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npe^HCjroBie.

IIpeKCTaBJieHic aKa^eiiHKa K. T. 3aaenaHa HcTopHKO-^HjioJorHieCKOMy OTA^eBiio AKaAeMiH

HajKt bt. 3ac£AaHiH 22 ÜHBapsi 1897 ro.ua.

«MeatAy npancKHMH iuieneHaMH, HrpaBiiiHMH HeMajioBajKHyio pojit bt> Hrropin h

eui,e Hbiffis ne noTepaBiuHMH 3HaieHifl bt> nojinTH9:ecKHXT, KOMÖHHan.iHX'b, naeMH

KypAOBT) 3aHHMaeTt BHAnoe m'ecto. EyAyiH apbiMH npHBepaceimaMii Hciaina (cyHHbi),

hjih ottocth inaao em,e H3CJTEAOBaHHaro yyemn e3HA0Bi>, ohh temtj He MeHfee, Kam.

BO BffEHlHeMX 6bn*E, TaKl H BO BHyTpeHHefl >KII3HII, cyivitiH coxpauHTb MHOriH qepTbi

apaHCKOÖ ApeßHOCTH. Hxt. BOHHCTBeHHbifi xapaKTep^, pasBnBaBmiiicH Ha noiBb poao-

Boro ycTpoficTBa, HanoMmaerb ßoraTtipeii nepciiAeitaro 3noca n cnocoßcTBOBajrb

B03HHKHOBeHiio MHoroqHC.ieHiihix'L npo!i3Beji,eHiH napoAHaro TBopqecTBa, naBHbiM'b

o6pa30in> BimecKHXi, a omacra 11 juipiinecKHxi.. HaKOHem., KypACKin miAKT,, bi
neH3BicTH0M'b hohth em,e pa3iiooopa3ia iiaptiifl, npeACTaBMerb coßoio o6njbHbifi

HCTOIHHKTi CBBJKIIXl CBfiJVbHifi am H3CJI'EA0BaTeJIJI pa3BHTifl HpaHCKHX'b fl3b]K0B1>.

IlepBbiH noqnHTi kt> cTporo iiaymosiy ii3yqeHiio KypAOBi, bt> ocoöeHHOCTH hxt>

H3siKa, 6bWh n,a.ivb ÄKaAeMieio Hayin. KOMaHAnpOBaHieMii, bx 1856 r., mojioAoro

TajaHTJBBaro apaHHcra n. H. Jlepxa Bb CMOJieHCKyio ryöepmio, in. Boemio-

iixEHHWMT) KypAaHT>. FIjioaomx ycepAHbixi. ero 3anflrifi 6buh «H3CJi'KA0BaHin o

KypAaxT>», noioHciiBuiia TBepAyro ocHOBy am AaJibnfcäuiHxi. rocji'EAOBaHiä bi> stomi
HanpaBieniH. Kt coJKaji'Enho, HOBbifl 3an.smn iie no3BOJmjin ü. H. .ffepxy iicnojiHHTb

3aAyMaHHbifi luaHij bo BceMi oßxeM'ß: ero rpaMMarnKa, bi> BBeAenie Koropoö hm'^jii

bohth 3anHcaHiiHa hmt. KypAcnia nicHii, HHKorAa ne Bbiuuia bt, cBfsTt h HicKoibKO

OTneiaTaHHbixii jiiictobt. en cocTaBJsnoTb HbiH'fc ßiißjiorpa^HqecKyio pEAKOcrb.

3a TO flBHJIHCb CB^iKifl CHJIbl, KOTOpblfl, nOAT. üOKpOBHTeJIbCTBOMX ÄKaAeMÜr, A"BH-

CTBOBajH bt. ero Ayxf>. PyccKifl KOHcyjn. bt, 3p3epyM'fc, A. JKaßa, uoTpyAH-ica iiaAi.

coönpaHieMTj tckctobt. h MaTepiajiOBi A-ia CJOBapa: nepBbie H3Aanbi JlepxoMT.,

a cJOBapb oßpaßoTaHTj npoo-eccopoin, <E>. K)cth, KOTopbiÄ cocTaBHjn, TaKme KypA-

CKyro i'paMHaTHKy; ijeHT>-KoppecnonAeHTb Hiik. Bjmahm. XaHbiKOBi. AoexaBHjn. cb

BüCTOKa KypACKia pynonHCH ajih A3iarcKaro My3en, a aKaAeiuHirb BjiaAHM. BjaAUM.

BeJbHMHH0B^.-3epH0B^ ii3Aaji^ HanncaHiiyio apiiHueMTi LIIepe*OMTj Bha-ibc-
CKHMT> Ha nepCHACKOMT) flSblK-t UCTOpiK) KypAOBTj; *paniiy3CKiH nepeBOAt aToro

coiHHema, cocTaBJieHHbiö qjieHOMi>-KoppecnoHAeHTOnrb AnaAeMin «l». B. LUapMya ii

CHaßjKeHHbifl hmx GoraTbisni oßincneHiaMii, 6bWh Tanme H3AaHij AKaAeMiew. HaKO-

Heut, nocjit H'EKOTopai'0 npojieJKyTKa BpeweHii, B-b 1882 r., AnaAeMin nocTaHOBHJia,

no npeAcjaßjieHiio B. B. PaAJiOBa, naneiaTaTb nypACKie TeKCTbi, coöpaHHbie npo-

«teccopaMH Prym'oiai n Socin'oMi, cb nepeBOAOMi h raoccapieMT.. Ecjih n do3bo-

jhji ceöi HanoMHBTb KoH*epeHn,in btj btomi KpaTKOM^ o63opi o BceMt tomt., hto
y Hacii CA^JaHO ajih H3y>ieHifl B3biKa, cjioßecHOCTH h HCTopiu uypACKaro njieMeHH, to
h CA'ljajii 3to bt. tob HaAeHSA'fe, hto AKaAeitfia He nepecTaHerb 0Ka3bißaTb CBoe
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ÖJiaroTBOpHoe nonpoBBTejibCTBO stoh HweHHO oTpacia HpaHCKofl *njo.iorin, KOTopaa,

mo;kho CKa3aTb, cocTaBJiaeTT. KaKT. 6u ea MOHonojiiio. OßcToaTejibCTBa ajojKHJiHCb

HMeHHO TaKT., HTO H BM'EK) B03M0}KH0CTb npeACTaBHTb KOH*epeHH,in HOBblfi TpyAT.

o KypAaxi-, ciyacamifi ffEKOTopbiMT. o6pa30MT, AonomeHieMi. kt> nouaHyTOMy cohh-

HCHiw npo*. Prym'a a Socin'a. CociaBHTeJib HOßaro cöopHBKa KypACKaxT. tbkctobt.,
cocToauiiä npii öHÖjioTeK'E Bf>BCKaro yHUBepcaTeTa Tyro MaKaun. 3anacajri> hxt.

ct. ycrt Kynu,aMyxaMMeAa-3MHHa, poaomt. H3T> MapAHHa, bt. ßbiraocTb cero no-

cji-EAHaro bt. r. BpHT! bt. Mopaßia. KpoirE ßecbiia iiHTepecHaro H3BOAa iBBicTHOH

yjKe, ßjiaroAapa JKaöx. h Con,HHy, snonen o MaMy h 3hh3, bt> stott. cöopHHKi.

boimo eure HliCKOJibKO anflqecKHXT. «.panueHTOBT,, JiioöoBHbiH h myToinwa nlcra,
AfecKie cthiiikh, noroBopKB ii CKa3aHie oöT. bsbücthomt. öoraTbipt PycTeM'E no-

cxEAiiee JHHJb bt. nepecKa3"E, TaKT. KaKT. 3mbht> 3a6buiT. KypACKiä noAJMHHHKT. h

pa3CKa3ajiT. coAepjKame no apaöcKa. Bei TeKCTbi, Ha KypMaHAHtiacKOMT. Hapisiia rop.

MapAHHa, conpoBOJKAaioTCfl ffEMeuKHiuT, nepeBOAOMT. h upaMLiaHiaMa, ne jHiuieHiibiMii

3THorpa<i>HqecKaro HHTepeca, a bt. KOHui npacoeAHHeHT. ciioBapb. Hm KacaeTca nepe-

Aanii KypACKBXT. 3ByK0BT., to a oßpaTBJicH ct. 3anpocoMT> kt, npo*. Con,iiHy a nojiy-

IBIT. BHOJIH'E J'AOBJieTBOpHTeJIbHblfi 0T3MBT. 0 T01H0CTH ea. Bt> HOCXEAOBaTejIbHOCTH Hte

npaBonacaHia a jihhho iuon> yö-EAHTbca npa cjaieHia TeitCTa ct. uepeßOAOMT., KOTopbiä

He Mory He na3BaTb o6pa3n,oßbiMT>. HaKOiieu,T> rjioccapiä cocraBjeHT. ßecbina TmaTejibHO

a Aaerb bt. HEKOTOpbixT. ciyiaaxT. AonoMeHifl 11 nonpaBJieHia kt, TpyAy Comma».

Ct. Text. nopT. KaKT. aKaAeMHKOMb K. T. 3ajieManoMT> 6buo nanncano 3T0

npeACxaBJieHie, Aneurin HayKT. no npeA-JOHseHiw aKaAeMHKa H. H. Mappa1 npeA-

iipBHaja n3AaHie KypACKBXT. niaTepiajiOBT., coGpaHHbixT. I. A. Opßejia.
KoHqiiHa aKaAeMHKa K. F. 3ajieMaHa ocTaHOBHja HaiaTbia noA'b ero HenoepeA-

CTBeriHbiMT. Haß^ioAeHieMT. paßoTbi no apaHCKOü «PHJOJioria. Bojibiuoe 3HaTOHie coßpaH-

HbixT. a OTiacTH yace noAroTOBJieHHbixT. MaTepiajioBT. noöyAHJO OTATuenie HcTopaqe-

ckbxt. HayKb a <3?iuiojioria npoAODKHTb HaiaTbia ea coMeHoan. H3AaHia. IIpejKAe

Bcero HeoßxoAHMO 6bi.no BbinycTHTb bt. cb£tt> y;Ke OTneiaTannoe a sarfeiuT. Aoneqa-

xaib nanaToe neiaTaHieiUT.. TaKHMT. oöpa30Mb bt. uacraiimee BpeMH Bi.mycKaiOTCH

npa ß.iuwaaujeMT. yqacriH I. A. OpßejiB KypACKie TeKCTbi Tyro Manama. FIpeA-

CTaBjmjocb atejaTejbHbiMT. He 3aAepjKHBaTb a^bho noAi'OTOBJieHHbie MaTepiajibi,

a no3TOny JiaTepia.ibi II. H. Jlepxa, KOTop&ie npeAuoJiaraJiocb bt. nepepaßoTaHHOMT,

r. MaKamesiT, bha^ BKJioqHTb bt. HacToamyio KimacKy, 6bua OT^O/KeHbi a ao-

ßaßJieHT. Jiauib cocTaBJieiiHbiä T. MaKauieMT. rjioccapiä. Tjoccapifi HaöpaiiT. nocne

CMepTH K. r. 3ajieMaHa, ho öhjit, bmt. upocMOTpeui bt. pyKonHCH. üpa neHaTania

npHHHTbi bo BHHMaHie noMiTKH K. r. 3ajiesiana b yKa3ania, AaHHbia bmt. I. A.
OpßejiH eu;e bt> 1914 r.

Ceprsii OnbAeHöypri.. locmpi Oprje^x.
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Einleitung.

Die hier gebotenen Texte gehen auf die Mittheilungen des Kaufmannes Mo¬

hammed Emin bin Schämdin el-Mendilkänl zurück und wurden während seines

ungefähr einjährigen Aufenthaltes in Brunn (Mähren) nach seinem Dictate aufge¬

zeichnet. Emin, wie ich meinen Gewährsmann der Kürze halber fortan nennen

will, ist in Märdih geboren und stammt aus einem kurdischen Häuptlingsge-
schlechte, das nach seinen Angaben früher in Mendile, einer jetzt in Trümmern
liegenden Stadt, herrschte, nun aber schon seit Jahrhunderten in Märdin ansässig

und arabisiert ist. In den städtischen Familien seiner 'Aschire soll von Jugend

auf arabisch und kurdisch gesprochen werden. Die Familie Emins, der Muslim
ist, soll die angesehenste von Märdin und daselbst unter dem Namen bejt Ismail
beg allgemein bekannt sein. Emin, der im Verlaufe seiner grossen Reisen ver¬

schiedener Sprachen mehr oder weniger mächtig geworden, ist des Schreibens

mit arabischen Schriftzeichen unkundig und hat erst in späteren Jahren allein
gelernt das Ungarische mit allerdings sehr mangelbafter Orthographie, zuschreiben.

So hat er denn auch versucht einige kurdische Texte in dieser Orthographie auf¬

zuzeichnen, die aber wegen ihrer grossen Mangelhaftigkeit oft kaum für ihn selbst

verständlich waren und ihm nur als Gedächtnisbehelfe beim dictieren dienen

konnten. Sämmtliche Stücke wurden nach dem dictate Emins niedergeschrieben.

Bei der Aufzeichnung einiger Stücke betheiligte sich auch der hiesige Gymnasial¬

lehrer Dr. Rudolf von Sowa, dem ich für manchen schätzbaren Ratli und Dienst
bei der Herausgabe dieser Sammlung zu grossem Danke verpflichtet bin. Die

deutsche Übersetzung wurde von mir nach der arabischen Emins hergestellt,
wobei ich natürlich eine sehr nothwendige Kritik übte, so weit mir dieselbe bei

Jen noch ziemlich dürftigen Hülfsmitteln zur Erlangung einer praktischen Kenntnis
les Kurdischen überhaupt möglich war. Emin, mit dem ich seit Jahren befreundet

bin, that sein Bestes, um auf meine Intentionen einzugehen und unterliess es,

wie es die Orientalen sonst gerne thun mögen, Erklärungen zu erdichten, wo er

keine sicheren zu geben wusste. Was er angab, sagte er optima fide, obgleich es

irrig sein mochte. Aus Gefälligkeit oder Höflichkeit gab er nie nach; er musste
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überzeugt werden. Wo ihm die Bedeutung eines Wortes entfallen oder nicht
ganz sicher war, gestand er das ohne Zögern ein. Wer jemals eine ähnliche

Arbeit in einer Provinzstadt, wo die litterarischen Behelfe mangeln, unternommen

hat, wird die Schwierigkeiten ermessen, die zu überwinden waren und mir etwaige

Irrthümer nicht zu schwer anrechnen. Ich glaubte jedoch die seltene Gelegenheit,

Proben einer noch so wenig bekannten Mundart zu sammeln, nicht unbenutzt
vorübergehen lassen zu müssen, und kann nicht umhin die hohe Intelligenz meines

Gewährsmannes Mohammed Emin und sein seltenes Gedächtnis lobend hervor¬

zuheben. Wenn viele Stücke der Sammlung nur Bruchstücke sind, so findet das

seinen Grund darin, dass Emin das betreffende Stück vor zwanzig und mehr

Jahren und oft nur einmal gehört hatte. Er war damals ein junger Bursche von

ungefähr 1 7 Jahren, reiste in Geschäften in der Umgegend von Märdin umher

und ergötzte dann seine Familie durch Vorträge von Liedern in fremden Mund¬

arten des Kurdischen, Liedern, die er oft nur einmal, z. B. bei Gelegenheit eiuer

Hochzeit in Dschezire, gehört und die seinen Angehörigen und oft auch ihm selbst

zum grossen Theile unverständlich waren.

Wo mir Emin nur Bruchstücke eines .Gedichtes zu geben vermochte, füllte
er doch die Lücken, so gut er konnte, durch eine zusammenhängende Inhalts¬

angabe in arabischer Sprache aus, die ich, deutsch und angemessen gekürzt, an

entsprechendem Orte zur Erklärung vorausschicke, wie z. B. bei der Geschichte

der «sieben Brüder». Auf die Übersetzung der kurdischen Texte verwendete ich

die grösste Sorgfalt, und wenn ich dabei manchmal etwas undeutsch schrieb, so

geschah es, um das Verständnis des Kurdischen zu erleichtern.
Die sachlichen und Sinneserklärungen, die mir Emin gab, scheinen mir zwar

nicht in allen, aber doch in den meisten Fällen richtig zu sein, besonders bei den

Sprichwörtern, die ohne Erklärung oft ganz unverständlich wären.

Einige Stellen blieben trotz allem guten AVillen von beiden Seiten dunkel.

Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgehen, dass die Versfolge in den frag¬

mentarischen Stücken offenbar nicht die richtige ist, so besonders in der Geschichte

von Hamy Musiki. Da, wie ich glaube, eine Sammlung von Texten dieser

Mundart noch nicht existiert, so nahm ich alles auf, was ich nur erreichen konnte

und was wenigstens zur Bereicherung des kurdischen Lexikons beitragen könnte.
Wo die Tropen ohne Erklärung verständlich, wenn auch der deutschen

Sprache fremd sind, übersetze ich wörtlich.
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Lautverkältriisse.

Ich otand dem Kurdischen ganz fremd und unbeeinflusst gegenüber, als ich

diese Texte zu sammeln begann. Erst als ich die Sammlung schon fast ganz be¬

endet hatte, kam mir das treffliche Buch: Kurdische Sammlungen von Eugen

Prym und Albert Socin, St. Petersburg 1890, welches ich in der Folge mitSKS
citieren will, zu Händen. Im Verlaufe der Sammelarbeit hatte ich mir, in Über¬

einstimmung mit meinem Freunde Dr. 11. von Sowa, allmählich die nöthigen

Lautzeichen selbst zusammengestellt und fand nun, dass dieselben im grossen und

ganzen mit den Beobachtungen Socins zusammenfallen. Abweichendes will ich

später hervorheben.

Die Lautzeichen, die ich in meinen Texten benützte, und deren Wert in der

folgenden Tabelle durch die danebengesetzten des Standard-Alphabets vonLepsius,
II Auflage, bestimmt ist, sind folgende :
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Ausschliesslich in der Transcript, arab. Wörter (t d; d 8). In Betreff der

Consonanten habe ich anzuführen, dass auch ich im Kurdischen eine viel schwä¬

chere Emphase der arabischen Laute ^ und 1 wahrnahm. Das q j hingegen

habe ich von Emin, wenn er es überhaupt sprach, stets so aussprechen gehört;

als ob er arabisch gesprochen hätte. Er verwechselte es aber manchmal mit k iJ.
Das h » klingt auch viel schwächer, so dass ich anfangs oft haft anstatt haft
zu hören glaubte. Aber, einmal meiner Sache sicher, noch bevor ich SKS ein-
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gesehen hatte, schrieb ich immer h, ohne ein besonderes Zeichen, einen Mittellaut,
aufzustellen, h » klang mir im Kurdischen und Arabischen ganz gleich. Im An¬

laute war das ' - c oft kaum hörbar oder nur bei der grössten Aufmerksamkeit
zu erfassen; aber desto deutlicher und sehr scharf klaug es im Inlaute, wie z. B.

in den Wörtern tä'al (bitter), ma'in (Stute), w s sprach Emin stets wie im Ara¬

bischen aus und corrigierte eine Verwechslung desselben mit v, wie sie mir beim

flüchtigen Schreiben manchmal unterlief, mit grösster Entschiedenheit. Überhaupt
spielt das w in den von mir gesammelten Texten eine weit grössere Rolle als in
SKS, wo es meist durch v j vertreten ist. Sonst ganz gleichlautende Wörter
werden nur durch diese zwei Consonanten differenciert z. B. vän = diese; wän =
jene; hawäla = Befinden, Zustand; haväla (bei Justi und Socin haväla) = Freunde,

Genossen. Die Schärfung habe ich durch Doppelsetzung des Consonanten wieder¬

gegeben. Es erübrigt mir noch eine Beobachtung meines Freundes Dr. von Sowa
anzuführen, nach welcher die Laute s, c weiter vorne im Munde mit grosser

Schärfe gesprochen werden uud nahezu wie s, c bei Lepsius klingen, j wird da¬

gegen mit stark hervortretendem z- Laute gesprochen, dem nur ein fester Ansatz

vorausgeht.

