l,1 2 von denen sich schliesslicb die in der jiingeren 
Ausgabe des Marcołph gebrauchliche festsetzte; der erste 
schuchterne Versuch der Einfiihrung des Schriftzeichens j 3 
und zugleich das Bestreben, die zerfahrene, von Widerspriicben 
strotzende polnische Rechtschreibung auf eine etwas solidere 
Basis zu stellen.

Dem M. W ie r z b ię ta  die Bestimmung, dass die Buch- 
stabenverbindung sz lediglicb zur Bezeichnung des palatalen s 
zu dienen habe.4 5 6

Dem L. A n d rysow icz endlicb die Einfiihrung der Buch- 
staben : b', oh, y  und w ;b die Vervollstandigung der polni- 
scben Vocalreihe durch Einfiihrung der von Seclucian heriiber- 
genommenen Schriftzeicben e und 6, und vor Allem das Ver- 
dienst, in die yon H. Vietor nur theilweise reformirte polnische 
Rechtschreibung, wenn nicbt eine sich iiberall gleicbe, stich- 
baltige Consequenz,0 so doch eine gewisse Ordnung, eine ge- 
wisse Regel gebracht zu haben.

1 Ueber andere Schreibweisen des c vgl. S. 978, Anm. 3.
2 Vgl. S. 955, Anm. 2.
3 Im Interesse der Yollstandigkeit mnss jedoch bemerkt werden, dass der 

Buchstabe j  ais besonderes Schriftzeichen (und nieht in Yerbindung mit 
einem nachfolgenden i) sich auc.h in den oben erwahnten Druckwerken 
des FI. U n gler und einige Małe auch bei M. S ch a rffen b erg  und seinen 
Sohnen findet.

4 Vgl. S. 979, Anm. 3.
5 Selbstverstandlich in der auf S. 957, Anm. 3 angedeuteten Weise.
6 Die hervorragendst,en Fehler, dereń sich L. Andrysowicz schuldig machte, 

sind: a) dass er die Bczeichnungsweise, die er von Seclucian fiir das 
verengte e und o acceptirte, nicht auch auf das verengte a ausdehnte; 
b) dass er die Einschaltung des Buchstabens i ais Zeichen der Erweichung 
vor Vocalen nicht ganz aufgab; c) dass er fiir den Laut j  nicht das be- 
treffende Schriftzeichen einfiihrte; d) dass er in derselben Weise, wie 
das erweichte ć, ś, i  und <fś, nicht auch die iibrigen, der Erweichung 
fahigen Consonanten, sobald sie vor i zu stehen kommen, durch einen
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IV. Die im XVII. und XVIII. Jałirłnmderte 
durchgefiihrten Modificationen.

Doch gerade zu der Zeit ais die ,Graphik und Ortho- 
graphie‘ der Polen durch die Verbesserungen, die ihnen durch 
H. Vietor und L. Andrysowicz zu Theil wurden, ihre relatiye 
Vollkommenheit erreichten,* 1 begann auch ein th eilw eiser  
R iick sch ritt derselben. —  So wurden von den tonangeben- 
den Krakauer Buchdruckern und unter ihrem Einfłusse auch 
yon den iibrigen polnischen Typographen aus der Zahl der 
Geltung habenden polnischen Schriftzeichen zunachst die Buch- 
staben e und ó ausgeschieden und konnten, trotzdem sich 
Manner von der Bedeutung eines K n a p sk i fiir sie einsetzten, 
auch spater nicht mehr zurtickgefiihrt werden. Ja, sogar die- 
jenigen, die die Berechtigung dieser Schriftzeichen theoretisch 
zugaben und darauf beziigliche Regeln aufstellten (ich nenne 
beispielsweise den Caspar T rą d k o w sk i, den L u ca s P io 
tro w sk i, den anonym en Herausgeber der Grammatik des 
J. Ursinus aus dem Jahre 1698, den gleichfalls anonym en  
Verfasser der orthographischen Tabelle, die die polnischen 
Jesuiten ihrem yerrufenen Alvarus beidruckten u. A .) , be- 
obachteten sie in der Praxis gar nicht und schrieben, ohne sich 
iiber den Widerspruch, den sie hiemit begingen, yolle Rechen- 
schaft zu geben, anstandlos: pierwsze, ktorey, kreska, na wierzchu, 
niema, mówią, bożey, głośników, clwoch, chleb, gniew u. s. w. Nur 
in den Worterbuchern K n a p sk i’s (vgl. S. 977, Anm. 3) und 
den daraus yerfertigten Ausziigen (wiewohl nicht in allen) 
schleppen sich die Schriftzeichen e und ó noch eine Zeit lang 
fort, bis sie schliesslich ganz aufhoren. In den Id io ty sm i  
p o lo n ic i, Calissii 1765, sowie in dem O rth ograp h iae  polo- 
nae com pendium , welches in den Jahren 1762 1777 rasch

Acut bezeichnete; e) dass er neben dem Buchstaben t aucb noch das 
ganz uberfliissige tli duldete.