Die Vocalisation im Kurdischen ist, innerhalb gewisser Grenzen, eine sehr

unsichere und schwankende. Ich masste mir nicht an, das Kurdisch meines Ge¬

währsmannes zu verbessern, sondern schrieb stets so, wie ich gehört. Kurze, flüch¬

tige Vocala bezeichnete icli mit dem Kürzezeichen ". Nach w =_, nimmt a immer
einen trüberen Klang an, nach o hin. Deshalb bezeichnete ich in diesem Falle
die Trübung nie t erst besonders. Nur bei dem Worte hwa bemerkte ich manch¬

mal eine Ausnahme von dieser Regel, indem es ljwä gesprochen wurde. An man¬

chen Stellen, und zwar besonders in den stereotypen Begrüssuugsformeln, klang
es wieder geradezu wie hwo. Im Übrigen verweise ich auf SKS und dessen Aus¬

führungen.

Der Accent ist oft sehr schwankend, selbst in der Prosa in einem und dem¬

selben Worte. Durch das Metrum wird er auch sehr beeinflusst. Auf längere

Wörter setzte ich manchmal auch zwei Accente. Meine Accentzeichen sind * lang
betont; ' kurz betont; ~ lang unbetont. Ist ein mehrsilbiges Wort ohne Accent¬

zeichen gelassen, so hat das nächstfolgende oder das vorangehende Wort den Ton

an sich gezogen und trägt das Accentzeichen, das ich sonst bei hirzhetonten,
einsilbigen Wörtern weglasse. Ferner diene noch zur Beachtung, dass die runden

Klammern im kurdischen Texte synonyme Ausdrücke enthalten. Dieselben Klam¬

mern im deutschen Texte enthalten die Übersetzung jener synonymen Ausdrücke,

während durch eckige Klammern bloss erklärende und ergänzende Zusätze

kenntlich gemacht sind.
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Literatur und Abkürzungen.

Bei der Herausgabe dieser Texte habe ich folgende Werke benützt una

citiere sie vorkommenden Falles unter den in den runden Klammern beigefügten

Abkürzungen:

Der neuaramäische Dialect des Tür 'Abdin von Eugen Prym und Albert So ein
Göttingen 1881 (STA).

Kurdische Sammlungen. Erzählungen und Lieder in den Dialekten des Tür 'Abdin
und von Bohtan von Eugen Prym und Albert Socin. St. Petersburg 1887
und 1890 (SKS). Wo ich mich nur auf das Glossar dieses Werkes beziehe

citiere ich (SGI).

Kurdische Grammatik von Ferdinand Justi. St. Petersburg 1880 (JG).

Dictionnaire Kurde-Francais par M. Auguste Jaba, publik par M. Ferd. Justi.
St. Petersbourg 1879 (JJ).

D ecueil de Notices et Berits Kourdes par Alexandre Jaba St. Petersbourg 1860

(JR).
Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldaer von Peter Lerch

Zwei Abtheilungen. St. Petersburg 1857 und 1858 (PL).
Beiträge zur Kenntnis der neupersischen Dialekte. IL Kurmängi-Dialekt der

Kurdensprache von Dr. Friedrich Müller. Wien 18G4 (FM).
Der Freundlichkeit meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Dr. Adolf

Wahrmund, Professors an der Universität und der orientalischen Akademie zu

Wien, verdanke ich die fördernde Bekanntschaft mit einem neueren Buche eines

orientalischen Autors, das höchst schätzenswerte Beiträge zu der kurdischen

Sprachwissenschaft .enthält, und über welches ich noch an anderem Orte einge¬

hender zu berichten gedenke. Das angeführte in arabischer Sprache abgefasste

Werk führt den Titel: «Ilädä kitäb el-hadijjat el-hamrdijja fi 1-logat el-kurdijja»,
Constantinopel 1310. Der Autor ist Schejch Jüsuf Dhijä ed-din Pascha el-Chä-

lidl el-Magdisi.
Derselbe war vormals durch längere Zeit Bürgermeister in Jerusalem und

in den letzten Jahren Kajmakam eines Bezirkes [0ÜL?* döi]* im Vilajet von

* Lage und Name dieses Bezirkes war nach den vorhandenen Spezialkarten nicht festzustellen.
Einer freundlichen hrieflichen Mitteilung Herrn Prof. Kiepert's in Berlin verdanke ich jedoch folgende
Aufklärung. «Das Sälnäme (von vor 5 0 Jahren) nennt im Wilujet Bitlis nach LUi-l und ^h^i-
an dritter Stelle das kaza ^^yo, das in Myigean's Neuarmenien» (Venedig 1811) Modik&n ge¬

schrieben ist. Nach einer nur handschriftlich zugänglichen, 1893 von englischen Ofticieren aufgenom¬
menen Karte ist die Lage von Modikan unmittelbar NW. von Bitlis '/4 der Entfernung nach Musch hin,
in einer von den Engländern noch nicht, von anderen Europäern noch weniger besuchten Gebirgs¬

gegend. Die Karte ist an dieser Stelle nur fluchtige Skizze».
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Bitlis in Kleinasien, wo er die Anregung und Gelegenheit zur Abfassung dieses

Werkes fand, wobei er durch einige kurdische Gelehrte unterstützt wurde.

Das Werk Jüsuf Paschas enthält nebst einer kurzgcfassten Grammatik ein

Vocabularium von ungefähr GOOO Wörtern und einen Anhang meist poetischer

Texte in Kurmänji. Die bekannten Hindernisse, welche durch den Gebrauch

arabischer Sehriftzeichen dem reichen Voca.Iismus des Kurmänji entgegengestellt

werden, hat Jüsuf Pascha zum grossen Thcile durch besondere Vocalzeichen abzu¬

helfen gewusst, so dass es jemandem, der schon Kurdisch sprechen gehört hat,

gar nicht schwer fallen könnte, den arabischen Druck phonetisch ziemlich richtig
zu transscribieren. Ich citiere das Werk mit (Jsf.).

Ferner wurden noch benützt:
«Beiträge zum kurdischen Wortschätze. Von A. Houtum-Schindler» in der

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 38, pg. 43 ff.

(HS) und desselben Autors «Weitere Beiträge zum kurdischen Wortschatze»

in Bd. 42, pg. 73 ff. derselben Zeitschrift (HS, XLII).
Arabische Sprichwörter und Redensarten, gesammelt und erklärt von Dr. Albert

So ein, Tübingen 1878 (SS).

El-faräid ed-durrijje, Vocabulaire Arabe-Fran^ais, Beyroutli 1888 (Elf.).
Petit Dictionnaire Francais-Arabe par J. B. Belot, Beyroutli 1892 (Belot).
Eduard Sachau. Reise in Syrien und Mesopotamien. Leipzig 1833 (SR).

Auf mein eigenes Glossar verweise ich durch Gl. und durch V E auf mein Ver¬

zeichnis der vorkommenden Eigennamen. Die übrigen Abkürzungen sind die

allgemein gebräuchlichen. Meinen Gewährsmann Emin citiere ich durch E.
Erst als die verliegende Arbeit schon vollendet und druckfertig gestellt war,

kam mir ein sehr interessantes Werk über die Kurden und die kurdische Sprache,

verfasstvonS. A. Eghiazarov in russischer Sprache, zu Händen. Es betitelt sich

Kratkij etnograficeskij ocerk kurdov Erivanskoj gubernii (Kurze ethnographische

Skizze über die Kurden des Guvernemcnts Eriwan) und ist in den Zapiski Kav-
kazskago otdöla Imperatorskago Russkago GeogranceskagoObscestva, knizkaXIIl.
vypusk 2, 1891 in Tiflis erschienen. Ich zog nun auch dieses Werk, besonders

in meinem Glossar, zum Vergleiche heran und citiere es durch Egh.
Dabei nahm ich mir 'die Freiheit den Laut, den Eghiazarov durch re(=ä)

bezeichnet, durch die Schreibung ae wiederzugeben. Das geschah aus practischen

Gründen, um beim Setzen die Verwechslung mit der sehr ähnlichen Buchstaben-

Verbindung von o und e zu vermeiden.
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MAMU UND ZINE.

VORBEMERKUNG.

Ein glücklicher Zufall fügte es, dass ich in diesen meinen kurdischen Texten eine 5

dritte kurdische Version der in ganz Kurdistan bekannten uud berühmten «Geschichte

von Mam oder Mamu und Zine» bringen kann. Dieselbe unterscheidet sich dem Inhalte nach

sehr wesentlich von der ziemlich farblosen Erzählung, welche Peter Lerch nach einem

Auszüge A. Jaba's aus zwei inzwischen höchst wahrscheinlich verloren gegangenen Hand"

Schriften im Bulletin de la classe des sciences historiques, phüologiques et politiques de 10

l'Academie Imperiale de St.-Petersbourg Tome XV, 1858, JV? 11, Sp. 160 ff. (= Melanges

asiatiques III, 242 255) mitgeteilt hat.

Wenn die erwähnten zwei Handschriften wirklich das Originalgedicht Ahmed Chan's
enthielten, so schliesse ich mich der von Socin in der Vorbemerkung zu der Uebersetzung

seines Textes von Mäm und Sin ausgesprochenen Ansicht vollkommen an, dass nämlich das 15

Originalgedicht Ahmed Chan's sprachlich und sachlich für uns von zweifelhaftem Werte
sein mag. Wenn Jaba auch nur einen Auszug liefert, so wird er in demselben doch nicht
eine ganze Reihe reizvoller Züge, die zum Verständnisse oft ganz unentbehrlich sind, aus¬

gelassen haben. Derartige Züge weist schon Socin's Text und, in noch grösserer Zahl, der

von mir gebotene auf. 20

Socin's Text, wie er in SKS I. Abt. a) XXXI "vorliegt, steht dem von mir auf¬

gezeichneten schon ganz nahe, obwohl ein Vergleich zahlreiche Unterschiede erkennen

lässt. Der räwl Socin's versäumt es nicht, nach Art der gewerbsmässigen Märchenerzähler
und -Sänger, die Geschichte mit allerlei Zuthaten auszuschmücken, die er wahrscheinlich
anderswoher nahm. So findet sich z. B. der Streit der beiden Engel, ob Mamu oder Zine 25

schöner sei, schon in dem bekannten Märchen Qissat sems ed-din wa nur ed-dfn manqüle

min kitäb alf lejle wa lejle von M. Cherbonneau, Paris 1869. Der räwl gefällt sich in
Weitschweifigkeiten und Wiederholungen, während er andererseits Wichtiges, zum Verständ¬

nisse Notwendiges auslässt. So ist z. B. gar nicht zu ersehen, weshalb Bako auf Mamu

einen so glühenden, unersättlichen Hass geworfen hat. Ausserdem übergeht er verschiedene 30

charakteristische Züge, welche den nimmermüden Opfermut Karataschdin's und die ebenso

unermüdlichen, hasserfüllten Ränke Bako's in vollem Lichte erscheinen lassen, mit Still¬

schweigen.
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2 1.

Was nun den von mir hier gebotenen Text der Geschichte von Mamu und Zine be¬

trifft, so ist derselbe, wie der Vergleich lehrt, trotz seiner offenbaren Unvollständigkeit und

der lapidaren Kürze seines Stiles, logisch mehr zusammenhängend und reicher an interessanten

Zügen, als die beiden vorerwähnten Versionen. Logisch folgt iu dieser dritten Version ein Zug

5 aus und nach dem anderen. Die Geschichte könnte sich wirklich ganz so zugetragen haben,

wie sie hier erzählt wird. Erst am Ende derselben taucht das Uebernatürliche, Sagenhafte

in der geheimnissvollen Vereinigung der beiden Liebenden in einem Grabe auf.

Der Gedankengang der ganzen Geschichte stellt sich in folgender Weise dar:
Mamu träumt, er habe mit Zine, von deren hohen Reizen er gehört haben mag, den

10 Verlobungsring gewechselt. Von heftiger Liebe zu Zine ergriffen, missachtet er die War¬

nungen seines Vaters, trotzt selbst dessen Fluche und zieht aus, die Geliebte zu suchen. Er
gerät erst in das Haus Bako Awan's, der eine Tochter besitzt, die auch Zine heisst und

die ihm von ihrem Vater zur Gattin angetragen wird.
Mamu erkennt aber, dass das nicht die rechte Zine sein könne, die seinem Traumbilde

15 entspräche. Er lehnt die ihm zugedachte Ehre ab und dadurch macht er sich eben Bako

zum Todfeinde. Dagegen gewinnt er sich durch sein bestechendes Aeussere schnell die

innige Freundschaft des gewaltigen Karataschdin, eines zweiten Würdenträgers am Hofe Mir
Sävdin's.

Bako,. dem ja Mamu seinen Traum erzählt hatte, ahnt, dass es auf Zine, des Mir
20 Sävdin Schwester, abgesehen sei, und sucht nun aus Rachedurst nach Kräften die glückliche

Vereinigung zu hintertreiben. Sein durch Hass geschärfter Argwohn lässt ihn vermuthen,
dass Mamu und Zine die Abwesenheit der Jagdgesellschaft zu einer Zusammenkunft be¬

nutzen könnten. Mamu hatte sich auf den Rat Karataschdin's krank gestellt, um zu Hause,

d. i. in Mir Sävdin's Palast, bleiben zu können; auf Bako's Betreiben wird er jedoch zur

25 Jagd geschleppt. Karataschdin's Eintreten ermöglicht es Mamu, in den Palast zurückzu¬

kehren, wo es ihm richtig gelingt, im Empfangsaale mit Zine, Mir Sävdin's Schwester, zu¬

sammenzutreffen. In anmutiger Weise schlichtet Zine den Streit der Mädchen um Mamu

und geht selbst als Siegerin aus demselben hervor. Die Liebenden bleiben allein, und Bako,

der nicht im Stande gewesen dies zu verhindern, trachtet wenigstens darnach, dass Mir
80 Sävdin sie überrasche und seinen Zorn fühlen lasse. Karataschdin's Versuch dies zu ver¬

hindern, weiss er zu vereiteln, und Zine kann nicht mehr unbemerkt aus der Nähe des Ge¬

liebten fliehen. Sie muss sich unter dessen Mantel verbergen. Nun folgen Karataschdin's
heldenmütige Opfer, um den Ruf Zine's, ja das Leben der Liebenden zu retten. Zwei ver¬

wegene Thaten begeht er, um Zine eine -Gelegenheit zu geben, unbemerkt zu entfliehen.

35 Das gelingt auch trotz Bako's Gegenanstrengungen. Endlich setzt Karataschdin, um Mamu

zu retten, sogar sein Seelenheil auf das Spiel und schwürt falsch.

Es ist ein feiner, bezeichnender Zug für die schurkische Gesinnung Bako's, dass er

sich stets hinter Mir Sävdin steckt und daher in dem von mir gebotenen Texte nicht Mamu

mannhaft die Anklage in's Gesicht schleudert, dass er nach Zine trachte. Mamu, durch Mir
40 Sävdin's von Bako veranlassten Befehl, für sich selbst zu schwören, zum Aeussersten getrie¬

ben, bekennt kühn seine Liebe zu Zine, des Fürsten Schwester. Ein heroischer Zug ist es,

dass Mamu in dem auf diese Erklärung folgenden Getümmel mit solcher Kraft den Griff seines

Handschars packt, dass er ihn in der Hand zermalmt, und die Klinge zu Boden fällt. Wehr¬

los steht er da; aber schon springt Karataschdin wieder rettend, mit furchtbarer Drohung

46 für ihn ein.
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i. 3

Die nun folgende Verbannung Karataschdin's und seiner Brüder, da sie sich so gewalt-
thätig gegen ihren Gebieter Mir Sävdin aufgelehnt, erscheint viel logischer und wahrschein¬

licher, als Karataschdin's Sendung nach Mekka, von welcher Socin's Text erzählt. Ebenso

natürlich erscheint die unbezwingliche Sehnsucht Mamu's, auf jede Gefahr hin zu Zine zu¬

rückzukehren. 5

Er findet bei Mir Sävdin, der überhaupt von Natur aus nicht sehr böse geartet zu sein

scheint und sich immer nur unter dem Einflüsse Bako's zu Grausamkeiten hinreissen lässt,

einen nicht unfreundlichen Empfang. Mamu wird von Mir Sävdin zum Schachspiele einge¬

laden. Wenn Mamu gewinnt, soll er Zine zur Frau bekommen; wenn er aber verliert, so

will ihm der Fürst nur eine leichte Busse auferlegen: Ziromerarrest im Paläste. Mir Sävdin 10

mag sich wohl für einen überlegeneren Schachspieler halten und gedenkt, des Sieges sicher,

auf diese bequeme Weise einen so hartnäckigen, unwillkommenen Bewerber am leichtesten

los zu werden. Mamu ist jedoch bald im Vorteile. Da bemerkt Bako, dass Zine aus einem

Fenster des oberen Stockwerkes den Spielenden zusieht und zwar im Rücken Mamu's. Darauf
baut Bako seinen Plan, um Mamu den Sieg zu entreissen. Er schlägt einen Tausch der 15

Sitzplätze vor. Mamu bekommt nun die Geliebte zu Gesicht, er spielt verwirrt und verliert.
Er sollte nun Zimmerhaft erhalten, wird aber über Anstiften Bako's in ein Verliess geworfen.

(Ueber die Begründung dieses harten Verfahrens mit Mamu siehe die Anmerkung an der be¬

treffenden Stelle). Mamu schmachtet im Kerker daliin, bis Zine Karataschdin zu seiner Ret¬

tung herbeiruft. Mamu soll nun aus dem Verliesse geholt werden. 20

Nach E's Erklärung ist es ein besonders teuflischer Zug Bako's, dass er Zine auf¬

fordert, in Begleitung einer Schar Mädchen Mamu aus der schmählichen Haft zu befreien.

Bako habe gut gewusst, dass Mamu's Stolz es nicht ertragen werde, durch Weiberhände an¬

statt durch eine ehrenvolle Kriegerabordnung befreit zu werden, und Mamu stirbt auch im

Augenblicke seiner Erlösung, nicht in Folge seines elenden körperlichen Zustandes, sondern 25

gebrochenen Herzens ob dieser letzten, ihm von Bako angetanen Schmach. Auf meinen Ein¬

wurf, dass von dieser Begründung von Mamu's Tode in dem kurdischen Texte keine Erwäh¬

nung geschehe, erwiderte E, das sei vollkommen überflüssig; denn jeder Kurde hegreife

sofort den ungeheuren Schimpf, der darin Hege, dass sich ein Held wie Mamu von Mädchen

befreien lassen solle. So E. Mamu, dem in Folge der langen Kerkerhaft die eine (!) auf 30

dem Boden ruhende Körperhälfte verfault war, hätte auch ganz gut an diesem Gebreste ster¬

ben können.

Nach Mamu stirbt auch Zine. Beide werden in verschiedenen Gräbern bestattet. Das

ziemlich gewaltsam herbeigezogene Dschelidspiel (dscherid = Wurflanze) ist offenbar nur
zu dem Zwecke angeführt, um 'den Anlass zur Oeffnung von Mamu's Grabe zu geben. Die im 85

Leben so grausam getrennten Liebenden werden hier durch ein Wunder im Tode vereint
gefunden. Das zwischen ihnen ruhende Schwert soll die Reinheit ihrer Beziehungen ver¬

anschaulichen. Die Erzählung endet mit der Bestrafung Bako's durch Karataschdin. Aus dem

Blute des ränkevollen Bako entspross auf dem Grabe ein Dornstrauch.

Es erübrigt nur noch einiges über die Natur des vorliegenden Textes zu sagen. Der- 40

selbe ist durchaus nicht eine freie Erzählung E's. Mein Erzähler hielt sich, wie ich beim

mehrfachen Durcharbeiten des Textes hinlänglich wahrnehmen konnte, an eine von ihm fest¬

gehaltene, bestimmte Form des Textes, soweit ihm überhaupt das Gedächtnis treu geblieben

war. Zuerst hatte er mir die ganze Geschichte in arabischer Sprache frei, ausführlich und

ziemlich weitschweifig erzählt. Als ich ihn aber nach der Fixierung des kurdischen Textes 46
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4 i.

fragte, warum er in diesem Verschiedenes, so z. B. die Motivierung der Kerkerhaft Mamu's

und die wahre Ursache, weshalb Mamu starb, ausgelassen habe, entgegnete er, dass dies nicht
in der Geschichte stehe und ganz überflüssig sei, da jeder Kurde auch ohne Erklärung und

Motivierung die betreffenden Vorgänge vollkommen verstehe. Ich muss diese Behauptung

5 meines Gewährsmannes dahingestellt sein lassen, vermag aber einen starken Zweifel an ihrer
Richtigkeit nicht zu unterdrücken. Der Anfang des von E gelieferten Textes ist jedenfalls
etwas lückenhaft, wenngleich zum Verständnisse ganz hinreichend. Leider sind E auch

die drei Liedchen, welche Zine und ihre Begleiterinnen singen, um Mamu zu erwecken und

zu gewinnen, entfallen.

10 Eine vierte lückenhafte, neusyrische Version dieser Erzählung findet sich in STA
Stück I.

Ueber die Art des Vortrages dieses und ähnlicher Stücke teilte mir E Folgendes

mit. Der Vortragende, Recitator oder Sänger, heisst mit dem echt kurdischen Worte:
däfig-beä, oder mit den aus dem Arabischen genommenen; mugännl oder qärl. (Das

15 Wort räwl kannte mein Gewährsmann seltsamerweise gar nicht.) Der Prosatext wird in er¬

zählendem Tone wiedergegeben. Die eingestreuten Verse werden gesungen. Von den zahl¬

reichen Melodien, die ich durch E kennen gelernt, gelang es mir nur das streng takt-
förmige Tanzlied Nr. VII in Musiknoten festzuhalten. Die endlosen Modulationen der an¬

deren Melodien, die durch die überzähligen Versfüsse mancher Verse so zu sagen noch ver-
20 schärft wurden, vermochte ich nie klar zu erfassen.

Als Begleitungsinstrument gebraucht der Hirte den bellür, eine eigentümliche Holz¬

flöte von ungefähr 50 60 cm Länge. Der cylindrische Körper des bellür spitzt sich

zu einem ein wenig konisch geformten Mundstücke zu, dessen innere Wand derart abge¬

schrägt ist, dass der Rand des Mundstückes eine scharfe Schneide bildet. Das Instrument
25 wird ungefähr in der Mitte . der rechten Hälfte der Unterlippe angesetzt, etwas schief nach

rechts und abwärts gehalten, und ganz leicht angeblasen. Der Ton entsteht dadurch, dass sich

der Luftstrom an der scharfen Schneide des Mundstückes teilt. Zur Bildung der Tonleiter
dienen sechs an der Oberseite und ein an der Unterseite angebrachtes Loch. Diese Flöte
ist identisch mit dem bei E. W. Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Aegypter, deutsch

30 von Zenker, Leipzig 1852, II 194 erwähnten, näj genannten Instrumente.

Professionsmässige Sänger bedienen sich dagegen eines, nach E's Schilderung,

cither- oder cimbalartigen Instrumentes, das qänün heisst. Es ist mit Metallsaiten bespannt;

diese werden mit den Fingern geschlagen, die mit einer Art von metallenen Fingerhüten
bewehrt sind.

35 Sehr beliebt ist auch die Begleitung der hinlänglich bekannten rabäbe, welche mit
der südslavischen gusla identisch zu sein scheint. Im Notfalle begnügt man sich auch mit
der gewöhnlichen Handtrommel.
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Mamu u Zln£.

äre lö lö jäbö . me säve.cwini me häunek da häuna hwa de-dije.
äze de-cümä 1§ mala qäratäzdtn de-persije.

wällah1 uiigliska2 mjn u zln6 päv guhärtijä.
äre läö ma-kä . tu kürre mire aläni. 5

djle tä ki do-hwäzä 2,% kecika mlrä u 2§ kecjka agä?

mamu gö : wällah jäbö, äze häräm3 . mir alän gö : äre läö harä . hod§ ige

tä rast mä-jnä4 . tu b' östi5 §kästi bl . tu he gerdäne helijäbl . mämu de-öü waläte

jezire bötä . mevän de-bü bä bäkö awän . bäkö awän z§5° de-persi : äre mevänö,

hawäla tä öije? mämu alän de-gö : wällah mire min, äze hätimä zg-b6e jiiqe 10

zine) . bäkö awän gö : mevänö, tu le-ser ki de-persi, äs qizä mine . järk? mämu

alän 1§ qizä bäkö awän de-närä . säs büje (de-bü), litis bü , järke bäkö awän be

hwärä bir mämu alän diwäne mir sävdin . järke qäratäzdtn mämu alän de-di
läjeb büje . 2e de-persi : äre pismäm, tu ze küjji ? mämu alän gö : äre pismäm,

äz kürre mire alänim . qäratäzdin gö : ce iäö tä häje 1q vän därä? mämu alän 15

de-gö . wällah pismäm, äz hätimä 2$-böe ; isq$ zine . me zin?° di, sä§ büm . äs me

«He, 0 Vater! Vergangene Nacht habe ich ein Traumbild von meinen Träumen

Ich gieng zum Hause Karataschdin's, fragte. [gesehen.

Bei Gott! Den Ring haben ich und Zine zusammen getauscht.»

«He, 0 Sohn! Thu [das] nicht! Du bist ein Kind des Fürsten der Alan. 5

Wen ersehnt dein Herz von den Mädchen der Fürsten und von den Mädchen

[der Aghas?»

Mamu sagte: «Bei Gott, 0 Vater! Ich werde gehn.» Der Fürst der Alan
sagte: «He, 0 Sohn, geh! Gott möge deine Angelegenheit nicht glatt ablaufen

lassen. Brich du den Hals! Dein Kinn möge zerfliessen!» Mamu gieng in die

Stadt Dschezire Bohtan. Er war Gast bei Bako Awan. Bako Awan fragte ihn:
«He, 0 Gast! Wie ist dein Befinden?» Mamu Alan sagte: «Bei Gott, mein Fürst! 10

Ich bin gekommen wegen der Liebe zu Zine.» Bako Awan sagte: «0 Gast! die, nach

welcher du fragst, das ist meine Tochter.» Einmal sah Mamu Alan die Tochter Bako

Awan's. Da wurde er verwirrt, schweigsam. Einmal führte Bako Awan Mamu Alan
mit sich in die Halle Mir Sävdin's. Einmal sah Karataschdin Mamu Alan [und]
geriet in Verwunderung. Er fragte ihn: «He, Vetter! Woher bist du?» Mamu
Alan sagte: «He, Vetter! Ich bin ein Kind des Emirs der Alan.» Karataschdin 15

sagte: «Was ist dein Geschäft in diesen Ländern?» Mamu Alan sagte: «Bei

Gott, Vetter: Ich bin gekommen wegen der Liebe zu Zine. Ich sah Zine [und]
wurde verwirrt. Diejenige, [welche] ich in meinen Träumen gesehen, war eine
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6 I.

riduna hwa de-dije jeki din (bäskä) bü . qäratäzdtn gö : are bräö, äme s£ bränä .

tu de-bi cär . äz zänjm därgesttja tä kije7 . hwäskä8 mir sävdinä . du rö s§-rö bj-
cin neötre. . tu hwa bi-kä nahwäs . tä zine be-bini9 . mir sävdin be zaläme10 hwa

20 cün11 necire . järke bäkö awän de-cü ze mir sävdtn, de-gö : mire min, tu cäwala

mämu alän be-täne de-heli lp diwäne? au zaläm garibä . belkl zenä tä, hwähä tä
be-blnä . le näve mä iäjbä . mir sävdin gö : bi-cin, wl b'-inin, hägär lö. niv m§ri-
näjä13 . zeläma de-cün u qäratäzdtn ; mämu alän änin . Ig-ser häspe rä-de-kät lg-
ser zikke hwau . de-cün niv sälät . qäratäzdtn cu bä mir sävdin, gö:

26 are lö lö mirö,
am de-cin sajd§n u kef^no16;

läi-sä be hwärä de-gärjno.
mir sävdin go : häspe mämu gr$-b§-din (gr6-din) . hägär mämu rähät bü,

bärä15' bi-ce diwäne . hägär rähät nä-bü, äme 2e necire vä-gärin, äme mämu be

30 hwärä bj-bin diwäne. mir sävdtn be zaläme hwa cün11 necire . dä-kätin18 z§ sere

diärki bär-2$r . cün . mämu lu wän närt . hujä nä-bün . mämu alän 1§ häspe

hwa swär bü, bare" hwa da diwänö, de-cü hattä diwäne, le diwäne rü-de-njät,
rä-de-kät . zinö, hwäskä mfr sävdtn, be, du zeria de-hätin diwäne . lt? mämu alän

andere.» Karataschdin sagte: «He Bruder! Wir sind drei Brüder. Du bist der

vierte. Ich weiss, wer deine Verlobte ist. Es ist die Schwester Mir Sävdin's. In
zwei, drei Tagen werden wir eine Jagd veranstalten. Stelle dich krank. Du wirst
[dann] Zine sehen.» Mir Sävdin gieng mit seinen Leuten auf die Jagd. Auf einmal

20 gieng Bako Awan zu Mir Sävdin [und] sagte: «Mein Emir! Warum lässt du Mamu
Alan allein in der Halle zurück? Dieser Mann ist ein Fremdling. Vielleicht wird
er dein Weib [oder] deine Schwester sehen; auf unserem Namen ist [dann]

Schande.» Mir Sävdin sagte: «Geht! Bringet ihn [hieher, und] wenn er halb tot
wäre!» Die Leute [des Gefolges] giengen und Karataschdin; sie brachten Mamu

Alan. Er [Mamu] stieg zu Pferde auf seinem Bauche. Sie giengen eine halbe

Stunde. Karataschdin gieng zu Mir Sävdin [und] sagte:

25 «Heda, Emir!
Wir gehn auf Jagden und Unterhaltungen ;

Einen Leichnam [aber] führen wir mit uns herum.»

Mir Sävdin sagte: «Bindet das Pferd Mamu's an. Wenn Mamu besser

wird, so möge er zur Halle gehn. Wenn er nicht besser wird, kehren wir von

30 der Jagd zurück [und] werden Mamu mit uns zur Halle führen.» Mir Sävdin

gieng [hierauf] mit seinen Leuten auf die Jagd. Sie stiegen von dem Gipfel eines

Hügels hinab. Sie giengen davon. Mamu schaute nach ihnen. Sichtbar waren sie

nicht [mehr]. Mamu Alan bestieg [nun] sein Pferd, wendete sich der
Halle zu, gieng bis zur Halle, nahm [daselbst] Platz [und] legte sich

hin. Zine, die Schwester Mir Sävdin's, mit zwei Mädchen, sie kamen in die
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i. 7

de-närin . här se zeria läsiq bün be mämu alän . du zeria jeki z§ jekträ de-gö:
2$ merrejä . zlnö gö : nä zt? tärrä, nä z§ wträ, nä z£ merrä . äme här-jek dürö- 85

keki b'-avinin18 le?-ser mämu alän. le-ser dänge ki rä-bü ser hwä u öäve hwa vä-

kir19, z'wiräjä . äuwäl jek zert düreka hwa ävet . mämu rä-na-bü ser hwä . 1§-

dü zeri din düreka hwa ävet le-ser mämu . mämu rä-na-bü ser hwä . zln6 dü¬

reka hwa ävet l§-ser mämu . düreka hwa tamäm nä-kir, mämu alän cäve hwa

va-kir, rä-bü ser hwä, de-dt zinö . du zeria cün . mämu u zlnö lu-we man . de- 40

kävin !j§q§ . mir sävdtn ze. necire vä-gärtjan20 . du sä!ät re mä, ben diwäne .

qäratäzdtn de-zäni-bü21, mämu u zinö kätinä ijsqe . qäratäzdtn ze brää hwärä
de-gö : bräö, cäwa bi-kiu? äz tersim, mir sävdin bi-ce diwäne, mämu u zine

be-blne, äu kätina jiiqö . au nä-zänin, ce cäg am ze necire vä-gärin . äme gär
bi-kin, davancä be-taqinip22 . belkl mämu be-bhize, z'-böe zln6 bä mämu bi-ce 45

zör diwäna hwa (jije hwa), z'-böe mir sävdtn tjstik nä-blnä . qäratäzdtn be brää

hwa gär de-kin, davanöä de-taqfnin, be dängeki hesk de-lälinin, hattä neztke

diwäne bün . qäratäzdtn de-tersä, mämu u zln£ kätinä IjsqO, nä-bihlstin . qära¬

täzdtn de-cü ze mtre hwa, persi gö : mire min, äze bi-öim diwäne . qähwau jij

Halle. Sie erblicken Mamu Alan. Alle drei Mädchen wurden in Mamu Alan ver¬

liebt. Von den zwei Mädchen sagte die eine zur anderen: «Mir gehört er!» Zine
sagte: «Er gehört nicht dir, noch ihr, noch mir. Wir werden, jede einzelne, ein 85

Lied anheben über Mamu. Auf wessen Stimme er sich erhebt und seine Augen
öffnet, derjenigen gehört er». Zuerst hub das eine Mädchen ihr Lied an. Mamu
richtete sich nicht auf. Darauf hub das andere Mädchen ihr Lied über Mamu an.

Mamu erhob sich nicht. Zine hub ihr Lied über Mamu an. Sie vollendete ihr
Lied nicht, [als] Mamu Alan [schon] seine Augen öffnete, sich aufrichtete [und]
Zine erblickte. Die zwei Mädchen giengen hinweg. Mamu und Zine blieben da- 40

selbst. Sie kosen. Mir Sävdin kehrte von der Jagd zurück. Zwei Stun¬

den Weges blieben [noch] übrig, [bevor] sie [sc. die Jagdgesellschaft] zur Halle
kommen werden. Karataschdin wusste, dass Mamu und Zine sich verliebt hatten.

Karataschdin sagte zu seinen Brüdern: «Brüder! Wie sollen wir es anstellen?

Ich fürchte, Mir Sävdin wird in die Halle gehn, wird Mamu und Zine sehen,

[wie] diese kosen. Diese wissen nicht, zu welcher Zeit wir von der
Jagd zurückkehren. Wir werden einen Galopp anschlagen, Pistolen krachen

lassen. Vielleicht wird Mamu es hören, damit Zine, die bei Mamu ist, hinauf- 45

gehe in ihr Gemach, damit Mir Sävdin nichts bemerke.» Karataschdin mit seinen

Brüdern, sie schlagen einen Galopp an, lassen Pistolen krachen, mit einer

starken Stimme schreien sie, bis sie in die Nähe der Halle kamen. Kara¬

taschdin fürchtet, Mamu und Zine würden kosen und hätten nicht ge¬

hört. Karataschdin gieng zu seinem Emir, fragte [und] sagte: «Mein Emir! Ich
werde in die Halle gehn. Kaffee und die Wohnung werde ich bereit machen.
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8 - i.

60 häzir bj-kim . hägär mire min pajä bü, bärä jije mire min häzir bi-bä . mir
sävdin ämär kir : qäratäzdtn bi-öä . qäratäzdtn in . bäkö awän 2§ mir sävdin

gö : mire min, läzim tunina qäratäzdtn bi-ce diwäne jija häzir bi-kea8 . ämär

bi-ke : bärä va-gärä . mir sävdin ämär kir le-ser swärki : gär bi-dä; zu bj-cä
2§ qäratäZdinrä, bi-be2ä : mir sävdin ämär kir : va-gärä; läzim nä-bü tu bi-öi

55 diwäne . qäratäzdtn vä-gärlja . mir sävdin be zaläme hwa cün hattä diwäne . mir
sävdin pajä bü Ze. häspe, cü hundtir le diwäne, de-dt mämu alän be-täne . mämu

alän saläv na-dä; mir sävdtn läjeb bü . hätin zeläma mir sävdtn diwäne, rü-nis-
tin . mir sävdin ämär kir l<?-ser qäratäzdtn : tu trö qähwa bi-dä zeläma . qära¬

täzdtn le diwäne gärija, qähwa de-dä . järk§ hat bä mämu alän . mämu ktirke
60 liwa vä-kir . qäratäzdtn de-dt pöre zlnö. . qäratäZdin dihn bü, cü därvä, bän kir

brää ljwa arfö, de-gö : äme öäwabi-kin, mämu haläs bi-kin24? arfö de-gö : bräö,

hwa dihn bi-kä; bi-cä, köne mir sävdin be-§awtitinä . qäratäzdtn de-öü, häspe u
köne mir sävdin §awütänd . arfö de-cü diwäne, de-gö; mire min, qäratäzdin här
u dihn bü . häsp u köne tä äawütänd . mir sävdin rä-bü ser hwä . bäkö awän

65 gö : mire min, §z-böe häsp u köne rä-de-bi ser hwä? äze sibe b'-inim z§ we

50 Wenn mein Emir absteigt, wohlan, [dann] wird die Wohnung meines Emirs
bereit sein.» Mir Sävdin gab den Befehl: «Karataschdin, geh!» Karataschdin
gieng. Bako Awan sagte zu Mir Sävdin: «Mein Emir! Es ist nicht nötig, dass

Karataschdin in die Halle gehe, die Wohnung bereit mache. Gib den Befehl:
(Wohlan! Kehre zurück!'» Mir Sävdin gab einem Reiter den Befehl: «Schlage

einen Galopp an; geh schnell zu Karataschdin, sage [ihm]: «Mir Sävdin befahl:
,Kehre zurück! Es ist nicht nötig, dass du [voraus] in die Halle gehest'». Kara-

55 taschdin kehrte zurück. Mir Sävdin mit seinen Leuten gieng bis zur Halle. Mir
Sävdin stieg ab vom Pferde, gieng hinein in die Halle [und] sah Mamu Alan
allein. Mamu Alan bot nicht den Gruss; Mir Sävdin wunderte sich [darüber].
Die Leute Mir Sävdin's kamen in die Halle [und] setzten sich nieder. Mir Säv¬

din befahl Karataschdin: «Gib du heute den Leuten Kaffee!» Karataschdin gieng

in der Halle umher und reichte Kaffee. Einmal kam er zu Mamu Alan. Mamu
60 öffnete [ein wenig] seinen Pelzmantel. Karataschdin erblickte die Haare Zine's.

Karataschdin wurde [wie] verrückt, gieng hinaus, rief seinen Bruder Arfo [und]
sagte: «Wie sollen wir handeln, [um] Mamu zu retten?» Arfo sagte: «0 Bruder!
Mache (stelle) dich verrückt; geh, verbrenne das Zelt Mir Sävdin's!» Kara¬

taschdin gieng, verbrannte das Pferd und das Zelt Mir Sävdin's. Arfo gieng in
die Halle [und] sagte: «Mein Emir! Karataschdin ist toll und verrückt geworden.