1 Ich muss jedoch ganz ausdrucklich bemerken, dass in Handsehriften (vgl. 
diesbezuglich die Anecdota palaeopoloniea von A. Kalina und unter anderen 
auch die von Maciejowski in den Dodatki do pism. pols., S. 159 f. ge- 
sammelten Materialien) auch noch in diesem Zeitraume die volłstandigste 
Confusion und Regellosigkeit herrschte.

3*
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mehrere Auflagen erlebte, diirfte das Schriftzeichen o wohl 
zum letzten Małe erscheinen. —  W ie die Schriftzeichen e und o, 
so schwanden im Laufe des X V II. Jahrhunderts auch die Buch- 
staben ńi und w und zu Anfang des X V III. Jahrhunderts, 
in Folgę der stets zunehmenden orthographischen Sorglosigkeit, 
an der sich Schriftsteller und Buchdrucker in gleicher Weise 
betheiligten, auch die Schriftzeichen b' und p aus dem Be- 
reiche der polnischen Graphik.1 —  Ungefahr gegen Ende des 
X V II. Jahrhunderts (in den S yn on ym a, seu dictionarium 
polono-latinum etc., Calissii 1764; ferner in den Id io ty sm i  
p olon ici, Posnaniae 1755, Calissii 1765; in dem B reslau er  
A b d ru ck  der Bibel W ujek’s aus dem Jahre 1771 u. a. ist 
das Schriftzeichen a vereinzelt allerdings anch noch in der 
zweiten Halfte des X V III. Jahrhunderts zu finden) begann sich 
schliesslich auch die besondere Bezeichnung des offenen a zu 
verlieren, und das polnische Alphabet enthielt, nachdem alle 
diese Modificationen vollbracht waren, nunmehr noch folgende 
Schriftzeichen: a, ą, b, c, cz, c, d, dz, di, dż, e, ę, / ,  g, li, cli, i,

1 Diese letztere, durch die einschlagigen D ru ck w erk e ausser allen Zweifel 
gest,ellte Thatsache wird iibrigens mit gleicher Uebereinstimmung auch 
von den diversen polnischen O rthograph en  bestatigt. So kennt z. B. der 
gelehrte L ucas P io trow sk i, der Verfasser der Grammaticarum Insti- 
tutionum libri IV, die zum ersten Małe wahrscheinlich schon im Jahre 
1634 erschienen, noch alle zehn mit einem Acut versehenen polnischen 
Consonanten, fiigt, aber in Betreff' des erweichten w ganz ausdriicklich 
hinzu, dass dasselbe fast aus dem Gebrauche trete: f-id w cum notula 
fere uegligitur. Der anonym e H erau sgeber der dritten, zu Zamość 
im Jahre 1698 erschienenen Ausgabe der lateinischen Grammatik des 
J. Ursinus kennt dagegen von den mit einem Acut versehenen polnischen 
Consonanten nur noch die Schriftzeichen V, <5, ?ń, ń, ś, ś und di und der 
Grammatiker B. K. M alick i, der Verfasser des Tractatus ad compend. 
cognitionem linguae polon, und anderer Werke, in seinem Klucz do ięzyka 
francuskiego, der im Jahre 1700 erschien, bloss die Schriftzeichen ć, ń, 
ś, i und di. Der anonym e Verfasser des Orthographiae polonae com- 
pendium, das mit der neuen, etwas verbesserten Ausgabe des Alvarus 
zugleich zu Kalisz im Jahre 1762 erschien, versucht zwar ebenso wie 
e und ó, so auch die Schriftzeichen b' und y  wieder herzustellen, muss 
aber selbst eingestehen, dass diese in der Aussprache nur von Wenigen 
(er meint selbstverstandlich die Gebildeten) beobachtete Unterscheidung 
beinahe gar nicht in Betracht komme: B et p quibvfdam locis extenuatum 
et fubtilms nonnulli ejferunt, ut: iedwafJ, karp, rerum id fere in confidera- 
tionem non venit.
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k, l, l, m, n, ń, o, p, r, rz, s, sz, ś, t, u, w, x, y, z, £ und z .1 
—  Uebrigens, auch die Belassung des ublichen Erweichungs- 
zeichens liber 6, ń, ś, ź und dź vor i, die wir ais eines der charak- 
teristischesten Merkmale der Vietor-Andrysowicz’schen Schreib- 
weise kennen gelernt haben, wurde ungefahr um dieselbe Zeit 
wie das Schriftzeichen d aufgegeben und kommt ebenso wie 
dieses in der zweiten Halfte des X V III. Jahrhunderts nur noch 
yereinzelt vor. —  Selbst die Jesuiten, die in ihren grammatikali- 
schen und lexikalischen Werken sich ziemlieh strenge an die 
orthographiscben Vorschriften des P. Knapski, ais eines ihrer 
grossten Sprachkenners,1 2 hielten, liessen diese7 von ihm sehr warm 
erapfohlene Massregel in der zweiten Halfte des X V III. Jahr
hunderts ganz fallen und beobachteten sie in ihren, seit dem 
Jahre 1762 herausgegebenen Schul- und sonstigen Buchern 
nicht mehr.