Er hat dein Pferd und Zelt verbrannt». Mir Sävdin erhob sich. Bako Awan
65 sagte: «Mein Emir! Wegen eines Pferdes und Zeltes erhebst du dich? Morgen

werde ich dir ein besseres als jenes Pferd, als jenes Zelt bringen.» Mir Sävdin

kehrte auf seinen Platz zurück [und] Hess sich [wieder] nieder. Karataschdin
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65 sagte: «Mein Emir! Wegen eines Pferdes und Zeltes erhebst du dich? Morgen

werde ich dir ein besseres als jenes Pferd, als jenes Zelt bringen.» Mir Sävdin

kehrte auf seinen Platz zurück [und] Hess sich [wieder] nieder. Karataschdin



i. 9

häspe, Ze wo köne öetfr . mir sävdin vä-gärija le jije hwa, rü-niät . qäratäZdin

de-gö : bräö, war25 nä-bä . äme war bi-kin . Zcina hwärä bi-be : te,26 hwina
hwa bi-di, z'-böe hätiri mämu alän äme haläs bi-kin? arfö de-öü Zena hwärä,

gö : käce27, tu hwina ljwa bi-di z'-böe hätiri mämu alän? Zena arfö gö : bäle,

äze hwina hwa bi-dim Z'-böö hätiri mämu alän . qäratäzdtn de-cü, Zena28 arfö 70

de-gö : rä-bä'ser hwä . läwe hwa bi-grä; ze min haft qädam dür bi-cä . cagä

äz be-beZim : bo-rävä28, be dängeki hesq bi-kä, be-rävä . hägär me gehäst tä,

äze tä u läwe tä bü-kuZim . zena arfö dänge qäratäZdin de-behist . äu be läwe

hwa rävija80 . qäratäZdin Itj-dü de-kävä, wl gehäst, swire31 hwa kesänd . bi jek
darb le-dä, äus2 be läwe wl küst . arfö de-cü, häbar da mir sävdin : myce miu, 75

qäratäZdin här u dihn bü; zöna min 11 läwe min küst . mir sävdin rä-bü ser

hwä . bäkö awän gö : mire min, tu cema rä-de-bi ser hwä? hwäha me kust .

zerär tüna . mir sävdin gö : här-jeki gälgälki Z' hwärä dä-beZä . mir sävdin

rä-bü ser hwä, cü därvä . zlnö Z'-bin kürke mämu b()-där-kät u cü Zör . mir
sävdin vä-gärija diwäne, de-dt däwä haftäne zine . nä-zäni-bü haftäne Zena 80

wijä, nä-zäni-bü, haftäne hwäha wijä . rü-nistin . bäkö awän gö : mire min,

äme irö hami sünd bü-hwin bi) swir u qor'äne . äme bi-beZin (bi-beoj, dösta mä

sagte: «0 Bruder! Auf diese Weise geht es nicht. Wir werden so handeln: du

wirst deinem Weibe sagen: (Wirst du dein eigenes Blut hingeben, damit wir
Mamu Alan retten?'». Arfo gieng [und] sagte seinem Weibe: «Mädchen! Wirst
du dein eigen Blut hingeben um Mamu Alan's willen?» Arfo's Weib sagte: 70

«Ja, ich werde mein eigen Blut hingeben um Mamu Alan's willen». Kara¬

taschdin gieng [und] sagte zu Arfo's Weib: «Erhebe dich! Nimm deinen

Sohn; geh sieben Schritte weit von mir! Wann ich sagen werde: tLauf!',
so mache mit einer starken Stimme [ein Geschrei und] lauf! Wenn ich
dich erreicht habe, werde ich dich und deinen Sohn töten.» Arfo's Weib
hörte die Stimme Karataschdin's. Sie mit ihrem Söhnchen lief. Karataschdin

stürzt hinterher, erreichte sie, zog sein Schwert. Mit einem Hiebe schlug er sie,

tötete sie mit ihrem Sohne. Arfo gieng, gab Mir Sävdin Nachricht: «Mein 75

Emir! Karataschdin ist toll und verrückt geworden; er hat mein Weib und

meinen Sohn getötet». Mir Sävdin erhob sich. Bako Awan sagte: «Mein Emir!
Warum erhebst du dich? Er hat [nur] meine Schwester getötet. Es ist kein
schade.» Mir Sävdin sagte: «Ein jeder spricht eine Rede für sich selbst.» Mir
Sävdin erhob sich [und] gieng hinaus. Zine stieg unter dem Pelzmantel Mamu's
hervor und gieng hinauf. Mir Sävdin kehrte in die Halle zurück [und] erblickte 80

[noch] den Zipfel von Zine's Kaftan. Er wusste nicht, ob es der Kaftan seines

Weibes oder seiner Schwester sei. Sie Hessen sich nieder. Bako Awan sagte:

«Mein Emir! Wir werden heute alle einen Eid schwören auf Schwert und Koran.
Wir werden sagen, wer unsere Geliebte ist.» Mir Sävdin sagte: «Ja.» Mir Sävdin
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Irijä . mir sävdin gö : bäle . mir sävdin auwäll83 sünd hwär . hami zeläma sünd

hwärin , dör hat le-ser mämu alän . qäratäZdin rä-bü ser hwä, gö : mire min,

85 nä-bä, äz sünd bü-hum34 üswinä mämu . mir sävdin gö : hägär tu Zö bäwär de-bi,

sünd bü-hwa . qäratäZdin sünd hwär, gö:

äre lö lö bäkö awänö.

tä swir u mishäf le-bär mämu alän d'-aninö35.

hodö lälame80 : suräjä döste mämu alän tuninö,
90 z'-haläfe jeki lärabä; qtza hätüne qära oglänl37 bü.

bäkö awän gö : nitre min, här-jek Z' hwärä sünd bü-hwa88 . mir sävdin

ämär kir : mämu alän sünd bü-hwa . mämu alän sünd du-hwär :

äre lö lö bäkö awänö.

tä iüwir u mishäf le-bär nie d'-aninö.
95 hodö lälärae : suräja döste me tuninö,

Z'-haläfe jeki . näve wl zlnejä.

qtza hätüne30 qäratäZdtnä,

hwäskä mir sävdinä.

äre lö lö mirö40, hägär tu qäbul nä-kl,
loo rä-bä, sere me Ze-kä, da Zena bäkö awän bä-hasikinä41.

mir sävdin gö : gäll zelämnö rä-bin; le-döra mämu alän hanjära be-cikj-

schwur zuerst. Alle Leute [seines Gefolges] schwuren. Die Reihe kam an Mamu

Alan. Karataschdin erhob sich [und] sagte: «Mein Emir! Geht es nicht an, dass

85 ich an Stelle Mamu's schwöre?» Mir Sävdin sagte: «Wenn du ihm vertraust, so

schwöre.» Karataschdin schwur [und] sagte:

«He du Bako Awan!
Du hast das Schwert und den Koran vor Mamu Alan gebracht, [nicht,
Gott weiss : ein Geheimnis, [betreffend] eine Geliebte Mamu Alan's, gibt es

90 Ausgenommen eine Araberin, die Tochter der Herrin Kara Oglan's ist's.»

Bako Awan sagte: «Mein Emir! Ein jeder soll für sich selbst schwören.»

Mir Sävdin gab [den] Befehl: «Mamu Alan soll schwören!» Mamu Alan schwur:

«He du Bako Awan!
Du hast das Schwert und den Koran vor mich gebracht.

95 Gott weiss: ein Geheimnis, [betreffend] meine Geliebte, gibt es nicht,
Ausgenommen Eine: ihr Name ist Zine.

Die Tochter der Herrin Karataschdin's,
Die Schwester Mir Sävdin's ist sie.

He du Emir! Wenn du nicht zustimmst, [Bako Awan's!»
ioo [So] erhebe dich, trenne mein Haupt ab [und] stecke es in das Weib

Mir Sävdin sagte: «AU' ihr Leute erhebet euch; stechet euere Dolche
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I. 11

nin . mämu alän diiste hwa ävetu-bü hanjära hwa, kes&nd, qäbda hanjära wl
skäst42 . Zi3 däste wl di-kät (di-kätü-bü) . qäratäZdin mämu alän de-di . auhä zeläm

da lömrä hwa nii-dl43 . qäratäzdtn rä-bü ser hwä . här u dihn bü, gö :

äre lö lö mirö mirö mirö. 105

kl gülekl b'-ävinä mämu alän,

sere mir sävdin bü hwa44 dä-ferinäm.

mir sävdin gö : nän u hwe lu wä haräm bü45 . qäratäZdin u brää hwa u

mämu alän rä-bün, cün . dä-cün se, cär säiät . qäratäzdtn de-di : mämu alän liii-
gek le-pe§ u cär le-päs . qäratäZdin gö : mämu, äz zänim, djle tä häje bä zlnö. . 110

da, le hwä mäkätä-bä . mämu vä-gärija diwäne mir sävdin . qäratäzdtn u brää
hwa cün waläte Same . mir sävdin gö : mämu alän, äme bi-llzin be setränje .

hägär tä me bir (hägär tä käzänj kir), äze zine bi-dim tä . bägär me käzänj

kir, äze tä le diwäne habs bj-kim . mämu gö : mire min, bäle; äz räzl büm46 .

qäbul kir . här-dö päv di-llzin ze sjbe liattä ntrö . mämu käzänj kir47 . de-cün 115

taste, hwärin, vä-gärijan le jije hwa . bäkö awän lü-we bü48, gö : nitre min, jije
hwa bü-g'harinin . mämu rü-ntst le jije mir sävdin u mir sävdin rü-nist lij jije
mämu alän . di-mlnin di-lizjn49 . järke mämu alän bär-Zör de-närä . de-di zine .

ringsum in Mamu !» Mamu Alan fuhr mit seiner Hand an seineu Dolch, zog ihn,
[und dabei] zerbrach er den Griff seiues Dolches. Er fiel aus seiner Hand. Kara¬

taschdin blickte auf Mamu Alan. Einen solchen Mann sah er im Leben nicht.

Karataschdin erhob sich. Toll und verrückt wurde er und sagte:

«He du Emir, Emir, Emir! 105

Wer [auch nur] eine Rose auf Mamu Alan werfen wird,
[Da] mache ich selbst das Haupt Mir Sävdin's wegfliegen.»

Mir Sävdin sagte: «Brot und Salz ist ihnen [fortan in meinem Gebiete] ver¬

sagt.» Karataschdin und seine Brüder und Mamu Alan erhoben sich [und]
giengen von danneu. Sie giengen drei, vier Stunden. Karataschdin sah: Mamu
Alan [machte] einen Schritt vor und vier zurück. Karataschdin sagte: «Mamu! no
Ich weiss, dein Herz, es ist bei Zine. Wohlan! Gib Acht auf dich !» Mamu

kehrte zur Halle Mir Sävdin's zurück. Karataschdin und seine Brüder giengen

in die Stadt Damaskus. Mir Sävdin sagte: «Mamu Alan, wir werden Schach

spielen. Wenn du micli geschlagen hast (wenn du gewonnen hast), werde ich dir
Zine geben. Wenn ich gewonnen habe, werde ich dich in der Halle einsperren.»

Mamu sagte: «Mein Emir! Jawohl; ich bin einverstanden.» Er nahm es an.

Beide spielen zusammen vom Morgen bis Mittag. Mamu gewann. Sie giengen

zum Mittagmahle, assen [und] kehrten zurück an ihren Ort. Bako Awan geriet lie
zu ihnen [und] sagte: «Mein Emir! Wechselt eure Plätze!» Mamu setzte sich auf
den Platz Mir Sävdin's, und Mir Sävdin setzte sich auf den Platz Mamu Alan's. Sie

spielen weiter. Auf einmal schaut Mamu Alan nach oben. Er erblickte Zine. Mamu
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Alan mämu alän §ä§ bü, hasär bü . mir sävdin gö : tu hasär bü50 . äze tä habs bj-kim
120 1§ diwäne . bäkö awän hat bä mir sävdin, gö : mire min, tä mämu alän häbs

kir? mir sävdin gö : bäle . bäkö awän gö : le-kü häbs kir? mir sävdin gö : nie

le diwäne häbs kir . bäkö awän gö : tu cäwa lö diwäne habs de-ki51? mir sävdin

gö : ltj-kü habs bi-kini52? bäkö awän gö : äme li-ävinin zindijäne . mir sävdin

gö : känjä63 . mämu alän ävetin zindäne . zine nah was bü . här-rö de-bir nän

125 u go§t, de-dä mämu alän . zamänek cü, zine de-di pajäki, z'-we de-tö . bän kir :

lö lö pajäö . öägä pajä54 zlnö de-di, dile wl cü55 . vä-gärija ser hwä, cavä hwa vä-

kir, le zlnö de-närä, gö : äre zine, hawäla tä cijä? zine gö : äre pajäö, tu käri
qägetki Z' merrä bi-bi waläte säme? bi-dä däste qäratäZdin . pajä gö : äz kärfm
bä haft rözä u bä haft savä qägetki bi-bim bi-dim däste qäratäZdin . sünd bü-

130 hwa, hägär be her u salämät vä-gärijam, te me bi-stlni . zine sünd hwär, gö :

lahde hode le näfse jähe me l<äti-bä5c : hägär tu be her u salämät vä-gärija, äze

tä bi-stlnim . zine qägete nevisänd . da qägete nevisänd Ze qäratäZdin . cägä qä¬

gete Z'tärrä äni-bü, we gäve-, bu56" we sä|äte we pajäe bü-kuZe . me sünd hwär, hä¬

gär we pajäe be her u salämät vä-gärija, äze wl bi-stluim . zine qäget haläs

wurde verwirrt [und] verlor. Mir Sävdin sagte: «Du hast verloren. Ich werde dich

120 in der Halle einsperren.» Bako Awan kam zu Mir Sävdin [und] sagte: «Mein Emir!
Du hast Mamu Alan eingeschlossen?» Mir Sävdin sagte: «Jawohl.» Bako Awan

sagte: «Wo hast du [ihn] eingeschlossen.» Mir Sävdin sagte: «Ich habe [ihn]
in der Halle eingeschlossen.» Bako Awan sagte: «Wie schliessest du [ihn] in der

Halle ein?» Mir Sävdin sagte: «Wo soll ich [ihn denn] einschliessen?» Bako

Awan sagte: «Wir werden [ihn] in das Verliess werfen.» Mir Sävdin sagte: «Es

ist gut.» Sie warfen Mamu Alan in das Verliess. Zine wurde krank. Jeden Tag

126 brachte sie Brod und Fleisch [und] gab [es] Mamu Alan. Zu einer Zeit gieng

Zine [und] sah einen Wanderer, [der] von jener Seite kommt. Sie rief: «He, he,

o Fussgänger!» Als der Wanderer Zine erblickte, verliebte er sich. Er machte

kehrt, öffnete seine Augen, schaut auf Zine [und] sagte: «He Zine! Wie ist dein

Befinden?» Zine sagte: «He Fussgänger, kannst du einen Brief von mir in die

Stadt Damaskus bringen? [So] gib ihn in die Hand Karataschdin's!» Der Wan-
130 derer sagte: «Ich kann [es]. In sieben Tagen und sieben Nächten werde ich den

Brief bringen [und] in die Hand Karataschdin's geben. Schwöre, wenn ich wohl

und heil zurückkehre, [dass] du mich nehmen wirst [zum Gatten].» Zine schwur;
sie sprach: «Der Schwur bei Gott soll auf meine Seele fallen: wenn du wohl

und heil zurückgekehrt bist, werde ich dich nehmen.» Zine schrieb den Brief.
In dem Briefe schrieb sie dem Karataschdin : «Wann er den Brief dir gebracht
hat, zu jener Zeit, zu jener Stunde tödte jenen Wanderer. Ich habe geschworen,

wenn jener Wanderer wohl und heil zurückgekehrt ist, werde ich ihn nehmen.»

Zine vollendete den Brief [und] gab [ihn] jenem Wanderer. Dieser Wanderer
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i. 13

kir57, dä-dä we pajäe . äu pajä qäget Ze däste zlnö de-stand, de-cü . cü waläte 135

säraö, de-persi le-ser qäratäzdtn . qäratäZdin de-di le qähwa-häna, qäget dä-dä

wl u äu vä-gärija . qäratäZdin qäget vä-de-kir, do-liwinä, liäle mämu perisänä u

zine sünd hwär, ve pajäe bi-stinä . rä-bü ser hwa . liami se brä le häspe hwa

swär bün, Z' waläte säme be-där-kätin58 . äu pajä do-din dä-räva . järke qäratäZ¬

din häspe hwa teZä kir, de-cü au pajäe, de-küst . cär rö u cär sav hätin waläte 140

jezire bötä . de-cün le diwäne mir sävdin, pajä bün, cün hundür, saläv dän .

qäratäZdin gö : le-küje bräe min mämu? mir sävdin gö : bävö69, warin, rü-nin .

äme nähä lj-inin mämu alän . bäkö awän de-cü bä zine. gö : zinö, härä . dajawät

bi-kä cel kecik be mätrüba u harnt härin. mämu alän Ze zindijäne bi-där-inin60 .

zine, kefe wl hat u farälj bü . de-cü, bäii kir cel kecik be mätrüba . cün bä zindijäne 145

mämu alän. zine bäii kir: äre mämu, rä-bä ser hwä. mämu alän cäve hwavä-kir, gö:
äre zine, zine, zine61, cäv rase pärpäre zerine .

tu nä-liäti mämu alän ze. zindijäne be-där-ine02 .

tu häti rühl mämu alän Ze qafäse be-där-ine .

cävek de-cüje, cävek dä-mäje . ißo

dästek de-cüje, dästek dä-mäje .

nahm den Brief aus der Hand Zine's [und] gieng davon. Er gieng in die Stadt J35

Damaskus [und] fragte nach Karataschdin. Er fand Karataschdin in einem Kaffee-

hause, gab ihm den Brief und er [selbst] kehrte [sofort] zurück. Karataschdin
öffnete den Brief, liest, [dass] der Zustand Mamu's zerrüttet sei, und [dass] Zine
einen Eid geschworen, sie werde diesen Wanderer nehmen. Er [Karataschdin]
erhob sich. Alle drei Brüder stiegen zu Pferde [und] giengen zur Stadt Da¬

maskus hinaus. Sie sahen diesen Wanderer laufen. Auf einmal tummelte Kara¬

taschdin sein Pferd, gieng auf diesen Wanderer los [und] tüdtete [ihn]. [Nach]
vier Tagen und vier Nächten kamen sie in die Stadt Dschezire Bohtan. Sie no
giengen zur Halle Mir Sävdiu's, stiegen ab. giengen hinein [und] grüssten.

Karataschdin sagte: «Wo ist mein Bruder Mamu?» Mir Sävdin sagte: «Ge¬

liebte, kommet, setzet euch! Wir werden sofort Mamu Alan herbeischaffen.»

Bako Awan gieng "zu Zine. Er sagte: «Zine. geh! Lade vierzig Mädchen mit
Musikanten ein, und geht alle, holet Mamu Alan aus dem Verliesse heraus.»

Zine, sie überkam Freude, und froh wurde sie. Sie gieng, rief vierzig Mädchen 146

mit Musikanten. Sie giengen zum Verliesse Mamu Alan's. Zine rief: «Heda,

Mamu! Erhebe dich!» Mamu Alan öffnete seine Augen und sprach:

«0 Zine, Zine, Zine mit den schwarzen Augen [und] goldenem Flitter!
Du bist nicht gekommen, Mamu Alan aus dem Verliesse herauszuholen.

Du bist gekommen, die Seele Mamu Alan's aus dem Käfig herauszuholen.

Ein Auge ist dahingegangen, ein Auge ist [mir] geblieben. 160

Eine Hand ist dahingegangen, eine Hand ist geblieben.
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14 i.

liiigek de-Cüje, liiigek dä-mäje .

zln$ de-gö:

pirsik z däve mämu alän feliti68;

156 se qätre hwin Ze pöze mämu alän naqeti;
au gäv, au säjät mämu le zindijäne perpeti04 .

mämu alän bi-där-histin ze zindijäne u birin u d'-änin qabrö . ha§t rö zine

mer ly-dü mämu alän . zine birin u d'-änin le qabrö le jiki din . mir sävdin gö :

äme särt bi-kin . be jelide65 bi-llzin . äme bi-närin jelide lü-kü dä-kävä . hägär
160 jelide kät le-ser qäbra mämu, äme qabrö mämu vä-kin . hägär jelide kät lg-ser

qabre zine, äme qabrö zine vä-kin . rözä ine be jelide di-llzin . be qudräta hodö

jelide d'-kätü-bü le-ser qabre mämu alän . qabre mämu alän vä-kirin . qära¬

täZdin vä-kir . de-di mämu u zine här-dö pävrä da qabrö, le-näv wän swiräki
Ze ähö . qäratäZdin bäii kir : äre bäkö awänö, wiirä, bi-närä lg qudräta hode, ce

165 lij-v'räjä . bäkö awän hat, ez-Zör di-närä, läjeb bü . qäratäZdin däste hwa ävete-
bü bäkö awän u k'säud qabre . gö : cije äs? qäratäZdin hanjäre hwa k'säud, wl
bü-kuZeG0 . mir sävdin bäii kir : qäratäZdin, wl mä-kuZe . da qabre hwina wl de-

bä iazäb07 . qäratäzdtn gfihe hwa nä-dä mir sävdin u säbär nä-bü . bist u jek

Ein Fuss ist dahingegangen, ein Fuss ist geblieben.»

Zine sprach:

«Eine Rede entfährt dem Munde Mamu Alan's;
155 Drei Tropfen Blutes träufeln aus der Nase Mamu Alan's; [kämpfe.»

Zu dieser Zeit, zu dieser Stunde erzittert Mamu im Verliesse im Todes-

Sie hoben Mamu Alan aus dem Verliesse heraus und trugen und brachten
[legten] ihn in's Grab. Acht Tage nach Mamu Alan starb Zine. Sie brachten

Zine und trugen [sie] in's Grab an einem anderen Orte. Mir Sävdin sagte:

«Wir werden ein Wettspiel veranstalten. Mit dem Wurfspiesse werden wir
spielen. Wir werden schauen, wohin der Wurfspiess niederfällt. Wenn der

160 Wurfspiess auf das Grab Mamu's gefallen ist, werden wir das Grab Mamu's
öffnen. Wenn der Wurfspiess auf das Grab Zine's gefallen ist, werden wir das

Grab Zine's öffnen.» An einem Freitage spielen sie. Durch Gottes Fügung
war der Wurfspiess auf das Grab Mamu Alan's gefallen. Sie öffneten das Grab

Mamu Alan's. Karataschdin öffnete [es]. Er erblickte Mamu und Zine, beide

zusammen in dem Grabe [und] mitten zwischen ihnen ein Schwert aus Thon.

Karataschdin rief: «Heda, Bako Awan, komm, sieh die. Fügung Gottes, was

165 hier [geschehen] ist!» Bako Awan kam, schaut von oben herab [und] verwun¬

derte sich. Karataschdin hatte seine Hand auf Bako Awan gelegt und zog [ihn]
in's Grab. Er [Karataschdin] sagte: «Was ist das?» Karataschdin zückte seinen

Dolch, um ihn zu töten. Mir Sävdin rief: «Karataschdin, töte ihn nicht! Sein

Blut wird im Grabe zur Pein.» Karataschdin schenkte Mir Sävdin kein Gehör
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i. 15

hanjär l§-döra bäkö awän da, küst . bi-där-kätin ze qabrö, äh däni68 le-ser qabrß

u cün . hwina bäkö awän de-bü da qabre mämu u zln§ därki istri, bi-där-kät Ze 170

fitne bäkö awän.

und geduldete sich nicht. Einundzwanzig Dolchstiche versetzte er Bako Awan

von allen Seiten, [und] tötete [ihn]. Sie stiegen aus dem Grabe, gaben Erde
auf das Grab und giengen hinweg. Das Blut Bäko Awan's in dem Grabe Mamu 170

und Zine's wurde zu einem Dornstrauche, der emporwuchs in Folge der Ver¬

ruchtheit Bako Awan's.

ANMERKUNGEN.

1) Das oft wiederkehrende wällall oder wällah gab E stets durch das arab. wallähi
wieder, und ich folge ihm in der deutschen Uebersetzung, einerlei ob das "Wort eine Ver¬

sicherung oder einen Ausruf des Schmerzes ausdrücken soll; vgl. SGI 342b.

2) vgl. Gl. j^*
3) Futur., vgl. JG 173 § 80.
4) entstanden aus mä-Inä, vgl. Gl. c~*\). E: allah Soglak jadel lä jejib.
5) Der Ausdruck klang böstt und besteht aus der Praepos. be und dem Worte für

,Hals'. Dieses letztere lautet bei JJ 9b y^\ oustou, estou, stu; E sprach stü, blieb aber

hartnäckig hei bösti stehn. Höchstwahrscheinlich liegt hier ein Irrtum E's vor und wäre ge¬

nauer zu übersetzen: Brich du das Gebein! vgl. JJ 9 i_5-~A Der Text ist lückenhaft und

wäre ohne die in der Vorbemerkung niedergelegte Erklärung E's im Anfange der Erzählung
kaum verständlich.

5*) ze |__$j, im Gegensatze zu ze j, ist in meinen Texten durchwegs praepositionaler
Ablativ und Dativ vom Fron. pers. 3 Sg. au °,\ dessen Formativ wl ^ lautet; vgl. 10,so.

30, n. 18. io; mit dem Dativaffix versehen Zerä XII, 1. Daneben findet sich in
ganz derselben Bedeutung die nicht zusammengezogene Form Ze wirä 7,35, und mit der

Copula verbunden Z wiräjä 7,37. In SKS ist dieser bedeutende Unterschied zwischen Z()

und Ze, in Uebereinstimmung mit mir, seinem verschiedenen Werte gemäss durchwegs fest¬

gehalten. Die Flüchtigkeit des Vocales der einfachen Praepos., bei mir durch das Kürze¬

zeichen charakterisiert, kennzeichnet So ein durch Setzung des Vocales über die Zeile,
z. B. 1,1 järik Zejära; 7.20 Z°hwärä; 2a Z"näv. Meinem Ze dagegen entspricht bei ihm

nach Aussprache und Wert das gedehnte Ze, z. B. l,is Zö deterse; 20 zera-ya. Auch Emin
hat ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Ze und ze hingewiesen und mir denselben

dadurch klar zu machen gesucht, dass er Ze durch arab. la (dialectisch für J) und z§

durch lühu (für jj) wiedergab.

Dem Z6 analog ist der Gebrauch von 16 J,, im Gegensatze zu 1§ J, in der Bedeu¬

tung &uf ihn' oder ,auf ihm', wie die Stellen II, 20. IV, f& 17 und XXVHI, 6 zeigen.

Darnach erscheint die Ansetzung der Form ^gj für j SGI Sil* und J, neben J JJ 374" für
die blosse Praepos. nicht gerechtfertigt. Auch Jsf. bietet nur j und J. Dagegen wird lu-W@
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nur als Demonstr. und Adv. loci gebraucht; vgl. 7, 40. 30, 11. 12. Beide Gebrauchsweisen

gelten auch von Ze we oder Z we ; vgl. 8, 05. 9, 00 (wo we vielleicht aber adjectivisch
steht) und 12, 125. Hier ist also die Contraction, die zu Missverständnissen oder wenigstens

zur Undeutlichkeit führen könnte, ausgeschlossen.

Ebenso gebildet wie z£, Zerä und le sind pö, perä ; vgl. die Stellen 25,57; XX,
Vers 4 und IV, A° 3. JG 250 merik pe-Zäne der Mann ist damit bekannt (Socin).

Nach dem Gesagten kann ich mich mit Justi's Erklärung von Zerä als einer Verbin¬

dung der Praepos. mit dem Dativaffix (JG 249 letzter Absatz f) nicht einverstanden erklä¬

ren, halte vielmehr die Form für von Lerch aus Z6-ra verhört; vgl. zu dem Gesagten

JJ 85" (_^..

Die übrigen JG 250 citierten Beispiele lassen sich ebenfalls erklären, ohne dass man

bei der Präposition die Ellipse des von ihnen begleiteten Pronomens annehmen müsste. In
den drei Beispielen qiz-a wi lejeni rimistie; leser nemo dekir; dän her braucht man

die scheinbaren Präpositionen nur als Localadverbia aufzufassen und kann dann ohne Zwang

übersetzen: Seine Tochter setzte sich nebenan nieder; darauf (auf der Decke) verrichtete er

das Gebet; davor stellten sie (zwei Wächter).

6) Nämlich Bako Awan's Tochter, die auch Zine hiess.

7) Man muss voraussetzen, dass Mamu seinen Traum Karataschdin erzählt habe, und

letzterer spricht schon von der .Vorlobten', weil Zine und Mamu, wenn auch nur im Traume,

die Binge gewechselt haben.

8) vgl. Gl. oyL

9) Richtig ist nur: tu zine be-blni [ob tä = vi?].

10) Ich glaubte den Sg. des Textes durch einen PI. übersetzen zu dürfen, denn ein

kurdischer Fürst geht nicht mit einem einzigen Manne auf die Jagd, wie auch später erhellt.
Vielleicht wäre es am besten ^j hier mit «Gefolge» zu übersetzen.

11) vgl. JG 246 unten, § 85,s).

12) wörtl. ,wie', vgl. Gl. ob^
13) wörtl. ,wenn er in der Mitte des Sterbens wäre'.

14) d. h. er setzte sich, krankhafte Schwäche vorschützend, nicht rittlings, sondern

legte sich mit dem Bauche auf's Pferd.

15) sajden U kefeno sind PI., welche den in JG 122 § 61 auf In ausgehnden, durch

Assimilation gebildeten, entsprechen. Es ist fraglich, ob man bei sajdön eine Assimilation
annehmen kann. Die schliessenden 0 in kefeno und in de-gärino des folgenden Verses

stehn nur des Reimes auf mirö wegen und sind Gesangsmodulationen.

15°) vgl. Gl. 1^; bärä ist Wunschpartikel, kann daher bei jedem Modus stehn, der

einen Wunsch ausdrückt. Eghiazarov nennt sie eine Partikel, die mit dem Modus der Zulas¬

sung gebraucht wird, pg. 39a.

16) E nizilü [vgl. osm. aUiiy ^jöTJ.
17) Ich kann nach E's Erklärung die SGI 28511 gegebene nur bestätigen: bare heisst

hier ^rust', und die ganze Phrase entspricht in ihrer Art vollkommen dem ar. tawaj-
jaha ila.

18) Das kurd. Verb, entspricht mehr dem familiären deutschen Ausdrucke: Ein Lied
»loslassen».

19) eigl. Participialperfecta.
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20) Vä-gärtjan (eigl. Vä-gärijän) ist hier nach Jsf. A u. , die 3. PI. Impf., das er

el-mädl nennt, von dem gleichlautenden Inf. vä-gärijän. Auf meine in mundgerechter

Form gestellte und von ihm vollkommen begriffene Frage, warum das Verb, im PI. stehe,

während das Subject (Mir Sävdin) ein Sg. ist, erwiderte E: «Ein Fürst kehrt doch nicht allein
von einer Jagd zurück!» Vergleiche damit den PI. des Praedicates im Persischen, wenn das

Subject einen Fürsten etc. bezeichnet, z. B. sah äz sehr blrün tesrif miburdend.

21) eigl. Plusqpf. [,hatte in Erfahrung gebracht'] vgl. 9,so.

22) vgl. Gl. oJ.-xil.iL.

23) b}-ce, bi-ke, bl-Öi sind Futura als Praedicate von Subjectsätzen.

24) Futur, als Praedicat eines Finalsatzes.

25) vgl. Gl. ^.
26) vgl. Gl. i'; die merkwürdige Bedeutung, welche E dieser Form des Pron. pers.

2. Sg. gibt, mag hier Erwähnung ' finden. An den Stellen meiner Texte nämlich, wo sich

te findet, wollte er einen Gegensatz des Fem. gegen das Masc. tu kennzeichnen, was er auch,

mit einer einzigen Ausnahme, die mir leider zu spät auffiel, consequent festhielt. Eine
Verwechslung mit der Form tä ist, wie die angeführten Stellen zeigen werden, gänzlich aus¬

geschlossen, ebenso aber auch ein Gehörfehler von meiner Seite. Ich habe nämlich, früh auf¬

merksam geworden, E sehr oft auf die Probe gestellt, ihn unter verschiedenen Vorwänden

die angezogenen Stellen recitieren lassen und ausnahmlos sprach er da te und nicht etwa tä.
«Laken enta hije» (es ist ja etwas Weibliches) war seine auf Befragen gegebene Begrün¬

dung, denn den grammat. Term. techn. mu annat kannte er natürlich nicht.

Ich führe noch die folgenden Stellen an:

S. 1 2,iso: t<? me bi-stlni. Aus dieser Stelle geht jedenfalls hervor, dass te nicht
ein Formativ von tu ist, wie tä, sondern dass es tu gleich steht. Man vergleiche damit nur

den Nom. äze in dem gleich darauf folgenden Schwüre Zine's, in welchem sie sagt: «äze

tä bi-stlnim».
XIII, Vers 9 lautet: tö Z'-böe rämisäne tä cähre hwa qolüpäud. Er bildet ein

vollständiges Analogon zu den JG 254 § 97, Z. 3 v. u. gegebenen Beispielen und der dazu

gegebenen Erklärung; nur müsste es in meinem Falle heissen: der Cas. obl. tä ist durch

den Nominativ te anticipiort. Auch in dieser Stelle spricht ein Mann ein Weib an, und ist

der Unterschied zwischen te und tä streng fest gehalten. Die eiuzige Ausnahme ist in dem

folgenden Verse 10. gemacht: jäne tä CÜ wäj tu nierl. Hier hätte E consequenterweise

te anstatt tu sagen sollen. Leider wurde ich zu spät darauf aufmerksam. Mit diesem Verse

identisch ist XXX, Vers 8.

Ganz scharf tritt E's Auffassung bei der folgenden Stelle hervor: te bl-bl qäg6te
(du wirst einen Brief bringen), 24,4i. Als ich einwendete, die Schwalbe (denn eine solche

ist hier angesprochen) sei doch kein Weib, entgegnete mir E fast ärgerlich: «Laken

tejra Sgajre hije» und wollte dadurch das feminine Genus kennzeichnen; vgl. JG217, Z. 17;
wäre da ein Dativ, ethic. anzunehmen, so müsste der Cas. obliq. des Reflexivpronomens
hwa stehn.

27) Kosende Anrede; die gewöhnliche lautet pite.

28) Karataschdin erwählt Arfo's Weib zum Opfer, weil sie Bako Awan's Schwester ist,
und er deshalb desto sicherer auf den Erfolg seiner Gewaltthat rechnen darf.

I. - 17

20) Vä-gärtjan (eigl. Vä-gärijän) ist hier nach Jsf. A u. , die 3. PI. Impf., das er

el-mädl nennt, von dem gleichlautenden Inf. vä-gärijän. Auf meine in mundgerechter

Form gestellte und von ihm vollkommen begriffene Frage, warum das Verb, im PI. stehe,

während das Subject (Mir Sävdin) ein Sg. ist, erwiderte E: «Ein Fürst kehrt doch nicht allein
von einer Jagd zurück!» Vergleiche damit den PI. des Praedicates im Persischen, wenn das

Subject einen Fürsten etc. bezeichnet, z. B. sah äz sehr blrün tesrif miburdend.

21) eigl. Plusqpf. [,hatte in Erfahrung gebracht'] vgl. 9,so.

22) vgl. Gl. oJ.-xil.iL.

23) b}-ce, bi-ke, bl-Öi sind Futura als Praedicate von Subjectsätzen.

24) Futur, als Praedicat eines Finalsatzes.

25) vgl. Gl. ^.
26) vgl. Gl. i'; die merkwürdige Bedeutung, welche E dieser Form des Pron. pers.

2. Sg. gibt, mag hier Erwähnung ' finden. An den Stellen meiner Texte nämlich, wo sich

te findet, wollte er einen Gegensatz des Fem. gegen das Masc. tu kennzeichnen, was er auch,

mit einer einzigen Ausnahme, die mir leider zu spät auffiel, consequent festhielt. Eine
Verwechslung mit der Form tä ist, wie die angeführten Stellen zeigen werden, gänzlich aus¬

geschlossen, ebenso aber auch ein Gehörfehler von meiner Seite. Ich habe nämlich, früh auf¬

merksam geworden, E sehr oft auf die Probe gestellt, ihn unter verschiedenen Vorwänden

die angezogenen Stellen recitieren lassen und ausnahmlos sprach er da te und nicht etwa tä.
«Laken enta hije» (es ist ja etwas Weibliches) war seine auf Befragen gegebene Begrün¬

dung, denn den grammat. Term. techn. mu annat kannte er natürlich nicht.

Ich führe noch die folgenden Stellen an:

S. 1 2,iso: t<? me bi-stlni. Aus dieser Stelle geht jedenfalls hervor, dass te nicht
ein Formativ von tu ist, wie tä, sondern dass es tu gleich steht. Man vergleiche damit nur

den Nom. äze in dem gleich darauf folgenden Schwüre Zine's, in welchem sie sagt: «äze

tä bi-stlnim».
XIII, Vers 9 lautet: tö Z'-böe rämisäne tä cähre hwa qolüpäud. Er bildet ein

vollständiges Analogon zu den JG 254 § 97, Z. 3 v. u. gegebenen Beispielen und der dazu

gegebenen Erklärung; nur müsste es in meinem Falle heissen: der Cas. obl. tä ist durch

den Nominativ te anticipiort. Auch in dieser Stelle spricht ein Mann ein Weib an, und ist

der Unterschied zwischen te und tä streng fest gehalten. Die eiuzige Ausnahme ist in dem

folgenden Verse 10. gemacht: jäne tä CÜ wäj tu nierl. Hier hätte E consequenterweise

te anstatt tu sagen sollen. Leider wurde ich zu spät darauf aufmerksam. Mit diesem Verse

identisch ist XXX, Vers 8.

Ganz scharf tritt E's Auffassung bei der folgenden Stelle hervor: te bl-bl qäg6te
(du wirst einen Brief bringen), 24,4i. Als ich einwendete, die Schwalbe (denn eine solche

ist hier angesprochen) sei doch kein Weib, entgegnete mir E fast ärgerlich: «Laken

tejra Sgajre hije» und wollte dadurch das feminine Genus kennzeichnen; vgl. JG217, Z. 17;
wäre da ein Dativ, ethic. anzunehmen, so müsste der Cas. obliq. des Reflexivpronomens
hwa stehn.

27) Kosende Anrede; die gewöhnliche lautet pite.

28) Karataschdin erwählt Arfo's Weib zum Opfer, weil sie Bako Awan's Schwester ist,
und er deshalb desto sicherer auf den Erfolg seiner Gewaltthat rechnen darf.



18 i.

29) Imperat. 2. Sg., dessen richtige Schreibung nach Jsf. io *£_> ist. Darnach wäre

JJ 209° unter c£?j Imper. 2. (Sg.) zu verbessern; denn die dort angeführte Form ist Futur.
2. Sg., vermutlich in adhortativem Sinne.

30) Das lange ä ist nicht gerechtfertigt, wurde aber so gehört.

31) vgl. Gl. _;£">; die in JJ angeführten Formen .^i, < ^yL. ' ^^ii « ^\\ß lauten in

meinen Texten §wlr, hwln, äwln, gwizän; vgl. Gl unter den betreffenden Wörtern.

32)' anst. Wl, vgl. die Bemerkung bei JJ 24" )\.
33) wörtl. ,als erster'.

34) Fut. im Sinne eines Dubitativs.

35) tä d'-aninö steht nur dem Reime zuliebe für täd'-äni, ebenso wie im folgenden

Verse tuninö für tuninä. Auf Schwert und Koran wird geschworen.

36) Richtiger lälämä <»JbU oder vielleicht A^Xl\.

37) Näheres über Kara Oghlan konnte ich nicht erfahren. Vielleicht sind die von

Karataschdin angeführten Personen nur zu dem Zwecke erdichtet, um überhaupt die Spur

von Zine abzulenken.

38) Futur, im Sinne eines Imperativs.