V. Zustand der Graphik und der Orthographie der Polen 
in der Gegenwart.

Mit dem Aufschwunge der grammatischen Studien, die 
zu Anfang dieses Jahrhunderts sich neu zu beleben begannen, 
sind selbstyerstandlich auch die Graphik und die Orthographie 
der Polen in ein Stadium getreten, wo die Aufmerksamkeit der 
polnischen Sprachforscher sich ihnen von Neuem zuwandte. Es 
traten Manner zum Vorschein, die wenn nicht nach radicalen, 
auf einem einheitlichen, fest in sich geschlossenen Principe 
beruhenden Reformen (wiewohl spater auch solche gefordert 
Ayurden), so wenigstens nach Restituirung von Verbesserungen 
yerlangten, die im X V I. Jahrhundert bereits da waren, jedoch 
durch die orthographische Sorglosigkeit der nachstfolgenden 
Jahrhunderte, wie soeben gezeigt wurde, abermals in Ver- 
gessenheit geriethen. Allein, so berechtigt und bescheiden zu- 
gleich diese letztere Forderung auch sein mochte, es gelang 
ihr nicht, sich allgemein Gehor zu yerschaffen. Man hat zwar

1 In den minder correcten Druckwerken aus dieser Zeit sind selbstyerstand
lich auch noch die Schriftzeichen ff, ph, q, th und v yorhanden.

2 Er heisst im Orthographiae polonae compendium aus dem Jahre 1762: 
,Absolutissimus linguarum magister*.
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nach langem Hin- und Herreden die Schriftzeichen e und o, 
sowie das Schriftzeichen j  in der vom Herausgeber der Danziger 
Bibel im Jahre 1632 versuchten A r t1 zuriickzufuhren sich ent- 
schlossen und nebstbei auch einige orthographische Reformen 
versucht, blieb aber im Uebrigen bei derjenigen  Routine, wie 
sie sich gewiss nicht zum Vortheile der Graphik und der Ortho- 
graphie der Polen im Laufe des X V II. und X V III. Jahrhunderts 
festsetzte.

Was aber dieser Angelegenheit ein um so trostloseres  
Aussehen verleiht, ist der Umstand, dass, sowie die Dinge 
gegenwartig stehen, die Graphik und die Orthographie der 
Polen kein e A u ssic h t haben , schon in der nachsten  
Z e it eine Wendung zum Besseren zu nehmen. Man lese, urn 
sich hievon zu iiberzeugen, die zahlreichen, mitunter sehr 
heftigen und erbitterten Vorwiirfe, die man zu Anfang dieses 
Jahrhunderts gegen F e liń s k i , L e le w e l, M ro ziń sk i und 
S zop ow icz und in neuerer Zeit gegen Fr. M alin ow sk i und 
sein auf dem Principe der besonderen Figuren und den An- 
forderungen der strengsten Etymologie aufgebautes graphisch- 
orthographisches Project erhob;1 2 man schlage ferner die Ab-