39) Der Beweis dafür, dass hätüne hier .Herrin, Gebieterin' und nicht ,Frau, Ehefrau'

bedeutet, liegt darin, dass Zine, wenn auch nur kosend oder aus Ehrfurcht, eine Tochter
dieser hätüne genannt wird. Mit letzterer ist Mir Sävdin's Frau gemeint. Andernfalles
müssten Mir Sävdin und Zine Karataschdin's Kinder sein, was den Thatsachen widerspricht.

40) Die Anrede ist trotzig und herausfordernd einem Fürsten gegenüber. Auch Kara¬

taschdin gebraucht sie in den folgenden Versen, da er sich von seinem Herren lossagt. Die

gebührende Anrede müsste mire min lauten: E.

41) sc. in vulvam eius. Eine Redensart, die einen tötlichen Schimpf in sich begreift.

Vgl. Joseph v. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches II 499 Kurtbaj's Trutzredo an

Chajrbeg: «Nimm mein blutiges Haupt und lege es in deines Weibes Schoss, Verräter!»
42) Derselbe Zug zur Kennzeichnung riesiger Körperkraft findet sich SKS II. Abt.

XL, v. 361. Das Verb isUnach E transitiv und intr., nach JJ tr., nach Jsf. intr.; ich zog

die tr. Bedeutung vor, weil es bezeichnender ist, dass Mom den Griff zerbrach.

43) Will sagen: sah er im Leben nicht wieder, oder: hatte er nie gesehen.

44) vgl. JG 144 § 70. Wörtlich übersetzt; zu verstehn ist: Wenn einer auch nur
eine Rose auf M. A. werfen sollte, so schlage ich M. S.'s Haupt ab.

45) Formel, wodurch Karataschdin, seine Brüder und M. A. des Gastrechtes für ver¬

lustig erklärt werden. wä o^ ist der abgekürzte Formativ des Pron. pers. 2. PI. o^*-
Nach Jsf. i lautet die volle Form y», gebräuchlicher sei jedoch die abgekürzte, wie sie auch

mein Text bietet. Ich will hier gleich bemerken, dass der grammatische Versuch, den Jsf.

seinem Wörterbuche vorausschickt, besonders in den kurdischen Paradigmen viele störende

Druckfehler aufweist, die oft erst nach einer sorgsamen Leetüre des ganzen Werkchens richtig
zu stellen waren. So erscheint z. B. .meine Schreibung o^ aus Jsf. 1 nicht gerechtfertigt.

Ich konnte sie erst auf Grund später folgender Stellen als die richtige erkennen. Das ° in 05

ist nur ein graphisches Zeichen, da es Jsf. als Araber widerstrebte eiu alleinstehndes 5, das

nach dem Wegfalle des vorangehnden 0 der vollen Form (l») übrig geblieben wäre, zu

schreiben. Ich gedenke an einem anderen Orte die interessante grammatische Skizze Jüsuf's

ausführlicher zu besprechen und hei dieser Gelegenheit ein vollständiges Verzeichnis der

Druckfehler, etwa 400 an der Zahl, zu geben.
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46) Praet. anstatt des Praesens, wie im Ar. iju-uö. [,bia zufrieden geworden, bin
befriedigt'].

47) d. h. war im Begriffe zu gewinnen.

48) Der Text kann ebenso gut mit: «B. A. war dort», als mit: «B. A. kam dorthin» über¬

setzt werden. Letztere Auffassung ist deshalb vorzuziehen, weil, wie später erhellt, B. A. bei

der Festsetzung der Spielbedinguugen nicht zugegen war, sie nicht kannte.

49) wörtl. ,sie bleiben, sie spielen'.

50) So meine Urschrift. Ich kann heute nicht mehr feststellen, ob ich schlecht gehört
habe oder E unrichtig dictiert hat; aber das Wort muss bül lauten.

51) Im Sinne: ,Wie kannst du ihn nur in die Halle einschliessen?1 B. A. machte näm¬

lich, nach E's Erklärung, Mir Sävdin bogreiflich, dass Mamu's Zimmerarrest kein Aequivalent
für den Besitz Zine's sei, der Mamu zugefallen wäre, wenn er gewonnen hätte. Diese Auf¬

fassung bewegt nun M. S., seinen Gegner gegen die Abmachung in's Verliess zu werfen und

ihn dort verschmachten zu lassen.

52) Futur, als Dubitativ.

53) vgl. Gl. £u> känjä soll dem Dialecte von Bohtan entnommen sein. Ein Märdiner
Kurde würde sagen: C^jä; so E.

54) Es war ein Derwisch. E.

55) wörtl. ,sein Herz gieng davon', vgl. JJ 135" ^»=>- [pers. c~ä, >4J>].

56) wörtl. ,sei fallend' stereotype Form des Impt. beim Schwüre.

56") bu ist nichts anderes als be, es wurde aber das e durch das nachfolgende W

in ein U umgewandelt; dieselbe Assimililation in lu-we, lll-kü u. dgl.

57) d. h. sie gab noch eine hinreichende Schilderung der oben erzählten Ereignisse.

58) Die Silbe be ist nicht das Verbalpraefix, sondern die Praeposition, welche zu dar
gehört; vgl. Gl. ck^j^. ua(l Anin. 60).

59) Die Anrede «bävö» bezieht sich auf Karataschdin, der PI. des Impt. auf ihn und

seine" Brüder. Mir S. zeigt sich plötzlich so liebenswürdig, weil er eine gewaltthätigo Ver¬

geltung von den Ankömmlingen befürchtet.

60) v. Gl. c&h^' Icil selie in bi-där-inin und be-där-ine (vgl. Anm. 62

E gab auch noch an äze bi-där-inim ) die zusammengesetzte Praeposition bi-där wie in

bi-där-histin und be-där-kätin, da wenigstens meine Texte einen irgend zuverlässigen

Beleg dafür, dass Impt. oder Futur, von mit Praepositionen zusammengesetzten Verben das

Verbalpraefix bi oder be haben könnten, nicht bieten. JJ 177b deutet die Formen be-derin6

u. s. w. analog dem a. a. 0. gebotenen ez di-derinim, denen ich Jsf. Praesensform 3. Sg.

dJu'iyi pg- io gegenüberstelle.

61) Accentwechsel in Folge des Vocativs.

62) Hier und im folgenden Verse finales Futur; vgl. Anm. 66). Die Flexionsendung l
der 2. Sg. Futur, wurde von dem Recitator des Reimes auf zerine wegen durch ein dem

I-Laute sehr nahekommendes gedehntes, geschlossenes e ersetzt.

63) Diese Verbalform lässt sich wohl nur als Praes., u. zw. 3. Sg., auffassen, nach FM

pg. 26, unten »Praes. a. einfach». Die mit der Partikel > zusammengesetzte Form gibt Jsf.

lAf an unter ^jOi; sie lautet entsprechend l_yX)i>; E waqaj! Ganz gleich ist die im fol-

i. 19

46) Praet. anstatt des Praesens, wie im Ar. iju-uö. [,bia zufrieden geworden, bin
befriedigt'].

47) d. h. war im Begriffe zu gewinnen.

48) Der Text kann ebenso gut mit: «B. A. war dort», als mit: «B. A. kam dorthin» über¬

setzt werden. Letztere Auffassung ist deshalb vorzuziehen, weil, wie später erhellt, B. A. bei

der Festsetzung der Spielbedinguugen nicht zugegen war, sie nicht kannte.

49) wörtl. ,sie bleiben, sie spielen'.

50) So meine Urschrift. Ich kann heute nicht mehr feststellen, ob ich schlecht gehört
habe oder E unrichtig dictiert hat; aber das Wort muss bül lauten.

51) Im Sinne: ,Wie kannst du ihn nur in die Halle einschliessen?1 B. A. machte näm¬

lich, nach E's Erklärung, Mir Sävdin bogreiflich, dass Mamu's Zimmerarrest kein Aequivalent
für den Besitz Zine's sei, der Mamu zugefallen wäre, wenn er gewonnen hätte. Diese Auf¬

fassung bewegt nun M. S., seinen Gegner gegen die Abmachung in's Verliess zu werfen und

ihn dort verschmachten zu lassen.

52) Futur, als Dubitativ.

53) vgl. Gl. £u> känjä soll dem Dialecte von Bohtan entnommen sein. Ein Märdiner
Kurde würde sagen: C^jä; so E.

54) Es war ein Derwisch. E.

55) wörtl. ,sein Herz gieng davon', vgl. JJ 135" ^»=>- [pers. c~ä, >4J>].

56) wörtl. ,sei fallend' stereotype Form des Impt. beim Schwüre.

56") bu ist nichts anderes als be, es wurde aber das e durch das nachfolgende W

in ein U umgewandelt; dieselbe Assimililation in lu-we, lll-kü u. dgl.

57) d. h. sie gab noch eine hinreichende Schilderung der oben erzählten Ereignisse.

58) Die Silbe be ist nicht das Verbalpraefix, sondern die Praeposition, welche zu dar
gehört; vgl. Gl. ck^j^. ua(l Anin. 60).

59) Die Anrede «bävö» bezieht sich auf Karataschdin, der PI. des Impt. auf ihn und

seine" Brüder. Mir S. zeigt sich plötzlich so liebenswürdig, weil er eine gewaltthätigo Ver¬

geltung von den Ankömmlingen befürchtet.

60) v. Gl. c&h^' Icil selie in bi-där-inin und be-där-ine (vgl. Anm. 62

E gab auch noch an äze bi-där-inim ) die zusammengesetzte Praeposition bi-där wie in

bi-där-histin und be-där-kätin, da wenigstens meine Texte einen irgend zuverlässigen

Beleg dafür, dass Impt. oder Futur, von mit Praepositionen zusammengesetzten Verben das

Verbalpraefix bi oder be haben könnten, nicht bieten. JJ 177b deutet die Formen be-derin6

u. s. w. analog dem a. a. 0. gebotenen ez di-derinim, denen ich Jsf. Praesensform 3. Sg.

dJu'iyi pg- io gegenüberstelle.

61) Accentwechsel in Folge des Vocativs.

62) Hier und im folgenden Verse finales Futur; vgl. Anm. 66). Die Flexionsendung l
der 2. Sg. Futur, wurde von dem Recitator des Reimes auf zerine wegen durch ein dem

I-Laute sehr nahekommendes gedehntes, geschlossenes e ersetzt.

63) Diese Verbalform lässt sich wohl nur als Praes., u. zw. 3. Sg., auffassen, nach FM

pg. 26, unten »Praes. a. einfach». Die mit der Partikel > zusammengesetzte Form gibt Jsf.

lAf an unter ^jOi; sie lautet entsprechend l_yX)i>; E waqaj! Ganz gleich ist die im fol-



20 i.

genden Verse vorkommende Form naq^ti zu beurteilen; vgl. Jsf. ror unter ^k^JÜ. Im

nächstfolgenden Verse weist perpeti, das auch Praes. 3. Sg. ist, anstatt des offenen e

(oder ä), die es nach JJ 75 und Jsf. v haben sollte, des Reimes wegen 1 auf.

64) Die Antwort Zine's ist wohl nur ein Bruchstück.

65) Nach E's Schilderung ist das Lanzenwerfen noch heute ein beliebtes Reiterspiel.
Der Wurfspiess wird bei diesem Kampfspiele durch einen blossen Holzschaft vertreten, der,

geschickt geschleudert, wohl imstande ist, einen Mann aus dem Sattel zu werfen. Dieser
Wurfstock heisst auch im Märdin-Arab. nur jelid; vgl. SGI 293bis unter joj^». und ZDMG
XXXVIII, 60 jelid (Houtum-Schindler).

66) Der Gebrauch des Futurs ist im Kurdischen ein sehr vielfältiger. So erscheint es

als 1) echtes Futur; 2) Futur, finale hier und Anm. 62; 3) Dubitativ, vgl. Anm. 52;
29,2 und XX, Vers 3; 4) im Sinne eines Imperat., vgl. Anm. 38, und 24, «. Nach

JG 255 verlangen die Hilfsverben »können, müssen, wollen- das Futur, des von ihnen

abhängigen Verbums. Nach meinen Texten kann aber nach «können» auch das Praes.

stehn; vgl. 22,4; auch PL II, 37. Nach meiner Ansicht gehört auch das Verb, «lassen»

hieher; denn in JG 253, Z. 10 v. u. ist in dem Beispiele: ez te ber-na-dim bi-
tchi die Form bi-tchi irrtümlich als ein Impt. aufgefasst, der nur bi-tche (nach meiner
Umschrift bl-öe oder bi-cä) lauten könnte. Das bi-tclli des angeführten Beispieles ist
vielmehr die 2. Sg. Fut. von cün. Sehr zweifelhaft ist ferner die Richtigkeit der Imperativ¬
form u«? bi-ci (Jaba) JG 239, Z. 9 v. o.; es ist wahrscheinlich eine 2. Sg. Futur, im Sinne

eines Adhortativs oder Imperativs, wie ja auch im Deutschen das Futurum anstatt eines

Imperativs gehraucht wird, um mehr Energie in den Befehl zu legen; vgl. Anm. 29.

67) Nämlich den Toten.

68) Nach reiflicher Ueberlegung komme ich in Bezug auf däni zu folgendem Schlüsse:

däni kann nicht von ^jot stammen; dagegen spricht 1) der Accent (es müsste heissen

d -änt); 2) der Umstand, dass hier ein Verb, in der 3. PI. verlangt wird, also d'-änin,
vgl. pg. 14,157. Hier liegt das Imperf. von £j>\> oder &\> vor, das in der 3. PI. dem Inf. gleich
lautet, also däin oder dän (Jsf. pg. A). Hievon lautet das Perf. dälne oder däne (vgl. JJ
sub crfA5) obwohl er die Form däne nicht hat). Ich kann nun nichts anderes annehmen, als

dass E entweder dän oder däne sagen wollte, obwohl er thatsächlich däni gesprochen hat
Ich überlasse es dem Leser, das i in ein e umzuändern, was ganz correct wäre, aber

mein Originalmscr. zeigt däni.
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IZ.

ERZÄHLUNG ZUM PREISE OMAR EL-CHATTAB'S.

VORBEMERKUNG.

Zu meiner angenehmen Ueberraschung fand ich in SKS, in dem Stücke XXXVIII,
unter dem Titel «Das schwarze Pferd» eine zweite Version der von mir aufgenommenen Er¬

zählung von der geraubten Stute des Propheten. Ueberraschend ähnlich ist der Anfang in
beiden Stücken, und wie die Vergleichung zeigt, ist auch der Hauptinhalt derselbe. In ein¬

zelnen, nicht unbedeutenden Zügen zeigen sich jedoch erhebliche Verschiedenheiten. S's ge¬

reimtes Epos ist in der von mir gebrachten Version zu einer Erzählung mit eingestreuten

Versen geworden, ganz der Form der Geschichte von Mamu und Zine entsprechend.

Was den Titel betrifft, so wusste mir E keinen anderen als den angeführten (arabischen)

zu geben. Er sagte, so habe er ihn von dem Derwische gehört, der einmal im Hause eines

seiner (E's) Verwandten, vielleicht zum Danke für die bewiesene Gastfreundschaft, die Er¬

zählung zum besten gegeben habe. Der Titel «Das schwarze Pferd" war meinem Gewährs-

manne unbekannt und würde auch nicht passen, da in meiner Version der Name der Stute

«Bore» lautet, d. i. »die Braune». Ich will hier auf die Unterschiede in den beiden er¬

wähnten Texten nicht näher eingehn, da sie von selbst in die Augen springen, und behalte

mir nur vor, wo es angemessen erscheint, in den Noten eine Bemerkung zu machen.

Was den Dialect des Socin'schen Stückes betrifft, so wird derselbe nach SKS IL Abt.
pg. 166, Anm. a. als «soranisch» bezeichnet; E behauptete hingegen, dass dieser Dialect im
Dschebel et-Tor gesprochen werde.

Im übrigen verweise ich auf die litterarische Notiz SKS, b. pg. 192. XXXVHI.
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Mädhat )ömar el-hattäbl ellädl ra.li jijib färas eu-nebl min bejn
el-kuffär.

muhamäd pehambär bäii kir sahäbe hwa . ämär kir, gö : ki karii dä-rä2

majine min Z§ näv ga'üra3 t-Inä4. hami sahäbe hüs bün Z'-haläfe amär el-hattäb .

5 gö : ja rasül alläh, äze häräm maiin janftbe tä b'-inim.
ämär de-cü cöl u äölistäue

amär de-öü bärri u bärristäne
amär li)-bä qäsä de-bü meväne5.

amär su'äl kir Ze. qäsä, gö : maiina pehambär nie bihlstija le-v'räjä le-näv
10 ga'üra. qäiä gö : bale ämär, maiin lij-v'räjä . majin här-r.ö haft merä dü-kuZä . äz

tirsim li>ser tä mal in tä nä-kuZä . amär gö : qäsä bä quwäte hodö wa bä quwäte

mohamäd pehambär tistik le me nä-bä . qüM gö : biile amäre hattäb . amär gö :

cäwa bi-kin . äz do-hwäzim maiin bä-rävtnim . qäsä gö : äze l?-ser däste amäre

liattäb musulmän bi-bim, läwe hwa musulmän bi-kim . äme majin bi-dizin be

Erzählung zum Preise Omar el-Ohattab's, der gieng, die Stute des

Propheten aus der Ungläubigen Mitte zu holen.

Der Prophet Mohammed rief seine Freunde. Er gab Befehl [sie zu versam¬

meln und dann] sagte er: «Wer vermag es zu gehn [und] meine Stute aus der

Mitte der Ungläubigen zu holen?» Alle Freunde wurden still, mit Ausnahme

5 Omar el-Chattab's. Er sagte : «0 Prophet ! Ich werde gehn [und] die Stute

deiner Herrlichkeit holen.»

Omar gieng durch Wüste um Wüste,

Omar gieng durch Steppe um Steppe,

Omar wurde Gast bei einem Priester.
Omar fragte den Priester; er sagte: «Hast du [nicht] gehört, befindet sich

hier mitten unter den Ungläubigen die Stute meines Propheten?» Der Priester
10 sagte: «Jawohl, Omar! Die Stute befindet sich hier. Die Stute tötet täglich

sieben Männer. Ich fürchte für dich, dass dich die Stute nicht [auch] töte.»

Omar sagte: «0 Priester! Mit Gottes Macht und des Propheten Mohammed

Macht wird mir nichts zustossen.» Der Priester sagte: «Jawohl, Omar el-Chattab.»

Omar sagte: «Wie sollen wir es anstellen? Ich wünsche die Stute zu entführen.»

Der Priester sagte : «[Ich lege] in die Hände Omar el-Chattab's [das Bekenntnis

ab, dass] ich ein Moslim sein werde, [und auch] meinen Sohn werde ich zu einem

Moslim machen. Wir werden die Stute stehlen, entfliehen.» Eine-Nacht von den

Nächten giengen sie gegen die Wohnstätten der Ungläubigen hin. Omar erblickte
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-rävin . äävke Ze savä Cün bär hänie8 ga'üra . amär maiin de-di . cü bä maiine . 15

maiin sere hwa hel-äni, päianeki de-dä li? diwäre, de-kät . amär gö :

le bore, äz amärim,
hwadie semm7 le zärim,

qäside nebl mohamäd pehambärim.

bore hwa da bä däste amäre hattäb . amär lö8 swär bü u qäää bä läwe hwa 20

lejmün swär bün . pävrä rävijän9, cün . ga'üra le-dü wän de-kävin . ga'üra nezike
wän bün . qäM be ga'üra qaugä kir . amär gö :

äj qä§ä tä äerki h was kir,
tä be tir u be mentä(s?) 10 kir,
tä mejdän eZ hwine ras kir. 25

| : nä b' her11 käferek hättä. : |

kuljngek le-bin gühe qä§ä histiä.
rühl qäsä de-öü junnätä bäqijä.

ga'üra nezike amiir bün . lejmün dä-kiit näv ga'üra ser de-kä . amär gö :

ej lejmün tä serki cö kir, 30

tä be tir u be rime kir,
tä mejdän Ze hwine ce-kir.

die Stute. Er gieng zu der Stute. Die Stute erhob ihren Kopf, gab der Wand 15

[des Stalles] einen Schlag mit dem Hufe, dass sie umfiel. Omar sagte:

«Heda, Bore! Ich bin Omar,

Der Herr [Besitzer, Träger] des gelben Schuhes,

Ich bin Nebi Mohammed's, des Propheten, Bote.»

[Da] gab sich Bore in die Hand Omar el-Chattab's. Omar bestieg sie, und 20

der Priester mit seinem Sohne Lejmün stiegen [auch] zu Pferde. Sie flohen zu¬

sammen, giengen davon. Die Ungläubigen stürzen hinter ihnen drein. Die Un¬

gläubigen kamen ihnen nahe. Der Priester kämpfte mit den Ungläubigen.

Omar sagte:

«0 Priester! Du hast einen schönen Kampf gekämpft,

Du hast [ihn] mit Pfeil und Keule gekämpft,

Du hast den [Kampf-] Platz von Blute schwarz gemacht. 26

Zum Unheil ist ein Ungläubiger gekommen.

Eine Streitaxt schlug er hinter das Ohr- des Priesters.

Die Seele des Priesters gieng in das ewige Paradies.»

Die Ungläubigen gerieten Omar nahe. Lejmün stieg herab mitten unter die

Ungläubigen [und] kämpft. Omar sagte:

«0 Lejmün ! Du hast einen guten Kampf gekämpft, 80

Du hast [ihn] mit Pfeil und Lanze gekämpft,

Du hast den [Kampf-] Platz blutig gemacht.
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| : nä b' her käfirek hätiä. : |

kuljngek le-bin gühe lejmün Ijistiä.
35 rühl lejmün de-cü junnatä bäqijä.

amäre hattäb hwa gehääst jek derö . äsl bü le der§ . ga'üra hätin; do-hwä-

zjn derö. hel-inin, bi-bin12) le-näv ga'üra, amär be-där-liinin, bü-kuzin . ßäga be

der§ Sgülin, helina hajhajike kät le-ser däwa amär . amär hajhajike girt, qägetek

nevisänd, Ze hajhajike gö:

40 Ze ine hattä ine
te13 bi-bl qägete, bi-di1* pehambär bär jasine15.

hajhajike qägete stand, cü, da pehambär . pehambär qägete vä-kir do

-hwänd, amär kätiä teiige . pehambär bäii kir hami sahäbe, gö : amär kätia tengö

le-näv ga'üra . pehambär rä-bü be sahäbe hwa . cün gäzia amär . Cäga Zt? jije
45 hwa be-där-katin, amär faräh bü . amär Ze dere be-där-kät u be dängeki bän kir10:

äz amärim, amärim,

hwadie §6mm le zärim,
qäside nebl muhamad pehambarim.

pehambär gö:

Zum Unheil ist ein Ungläubiger gekommen.

Eine Streitaxt schlug er hinter das Ohr Lejmun's.
35 Die Seele Lejmun's gieng in das ewige Paradies.»

Omar el-Chattab selbst erreichte ein Kloster. Er verschanzte sich in dem

Kloster. Die Ungläubigen kamen; sie wollen das Kloster aufheben, um es in die

Mitte der Ungläubigen zu tragen, Omar herauszuholen, um [ihn] zu töten. Als
sie an dem Kloster herumarbeiteten, fiel das Nest einer Schwalbe auf den Rock-

schoss Omar's. Omar ergriff die Schwalbe, schrieb einen Brief [und] sagte zu

der Schwalbe:

40 «Von Freitag bis zum Freitage
Sollst du [diesen] Brief bringen [und] geben dem Propheten vor Jasin.»

Die Schwalbe nahm den Brief, gieng dahin [und] gab ihn dem Propheten.

Der Prophet öffnete den Brief [und] las, dass Omar in Bedrängnis gefallen sei.

Der Prophet rief alle Freunde [und] sagte: «Omar ist in der Mitte der Ungläu¬

bigen in Bedrängnis geraten.» Der Prophet erhob sich mit seinen Freunden.
Sie giengen Omar zu Hilfe. Als sie von ihrer Seite zum Vorschein kamen, freute
sich Omar. Omar kam aus dem Kloster hervor und rief mit einer Stimme [mit

45 einem Rufe] :

«Ich bin Omar, bin Omar,

Bin der Besitzer des gelben Schuhes,

Bin der Bote Nebi Mohammed's, des Propheten.»

Der Prophet sagte:
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äze be hajräna; dänge merän te. 60

äz be hajräna17; dänge serän te.

dänge amär hajrän te.

pehambär ezin da hazretl lali i^re hod§ . )ali el-murtazä zulfiqär18 hwa stand

u dä-kät nezike ga'ira . hazrßtl lali dängek bän kir, gö : heeeeeej! nive ga'üra

cun haft tabäqa ard$?9 . lali zulfiqäre hwa bär-dä lg-näv ga'üra; här päröä hazär 65

u hazär ga'üra de-kü§t . hami ga'üra kü§t . jek qrän mä . de-kä der hil-Inä . )ali
zulfiqäre hwa ävet au qrän . p£ lamel nä-bü20 . au cäg ,'ali gäjidi, zulfiqäre hwa

äv$t ard§.

sünd hwär be kätäba:

Z' ver nä-rim21, hattä hwln näjä räk£ba22. 60

au cäg pehambär lali de-di, gazäb bü . pehambär de däste wl häbu jek iasäss

u gö : härä haft tabäqa ardö . au qrän gahid bü84 . pehambär dolä kir : ja räbbl>

baräneki bi-dä me, hattä hwin u äv pävrä bj-bä, b§25 hattä räk^ba, Ze-böe lali el-
murtazä sünd hwär, Ze ver nä-rä-2, hätta hwln näjä räköba . be qudräta hodö barän

«Ich bin erstaunt; die Stimme yon Männern kommt [zu uns]. 60

Ich bin erstaunt; die Stimme von Löwen kommt [zu uns].

Die Stimme Omar's, o Wunder, kommt [zu uns].»

Der Prophet gab Ali, dem Erlauchten, dem Löwen Gottes, die Erlaubnis.
Ali fasste sein [Schwert] Zulfikar und stürzte sich in die Nähe der Ungläubigen.
Ali, der Erlauchte, schrie einen Ruf; er sagte: «Heeeeej!» [Da] fuhr die Hälfte
der Ungläubigen sieben Stockwerke [tief] in die Erde. Ali schwang seinen Zulfi¬
kar drauf los mitten unter die Ungläubigen; jedes Stückchen [Teilchen des 55

Schwertes] tötete Tausende und Tausende von Ungläubigen. Er tötete alle
Ungläubigen. Ein König [der Ungläubigen] blieb übrig. [Dieser] geht daran das

Kloster emporzuheben. Ali führte mit seinem Zulfikar einen Hieb nach diesem

Könige. An ihm kam das nicht zur Wirkung. Da geriet Ali in Zorn [und]
schleuderte seineu Zulfikar zu Boden.

Einen Eid schwur er bei dem Buche [Koran] :

«Ich geh von hier nicht weg, ehe das Blut nicht bis an die Steigbügel 60

ist [steigt].»
In diesem Augenblicke sah der Prophet Ali, [wie] er zornig wurde. Der

Prophet, in seiner Hand befand sich ein Stab, und er sagte [zu dem übriggeblie¬
benen Könige der Ungläubigen] : «Geh sieben Stockwerke [tief uuter] die Erde.»

Dieser König wurde ein Glaubenszeuge. Der Prophet betete: «0 mein 'Herr!
Gib mir einen Regen, bis das Blut und das Wasser zusammengeraten [sich ver¬

mischen] und kommen [steigen] wird bis an die Steigbügel, weil Ali el-Murtaza
einen Eid geschworen hat, er werde von hier nicht weggehn, bis das Blut nicht
bis an die Steigbügel ist [steigt]. Durch die Macht Gottes kam ein Regen.
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65 hat, barän u hwin pävrä bü, gebä§t hattä räk^ba . sünde lali hat jije ljwaM . pe-

ljambar u lali u amär cün mal u bore be hwärä bjrin.
s6re hazira säg bä 1$ dünjäe27.

C5 Der Regen und das Blut gerieten zusammen, reichten bis an die Steigbügel.

Der Eid Ali el-Murtaza's kam an seinen Ort. Der Prophet und Ali und Omar

giengen heim und führten Bore mit sich.

Möge das Haupt der Anwesenden heil sein in der Welt !

ANMERKUNGEN.

1) Auch E gab auf meine Frage, ob es wahr sei, dass Omar el-Chattab seine Eltern
erschlagen, und weshalb er dies gethan habe, denselben Grund an wie der Erklärer Socin's;
vgl. SKS b. Uebersetzg. pg. 193, Anm. 3.

2) Praes. 3. Sgl. von o^r*; y$- hiezu das negierte Futur, oder Praes. 25,ao.<n.

3) Vgl. Gl. yS. In Folge der Verwechslung des dreisilbigen Plurales ga'üra (kjlf)

'Ungläubige, Heiden', mit dem zweisilbigen Singular gäura Uli) 'die "Weisse, übertr. die

Geliebte' (v. Gl. )£) hat Lerch (PL II pg. 29) das von Wagner mitgeteilte Liedchen

nicht richtig übersetzt. W. hat im 1. Verse richtig »Liebchen». L kommt auf dem Umwege

über »Ungläubige» zu der Uebersetzung «Christenmädchen». Der Tenor des Liedchens bietet
keinen Anhalt für den Gebrauch des Schimpfwortes »Ungläubige»; ferner erscheint das Wort,
richtig übersetzt, mehrfach in LL VII und XVI. Auch in der Erklärung und Uebersetzung des

2. und 4. Verses ist L nicht glücklich, und W's Wiedergabe ist trotz der gebundenen Rede

die genauere. Im 2. V. bedeutet Bina michak 'Nelkendüfte' (vgl. JJ 62b crd und michak

= mixek Houtum-Schindler ZDMG. XXXVIII, 91). Das rätselhafte, ganz unkurdisch klin¬

gende darts-clnn W's erklärt sich ganz einfach, wenn man den Bindestrich an seine ver¬

mutlich einzig richtige Stelle setzt und dar-tschin liest. Dieses Wort bedeutet nach

JJ 171" d^-jb .Zimrnt'. Ferner erklärt sich br-pschthe ebenso einfach aus JJ 43a

Cixj _> und der 3. Sg. Praes. von hätin, nämlich te. Nach dem Gesagten würde also der

ganze Vers in meiner Umschrift lauten: blhna mihek där-cin bär-ppt te. Darnach wäre

fast übereinstimmend mit W zu übersetzen: «Duft von Nelken [und] Zimmt kommt [von

ihrer] Brust.» Im 4. V. will L as durch ak? ersetzen; aber as ist wohl das Pron. dem.,

das zum ersten Male in meinen Texten sicher nachgewiesen wird; vgl. Gl. ,_/>!. Den Nachweis,

dass bjerdza fesseln' bedeute, bleibt uns L schuldig. Der Laut dz ist nicht kurdisch und

beruht wohl nur auf einem Hörfehler. Ich möchte zur Erklärung dieses Wortes auf beräsau

und dessen Bedeutung bei JJ 5a sub cßy^j* verweisen und bjerdza-ma, bschanda-ma
für eine blosse Wiederholung ansehen. Unter diesen Voraussetzungen stimmt auch W's

Uebersetzung besser als jene L's mit dem Urtexte überein.
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C5 Der Regen und das Blut gerieten zusammen, reichten bis an die Steigbügel.
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4) Oder Futur, b'-inä, E; vgl. I, Anm. 66).

5) Vgl. SKS XXXVIII, V. 33 35.

6) Der Text weist einen Sg. auf. Ich fasste ihn als einen Collectivbegriff auf und gab

ihn durch einen PI. wieder. Oder ist unter dem Worte nur das Haus oder der Stall zu ver-
stehn, in welchem die Stute verwahrt wurde?

7) E übersetzte: ana säheb el-mesaje es-safra. Wörtl. übersetzt müsste der Vers

lauten: »Ich bin Herr über den gelben Schuh». Damit will nach E gesagt sein, dass Omar

gelbe Schuhe trug. Eine nähere Erklärung vermochte ich nicht zu erlangen. Die seltsame

Stellung des li? nach, anstatt vor dem von ihm abhängigen Worte §emm kann nur im Me¬

trum ihre Ursache haben und findet ihre Wiederholung in V, Vers 42 und SKS a. XXXI,
pg. 75,20 tä-lpahäle «auf deinem Busen».

8) Vgl. I, Anm. 5").

9) Vgl. FM pg. 28 (4,77).

10) E dictierte mentä kir, war aber weder der Form noch der Bedeutung des ersteren

Wortes sicher. Als ich ihm das bei JJ 406b vorkommende Wort ^ixX-U nannte, meinte er,

das dürfte wohl das richtige Wort sein. Der Reim in dem vorhergehnden und nachfolgenden

Verse gibt einen hinreichenden Fingerzeig, dass mentä§ kir zu lesen ist. Der metrische

Accent in den entsprechenden Wörtern ruht auf hwas und ras.

11) Wörtl. «nicht zum Heile». Der poetische Zug von der Aufopferung des bekehrten
Priesters und seines Sohnes Lejmün, um Omar und die Stute zu retten, fehlt in Socin's
Version.

12) Futur, finale; vgl. I, Anm. 66).

13) Vgl. I, Anm. 26).

14) Futura im Sinne eines Imperativs; vgl. I, Anm. 66).

15) i. e. während der Prophet vor dem Koran steht und die Jasin genannte

3 6. Sure liest.
16) Das soll wohl heissen, dass sich Omar an einem Fenster oder auf der Zinne zeigte,

sonst würde es nicht mit dem Umstände stimmen, dass späterhin ein König der Ungläubigen

noch damit beschäftigt ist, das Kloster mit dem darin befindlichen Omar emporzuheben, um

es fortzutragen.

17) Wörtl. «Ich bin im Staunen, oder ich bin mit Staunen», sc. erfüllt.

18) Es gibt eigentlich nur einen Zulfikar und dieser befindet sich schon in Omar's Hän¬

den, poetisch wird aber jedes Schwert so genannt.

19) Nämlich vor Entsetzen.

20) Die Uebersetzung ist unsicher, trotzdem sie einen guten Sinn gibt. Zu p§ vergleiche
I, Anm. 5"). Der König war in Folge eines Zaubers hieb fest. Dass diese Ungläubigen für
grosse Zauberer galten, geht auch daraus hervor, dass ihnen zugemutet wird, ein ganzes

Kloster aufzuheben und davonzutragen.

21) Ebenso gut kann durch das Futur, übersetzt werden: 'ich werde nicht weggehn';

vgl. Anm. 2).
22) E wollte dieses Wort durch «Knie» wiedergeben. Er Hess sich dazu offenbar da¬

durch verleiten, dass das entsprechende ar. Wort entfernt ähnlich klingt, und dass ihm das

Wort rikäb unbekannt war; denn in seinem heimatlichen ar. Dialect wird für Steigbügel das

kurd. zengü, zenge gebraucht. Für Knie bietet JJ J>y und ^£\ SGI 281b ojjji.
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23) Mit dem er auf die Erde schlug, dass sie sich öffnete und den König der Ungläu¬

bigen verschlang.

24) d. h. er gieng gleich ins Paradies ein, weil er durch die Hand des Propheten um¬

gekommen war, was ebenso viel bedeutet, als ob er als Moslim im heiligen Kriege gefallen

wäre. So E.

25) Futur. Sg. l b£m 2 b6i 3 b§, pi. b£n. Sg. 3 negiort nä-e.

26) Der Eid gieng als ein erfüllter zu Gott; vgl. osm. ^jjJS U-? als Pass. (Intr.) des

pers. ^j«T ls? «zu Stande bringen, vollführen».

27) Stereotype Schlussformel der Erzähler.
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III.

DER KURDE ZU GASTE.

VORBEMERKUNG.

Den ländlichen Kurden wird von den Stadtbewohnern allgemein eine grosse Essgier

zugeschrieben, die in zahlreichen mehr oder weniger humorvollen Anekdoten verspottet wird.
Hieher gehört auch das folgende Stück. Man vergleiche hiezu in IV das unter 3. angeführte

Sprichwort.

jek kurmänj Z§ kurmänja do-hwazä dä-ra bäZör . kurmänj gö : pite, äze

sjbä häräm bäZära merdiue . ce bu hwärä bj-bim1 ze qribe märrä . Z£n gö : öö

dile tä do-hwäzä, bi-bä . äu kurmänj rä-bü, meheki (bezineki) be hwärä bir u cü

bä qribe hwa 10 bäZära merdine . gehä§t mala qribe hwa . äu kurmänj cu hundür
male, saläv da gö : evära wä b her, qribö . qribö gö : evära tä b h?r, hör be salämät .

qaj be h§r häti . ser serä u ser Cava be her häti2 . hwadie male häzir kir üsiv .

evär bü . bän kir qribe hwa : bävö, qribö nezik bj-bä, äme siv bü-hwin . siv häzjr
bü, hami hätin, rü-nj§tjn le-bär slfr$, man do-hwin . cägä äu kurmänj di qabrgä8,

)äqel4 1§ sere wl nä-mä . cägä bjhne qabrgä da pöze wl kät, gö : allähümmä sälli

Ein Kurde von den Kurmandschkurden will in die Stadt gehn. Der Kur-
mandsche sagte: «Frau! Ich werde morgen früh in die Stadt Märdin gehn. Was

soll ich mit mir nehmen für unsern Gevatter?» Die Frau sagte: «Nimm, was dein

Herz wünscht.» Dieser Kurmandsche erhob sich, nahm ein Mutterschaf (eine Ziege)

mit sich und gieng zu seinem Gevatter in die Stadt Märdin. Er erreichte das

Haus seines Gevatters. Dieser Kurmandsche gieng in das Haus hinein, grüsste

[und] sagte: «Möge euer Abend gut [glücklich] sein, o Gevatter!» Der Gevatter
sagte: «Dein Abend sei gut, gut [und] in Sicherheit! [Und] nochmals, zum Glück
bist du gekommen. Bei [unseren] Häuptern und Augen! zum Glück bist du ge¬

kommen!»

Der Herr des Hauses Hess ein Abendmahl kommen. Es wurde Abend. Er
rief seinem Gevatter: «Lieber! Gevatter! Komm näher! Wir werden das Abend¬

mahl verzehren.» Das Abendmahl kam. Alle kamen, setzten sich vor dem

Tische nieder [und] assen. Als dieser Kurmandsche das Schulterstück sah, blieb
ihm der Verstand nicht in seinem Kopfe. Als der Duft des Schulterstückes in
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30 m.

10 lälä nruhämmed5, bjhna junnete Z£ t§ . man do-hwin, hwärin, haläs kjrin . da, äu

kurmänj cave wl lu w$9 hwarjne häjä, ter nä-bü . du rö lü-w6 mä, äü mala Irwa .

hami gundia hätin Z§6 persin (2§ de-persjn) . götin : bävö, tä fie hwär u va-hwär,
Z§ tärrä, tä He di, Ze märra' . äu kurmänj gö : bävö, mala wä harä8 nä-bä . tiste
me di . be lämre hwa nä-di . äu gundia götin : öü bü au, tä be lämre hwa nä-dl .

15 äu kurmänj gö : bävö, öägä me §iv hwär le-bä qribe min, tiätik änin, d'-änin le

-ser sifre . öägä qribe min dästä' äv^t au tjät, bihna au ti§t be-där-kät, auhä bjh-
niki hwä§ hat da pöze min, me gö : qaj bjhna junnäte Z6 hat . da, war10 hwä§ bü,

me Z§ ter nä-büm . äu gundia götin : wällah, äme röki härin bä qribe tä . tiätiki
be liwärä bj-bin . äme w£ hwarine Z$ bu-hwazin . äme bi-närin öijä.

10 seine Nase fiel, sagte er: «Gott segne Mohammed! Der Duft des Paradieses geht
[steigt] davon [auf]».