40 K a łu z n ia ck i. [984]

1 Ais der Erste, der dies that, wird bekanntlich A. F e liń sk i (1816) ange- 
sehen. Allein zur Steuer der Wahrheit muss bemerkt werden, dass der 
Abbe T ra b czy ń s k i die Nothwendigkeit der Einfiihrung des Sehrift- 
zeichensy schon im Jahre 1793 einsah und in seiner Grammaire raisonnee 
ou principes de la langue polonaise, S. 21, sich dariiber folgendermassen 
aussprach: On doit toujours conserver l’y allonge dans inflexions de mots 
termines en j , ja, ja  je  et lui ajouter, suivant 1’analogie, non seulement 
les voyelles a, ą, e, e etc., mais aussi la lettre i. Par exemple poje 
j ’enivre, pourrait s’ecrire ainsi en le conjugeant: pojisz tu enivres, poji 
il enivre, pojitfem j ’enivrois etc., de meme mój le mień, mojego du mień, 
mojimi avec les miens etc., et non pas poie, poisz, poi, poiłem, moiego, 
moimi etc. Tout ceu me paroit plus conforme aux bonnes regles et a 
l’ortographe la plus naturelle.

2 Ich muss, da mir der Eaum nicht gestattet, auf die Geschichte dieses 
orthographischen Streites des Naheren einzugehen, die Leser, die sich 
fur die Sache interessiren sollten, auf nachstehende (ich nenne selbst- 
verst!indlich nur die hauptsiichlichsten) Schriften verweisen: 1. Przyczyny 
używanej przezemnie pisowni von A. F e liń sk i, im 1. Bandę seiner Werke, 
S. 1—200. 2. Die polemischen Abhandlungen von Ś n ia d eck i, die unter 
dem Titel: O iezyku polskim im 3. Bandę seiner Pisma rozmaite, S. 1— 121 
erschienen. 3. Die Recension des A. K u ch arsk i und des A. K rzyża -
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handlungen und Antrage der D e p u t a t io n  der gewesenen

n ow sk i in der Gazeta literacka aus dem Jahre 1822. 4. Odpowiedź na
umieszczona w gazecie literackiej recenzja dzieła pod tytułem: Pierwsze 
zasady gramatyki języka polskiego von J. M roziń sk i, Warschau 1824; 
5. Uwagi nad samogłoskami i spółgłoskami w ogólności, oraz nad nie
którymi głoskami abecadła polskiego w szczególności von Fr. Szopo- 
w icz , Krakau 1827. 6. O ięzyku i piśmie von G. S. B andtkie in den 
Rozmaitości naukowe, I., S. 100— 105. 7. Rozprawy o języku polskim i 
jego grammatykach von J. N. D e szk ie w icz , Lemberg 1843. 8. Zbiór
odpowiedzi recenzentom yon dem selb en , Lemberg 1853. 9. Treść
grammatyki polskiej s dołączeniem kilku rozbiorków nowszych gramma- 
tykarzów yon d em selb en , Rzeszów 1865. 10. Die yerschiedenen Re-
censionen von Z o ch o w sk i, theils im Warschauer Przegląd naukowy, 
theils in der Biblioteka Warszawska veroffentlicht. 11. Uwagi fizyo- 
logiczne nad abecadłem polskiem yon Dr. L. Natan son in der Biblio
teka Warszawska pro 1849 und 1850. 12. Odpowiedź na rozbiór uwag
fizyologicznych nad abecadłem polskiem przez Dra. L. N., von T. K ur
ii anow icz, gleichfalls in der Bibl. Warsz. pro 1850. 13. Rys gramatyki 
języka polskiego yon A. Mo rzyć ki, Warschau 1857. 14. Rozbiór gram- 
matyki Morzyckiego von J. N. D e szk ie w icz  in der Beilage zu der 
Zeitschrift Czas, Juli 1859. 15. Pisownia polska von B. T rzask ow sk i, 
Rzeszów 1862. 16. Gramatyka i gramatycy von Dr. P le b a ń sk i, im
X. Bandę der Warschauer Encyklopedya powszechna yeroffentliclit. 
17. Przeszłość i teraźniejszość ortografii polskiej, ocenione ze stanowiska 
wymowy von A. K u d a sie w icz , Separatabdruck aus der Bibl. Warsz., 
1861. 18. Zasady i prawidła pisowni polskiej etc., podane w dziele pod
n&pisem: Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej, w Warszawie 1830, 
wraz z kriticznym rozbiorem i zmianą niektórych prawideł Deputacyji, 
z wytknięciem niektórych błędów od czasu ks. Kopczyńskiego i później 
powstałych etc., von Fr. X. M alinow ski, Separatabdruck aus den Roczniki 
Towarz. Przyj. N. P., t. I., S. 1—92. 19. Krytyczny pogląd na zasady
głosowni znanych autorowi gramatyk polskich wraz z uzasadnieniem 
ilości brzmień i głosów polskiego języka von dem selben , Leipzig 1863. 
20. Krytycznń gramatyka języka polskiego von dem selben, Posen 1869, 
I., S. 1—51. 21. Odpowiedź ks. Fr. X. Malinowskiego na rzecz prof. Ma
łeckiego o spółgłosce j, or&z Odpowiedź na przypiski prof. Małeckiego 
do tejże ,odpowiedzi1 von dem selben , Posen 1868. 22. Krytyczne uwagi
nad rozprawą ks. Choińskiego: Słowo o języku polskim, von dem selben, 
Posen 1870, 23. Kritika pisowni, zawartej w części YI. gramatyki języka
polskiego większej prof. A. Małeckiego, von d em selb en , Posen 1873.
24. Pisownia Oświaty wobec umiejętnej nauki języka polskiego, von 
H. S u ch eck i, Separatabdruck aus der Zeitschrift ,Oświata', Posen 1866.
25. W sprawie pisowni polskiej i o naturze spółgłoski j i praktycznych
ztąd następstwach, von A. M ałeck i, Separatabdruck aus der padag. Zeit
schrift ,Szkoła', Lemberg 1S68. 26. O pisowni pana L. Rzepeckiego i



W arsehau er geleh rten  G e se llsc h a ft nach71 sowie die 
Sitzungsberichte und Protokolle der Posener orthographi- 
schen C o m m ission 72 die vom 9. Juni 1870 bis zum 4. Juli 
1878 berathschlagte, und man wird finden, dass die grosse 
Mehrheit der Gebildeten sammtliche, auf die V erbesserun g  
der Graphik und der Orthographie der Polen abzielenden Ver- 
suche perhorrescirt und die besseren ebenso wie die schlech- 
teren3 schon im Vorhinein verurth eilt. Selbst solche7 die 
die P rin c ip ie n lo sig k e it  der gegen w artig  ublichen Graphik 
und Orthographie zugeben, wagen es nicht7 gegen den be- 
quemen Sinn und die Angewohnungen der Mehrheit anzu- 
kampfen und begnugen sich mit der hergebrachten Routine.
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towarzyszów von U. C e g ie ls k i, Posen 1868. 27. Dwa listy do Lambdy
0 pisowni Fr. X. Malinowskiego, von L. R ze p e ck i, Posen 1868. 28. Wiec 
ortograficzny odbyty w Poznaniu dnia 7. czerwea 1870, Odezwa zarzadu 
Tow. Przyj. N. P. i Tydzień Drezdeński, von dem selben , Posen 1870. 
29. List publiczny do p. Dra. Hermanna Beigla, prof. medycyny w Lon
dynie, von dem selben . 30. W sprawie pisowni", odpowiedz p. H. Ce
gielskiemu na jego broszurę pod tytułem: O pisowni p. L. Rzepeckiego
1 towarzyszów, von Fr. W arten berg , Posen 1868. 31. Gramatyka histo-
ryczno-porównawcza języka polskiego, von A. M a łe ck i, Lemberg 18<9, 
L} S. 7—159, II., S. 499—532. 32. Nekolik poznamenńm o polskem pra-
vopisu von J. B audouin  de C ou rten ay , im Sbornilc vedecky M. K. C., 
Odbor hist.-filolog., I., S. 39—45. 33. Brzmienie głosek polskich i pisownia 
polska von E. Soch ań sk i, Krakau 1861. 34. Gramatyka języka polskiego 
von D. Ł a z o w s k i, Krakau 1848, S. 9—109 und S. 345—346.

1 Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej przez Deputacyę od król. To
warzystwa warszaw, przyjaciół nauk wyznaczona, w Warszawie 1830.

2 Posiedzenia komissyi ortograficznej poznańskiej, wybranej przez wiec 
ortograficzny etc., w Poznaniu 1878.

8 Ais wahre Curiosa konnen speciell genannt werden: Mównictwo czyli 
poczęcie się i pierwotny rozwój mowy Bohów Sławian etc., von P. Czar
kow ski, Warschau 1857; Rzecz o spółgłosce j na zasadach mównictwa, 
von dem selben , Warschau 1859; Uwagi nad pisawnia, polska von J. 
S teck i, Warschau 1858; Sposób skrócenia pisma polskiego i niektóre 
uwagi nad gramatyka polska von F. Zagórowski, Warschau 1858 und 
mehrere andere.
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