Sie assen weiter, assen [und] machten ein Ende. Wohlan! Dieser Kur¬
mandsche, sein Auge ist auf diese Speise [gebannt]; er wurde [gar] nicht satt.

Zwei Tage verblieb er daselbst, [dann] gieng er nach seinem Hause.

Alle Dörfler kamen [und] fragten (fragen) ihn aus. Sie sagten: «0 Lieber!
Was du gegessen und getrunken, [das] gehört dir; [aber] was du gesehen, gehört
uns.» Dieser Kurmandsche sagte: «0 ihr Lieben! Möge euer Haus nicht zerstört
werden ! Ich habe eine Sache gesehen ! In meinem Leben habe ich [eine ähnliche
noch] nicht gesehen!» Diese Dörfler sagten: «Was war es, das [was] du in

15 deinem Leben [noch] nicht gesehen?» Dieser Kurmandsche sagte: «0 ihr Lieben!
Als ich bei meinem Gevatter Abendmahl ass, brachten [und] trugen sie eine Sache

auf den Tisch. Als mein Gevatter die Hände an diese Sache legte, stieg ein Duft
dieser Sache auf, solch ein guter Geruch kam in meine Nase, [dass] ich sagte:

,Wie wenn der Duft des Paradieses davon ausgegangen sei.' Wohlan, derartig
gut war es, [dass] ich davon nicht satt wurde.»

Diese Dörfler sagten: «Bei Gott! Wir werden eines Tages zu deinem Ge¬

vatter gehen. Wir werden etwas mit uns nehmen. Jene Speise, von ihr werden

wir verlangen. Wir werden sehen, was es ist.»
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m. 31

ANMERKUNGEN.

1) Futur, in dubitativem Sinne; vgl. I, Anm. 66).
2) Stereotype Grussformeln.

3) Das aufgetragene Gericht bestand in dem gebratenen Schulterstücke eines Schafes.

4) Das läqel des Textes ist die kurdisierte Form des arab. Nomons laql, nnd nicht
etwa jene von läqil. Wollte man, durch die Quantitätsbezeichnung verleitet, letzteres an¬

nehmen und etwa übersetzen: «Verständig blieb er nicht in seinem Kopfe», so müsste anstatt
des Wl ein hwa stehen, da man kurmänj als Subject ansehen müsste. Wie gezeigt, ist dies

aber nicht der Fall, sondern das Subject ist läqel. Bildliche Redensart, um eine grosse

Gemütsbewegung auszudrücken u. zw. hier Entzücken, sonst aber auch Schrecken oder

Tollkühnheit.
5) arab. jj^° J^ JLo ^J)|. -

6) Vgl. I, Anm. 5").'

7) Sprichwörtliche Redensart.

8) Mit oft vorkommender Abwerfung des b, anstatt haräb. Es ist eine höfliche
Floskel, um Geneigtheit auszudrücken. Affirmativ wird sie als Verwünschung gebraucht und

lautet dann: mala wä haräb (das letzte Wort ist zusammengezogen und verkürzt aus

liarä bä, vgl. IV, A» 40. 41).

9) PI. anstatt des gewöhnlicheren dästa (rectius dästä). Der Gastgeber schneidet

oder reisst auch nur die besten Bissen herunter, um sie dem Gaste vorzulegen.

10) Vgl. Gl. ^yj,\
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IV.

SPRICHWÖRTER, REDENSAKTEN, KINDERREIME,

MARKTRUFE.

VORBEMERKUNG.

So wünschenswert es gewesen wäre, so hat doch noch niemand, der dazu Gelegenheit

gehabt hat, sich bemüht die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Kurden zu

sammeln und allgemein zugänglich zu machen. Es ist wohl überflüssig den Wert einer
solchen Sammlung erst darthun zu wollen; ist ja doch die Kenntnis der Sprichwörter und

ganz besonders der sprichwörtlichen Redensarten «einer Sprache unentbehrlich zum vollkom¬

menen Verständnisse der Sprache selbst.

In PL I. Abt. pg. 92 findet sich zwar eine Anzahl von 30 Sprichwörtern in Kur-
mandschi, aber es sind leider nur Uebersetzungen türkischer Originalsprichwörter. So ein
bietet, soweit ich bemerken konnte, zwei Sprw. in SKS b. Uebersetzg. pg. 19, Anm. 1 und

im Glossar pg. 32 9a sub Jf, ferner ein drittes in »Arab. Sprichwörter und Redensarten», Tü¬

bingen 1878 sub JV» 529. Jsf. führt auf pg. ha vier kurdische Sprichwörter in der Mundart
von Bitlis mit Erklärung und Uebersetzung an. Von diesen sind mir die ersten Zwei ganz

neu. Das Dritte ist die kurdische Form eines arabischen Sprichwortes im Mardiner Dialecte,
deren ich etwa 150 aus dem Munde E's gesammelt habe, und zwar ist es fast identisch mit
dem in Socin, »Arabische Sprichwörter und Redensarten», Tübingen 1878 unter 252) und

dem daselbst bei Neuphal S. 468 angeführten Spriehworte. Das vierte und letzte endlich
deckt sich vollständig mit dem von mir in Stück IV unter 2. aufgezeichneten Sprichworte

und zeigt zugleich wie nahe die Mundart der Gegend von Bitlis jener von Märdin steht.

Ferner findet sich Jsf. pg. r. noch ein fünftes Sprichwort.
Jsf. pg. irv wird mitgeteilt, dass der verstorbene Mutessarif von Sa'örd (Sört, südwestl.

von Bitlis), Kan;än Pascha mit Namen, für seinen Sohn Asjad Beg eine Sammlung von kur¬

dischen Sprichwörtern habe zusammenstellen lassen, und Jüsuf el-Chälidi drückt die Hoff¬

nung aus, dass sie von dem noch lebenden Besitzer werde dem Drucke übergeben werden.

Ob sich diese Hoffnung erfüllen wird, ja ob das Ms. überhaupt noch existiert, das weiss, um

mit den Gläubigen zu reden, Gott besser.

In den »Beiträgen zum kurdischen Wortschatze von Houtum-Schindler» ZDMG Bd. 38,

pg. 1 05 sind unter As 4 und 5 zwei Sprichwörter in kurdischer Sprache angeführt, ohne dass

angegeben wäre, ob es Originale oder blosse Uebersetzungen sind: As 4 deckt sich mit As 4,

PL I. Abth. pg. 92. Eine Sammlung von 27 kurdischen Sprichwörtern bietet Egb.

pp. 155 158 und unter denselben befindet sich nur ein einziges, das eine Variante zu dem

Sprichworte Ai 18 meiner Sammlung bildet. Unter diesen Umständen empfand ich es desto

freudiger, als E's bewunderungswürdiges Gedächtnis mich auch hier nicht im Stiche Hess.
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iv. 33

Die unvermeidlichen obscönen Redensarten, deren sich die Orientalen so zu sagen mit
einer gewissen Naivetät bedienen, glaubte ich nicht unterdrücken zu müssen. Ein psycho¬

logisches Moment des Charakters eines Volkes liegt auch darin, wie es flucht und verwünscht.

Ich suchte das Anstössige wenigstens dadurch zu mildern, dass ich mich bei der Uebersetzung

des Lateinischen bediente. Durch Hinzufügung eines R. zu der Uebersetzung mache ich auf
den Reim aufmerksam.

Was die Natur der eigentlichen Sprichwörter betrifft, so dürfte es in einzelnen Fällen
sehr schwierig, wenn nicht ganz unmöglich sein festzustellen, ob das Sprichwort echt kurdisch
oder auf dem Wege der Uebersetzung aus einer djgr Nachbarsprachen entlehnt sei oder nicht.
Ein ziemlich sicheres Entscheidungsmerkmal in dieser Beziehung bietet der Reim. Dem Ge¬

danken, der einem Volke von Anfang an eigen ist, liebt es auch eine besondere sprachliche
Form aufzuprägen, und dies geschieht durch den Reim. Wir können daher (wenn auch nicht
ausnahmslos) annehmen, dass die gereimten Sprichwörter echt kurdisch sind.

1. bän kir, lädät . nä-hät, daulät1.

2. däue järrabändl cetir ze mäste nä-jarrabändl2.
3. kürdl kurdäsl3, pera mä-kä tu näsi; ham t£ u ham do-hwä u ham do¬

liwäzi.

4. hattä me jaqeli hwa näs kir*. me mäli hwa haläs kir.
5. bävö, irö sär u sarmäje5; häle kurmänj tümm auhäje6.

6. rihä tamajkär du qüna miflisä däjä'.
7. sgüle hwa bi-kä bä asäs, bära dile tä nä-mlnä b' wuswäs.

1 . Er lud [ihn] ein, das ist Schicklichkeit. Er kam nicht, das ist
ein Glück. R.

2. Buttermilch, die man zu kosten gekriegt hat, ist besser als Dickmilch,
die man nicht zu kosten gekriegt hat. R.

3. Kurde bleibt Kurde, ein frecher Mensch, mache mit ihm keine Be¬

kanntschaft: er kommt wieder und isst wieder und verlangt wieder. R.

4. Bis ich meinen Verstand kennen gelernt, hatte ich mein Vermögen

durchgebracht. R.

5. 0 Geliebter! Es ist heute kalt und frostig. Der Zustand der Kur-
mandsch-Kurden ist immer ein solcher. R.

6. Der Bart des Habgierigen ist im Hintern des Bankrotteurs drin.

7. Mache deine Arbeit gründlich, dann wird dein Herz nicht in Beun¬

ruhigung bleiben. R.
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34 IT.

8. ze melka äs, ze. sänläta qäläm-taräs.

hägär äegül hat u qawümi8, mä-närä le-pöä u nä le-pä§9.

9. läuke me cii säfäre.

me gö : qaj möreki ce Zö be-dare10.

vägärija kufiektjr'1 Ze kucyka bare.

10. här sämm ist be qädr küll ist; här tfät be hisäbe hwäjä12.

11. hin Ig merine u hin lg kirine13.

12. hwärze c$ le häl§ t§u.
13. bävö, brä bräjä, bazär hujäjä15.

14. äs do-hwazä qarräS10.

15. gä kir deräZ de-bä, gä günn deräz de-bä".
16. rö dä-ra, qazä nä-rä18.

17. tähtä kü tä 16 ri baräne su§t19.

18. Säv rasa u diz hazära30.

19. näne merä 1§ zikke milrä nä-mlnä;
darbe merä le zikke merä nä-minä21.

20. kavänt hös kaväni; da bästöqa rün zäni23.

21. darbe östä be hazära33.

8. Der beste Besitz ist der einer Mühle; das beste Handwerk, Schreiber

zu sein. Wenn dann Geschäfte kamen und eintrafen, so muss man nur
weder nach vorn, noch nach hinten gucken. R.

9. Mein Sohn gieng auf die Reise.

Ich sagte: «Als was für eiii tüchtiger Mann wird er von ihr [zurück] kom¬

men! [Aber] er kehrte hündischer, als er zuvor Hund war, zurück. R.

10. Quivis odor ani secundum orificium ani [sc. ölet]; suum quidque habet

modum.

11. Die einen sind am Sterben und die anderen am Thun. R.

12. Ein tüchtiger Schwestersohn gerät dem Muttersbruder nach. R.

13. 0 Lieber! Bruder ist Bruder, [aber] ein Handel [muss] klar sein. R.

14. Eine Mühle erfordert einen Müller. R.

15. Modo penis longus fit, modo scrotum longum fit. R.

16. Der Tag vergeht, [aber sein] Unheil vergeht nicht. R.

17. Saxum, ubi in id cacasti, imber abluit.
18. Die Nacht ist schwarz, und der Diebe sind tausend.

19. Das Brot [echter und rechter] Männer bleibt nicht im Bauche der
Männer? der Schlag der Männer bleibt nicht im Bauche der Männer. R.

20. [Ob] eine Hauswirtin eine gute Hauswirtin ist? Im Topfe das Schmalz

weiss es. R.
21. Ein Schlag vom Meister gilt tausend [vom Lehrlinge].
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iv. 35

22. i^rö be läpe hwa24.

23. gihäe hau§6 täjala25.

24. hazär san|ät, jek nesib.

25. mal male täja; nezike fräga mä-bä26.

26. häjfa, hört bünä; qäl bünä le-p§jä3'.

27. käre me nä-mrä, buhär te23.

28. ägä Z<? wirä gotta : jille täzi rast bj-kä29.

29. wäjlu qün§, wäjlu dimsö30.

30. därde hwa bi-kisim31; Ze därde ktre hwa bi-kisim8a.

31. hänäkibe kir33.

3 2. §äqq u däqq Z'-böe täjä . göst u birinj Ze täräjä . mal harä-b' . rä-bM.

33. [me?] Z§na haft säd bävi u haft säd qäli tä njhäo35.

34. me z§na tä njhäo (njhö)86.

35. me gelika Zena tä njhö.

36. me da z|na haft säd tä njhäo87.

37. kösdfis^ rä-bä raqs§, le-bär tä kim nän ü dims§88.

22. Der Löwe mit seiner Tatze.

23. Das Gras des [eigenen] Hofes ist bitter.
24. [Es gibt] tausend Handwerke, [aber nur] ein Glück.

25. [Mein] Haus ist dein Haus; [aber] komme [nur meinen] Töpfen nicht
nahe.

26. Schade! Jung waren sie; alt sind sie hinterdrein geworden.

27. Mein Esel stirb nicht; der Frühling kommt [ja]!

28. Der Agha hat zu ihm gesagt: «Streiche die Schabracke des Windhundes

glatt!»
29. Wehe über den Hintern [oder] wehe über den Traübenhonig! R.

30. Dolorem meum eripiam; ob dolorem mentulam meam eripiam.

31. Jocatio cum mentula.

32. Hieb und Schlag über dich! Fleisch und Reis hast du. Möge dein

Haus zerstört werden! Steh auf!

33. Mulierem [tuam et] septingentos patres atavosque tuos futuere volo.

34. Ego mulierem tuam futuere volo.

35. Ego clitoridem mulieris tuae futuere volo.

36. Ego mulierem tuam septingenties futuere volo.

37. Schildkröte, erhebe dich [zum] Tanze,

Ich setze dir Brot und Traubenhonig vor.
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glatt!»
29. Wehe über den Hintern [oder] wehe über den Traübenhonig! R.

30. Dolorem meum eripiam; ob dolorem mentulam meam eripiam.

31. Jocatio cum mentula.

32. Hieb und Schlag über dich! Fleisch und Reis hast du. Möge dein

Haus zerstört werden! Steh auf!

33. Mulierem [tuam et] septingentos patres atavosque tuos futuere volo.

34. Ego mulierem tuam futuere volo.

35. Ego clitoridem mulieris tuae futuere volo.

36. Ego mulierem tuam septingenties futuere volo.

37. Schildkröte, erhebe dich [zum] Tanze,

Ich setze dir Brot und Traubenhonig vor.



36 iv.

38. guri di-cu bärije;
du me§ hätin pesije.

guri gö : ah le minu v6 käsirije
39. ha, wärin göst, wärin göät, göste qaläu40.

40. mal harä-b41.

41. mal harä nä-b42.

42. ce lioja läli, fie läli höja43.

43. §§r di-mfrä, carcn di-minä;
m§r di-mjrä, näv di-minä44.

88

38. Ein Grindkopf gieng in die Steppe ;

[Da] kamen ihm zwei Fliegen entgegen.

Der Grindkopf sagte: «Wehe mir über diese Pein!»

39. Ho! Kommet [kaufet] Fleisch, kommet [kaufet] Fleisch, fettes
Fleisch!

40. Möge [dein] Haus zerstört werden!

41. Möge [dein] Haus nicht zerstört werden!

42. Was Chodscha Ali, was Ali Chodscha!

43. Der Löwe stirbt, das Fell bleibt; dar Mann stirbt, der Name bleibt. R.

ANMERKUNGEN.

1) d. h. der Höflichkeit war genüge gethan, und die Kosten der Bewirtung wurden

erspart.

2) Dieses Sprichwort ist identisch mit dem vierten der von Jsf. ha angeführten und

deckt sich mit A° 2 der «Arabischen Sprichwörter und Redensarten» von A.Socin,Tüb. 1878.
Ich übersetze das Wort däue nach E's Erklärung durch «Buttermilch», was Prof. Socin in
einer brieflichen Mitteilung auch für richtig erklärt. Zu einem späteren Widerspruche E's

vgl. Gl. y-
3) Für die Richtigkeit meiner Uebersetzung der Anfangsworte vermag ich nicht einzu-

stehn, ja nicht einmal für die Worttrennung. Was mir E dictierte, klang genau: kürdl
kurdäsl. E wusste anfangs selbst nicht, wie er die rätselhaften Worte übersetzen sollte.

Als ich mich mit seiner Uebersetzung: «el-kurdl huwa min el-ekräd» durchaus nicht zu¬

frieden geben wollte, glaubte er, der kurdische Text wäre kürdl kurd däsl zu sprechen,

das bedeutet das scharfe, hakenförmige Winzermesser, ar. meksah. E übersetzte daher:

«el-kurdl huwa kurdl meksah» und erklärte, das bedeute, es sei mit einem Kurden ebenso

gefährlich umzugehen, wie mit dem scharfgeschliffenen Winzermesser. Das schien mir sehr

gezwungen. Ich griff daher bei meiner Uebersetzung auf das auch im Kurdischen gebräuch¬

liche ar. <^°\* kJ^- zurück. [«Daran glaube ich nicht». Socin.]

4) Will sagen: «Bis ich genug Erfahrung gesammelt»...

5) Das Wort sarmäje in As 5 ist das Nomen U-co -+- suffigierter Copula und nicht
etwa die Substantivform sarmäia nach JG pg. 107, As 2..
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iv. 37

6) Scherzhafte Redensart, die angewendet wird, wenn z. B. jemand aus der kalten
Winterlüft in ein wohldurchwärmtes Zimmer tritt.

7) Beachte die Wiederholung der Praepos. da, die vor dem Worte qüna durch
Assimilation zu du wird. Wörtl.: «der Bart des Habgierigen, im Hintern des Bankrotteurs
darinnen ist er»; vgl. Socin, Arabische Sprichwörter und Redensarten As 206. Den dunklen

Sinn dieses Sprichwortes suchte E folgendermassen zu erklären: Der Habgierige, in seiner

blinden Sucht viel Geld zu erwerben, lässt sich auch mit leichtsinnigen oder schlechten

Leuten in Geschäfte ein, wenn ihm jene nur recht viel Gewinn vorspiegeln. Wenn er dann

durch den Bankrott dieser Leute sein Hab und Gut verliert und ein Bettler wird, so ist dies

für ihn eine schimpfliche Lage, die eben durch obigen derben Tropus ihren Ausdruck findet.

Vgl. die Erklärungsversuche Socin's zu dem gleichen arab. Sprichworte ZDMG XXXVII
pg. 192 f.

8) (j^Js ist nach der Jsf. pg. a gegebenen allgemeinen Regel für die Bildung des

Imperfects, das dort I_J^\X\ genannt wird, die 3. Sg. Impf, vom Inf. ^-oaä. JG 208, Ai 117

wird die Form kawimi als Participialperfect erklärt; da aber das Verb intransitiv ist, ist
sie als Imperfectum anzusprechen. Gegen JG 184, 7 ist anzuführen, dass in der weitaus

überwiegenden Zahl der Fälle das Princip klar zutage tritt, dass das Participialperfect aus¬

schliesslich den transitiven Verben zukommt. Dies bestätigt Jsf. pg. a ff, in dem cu=Jl
...öUl Jjtih ^Lo ,J _~-olil übersebriebenen Abschnitte seiner grammatischen Skizze in
entschiedener Weise. Aus JG 184, 7 kann, nur hervorgehn, dass das ursprüngliche Princip
mitunter durch falsche Analogiebildungen durchbrochen wird. Nicht die Sprache irrt hier,
sondern das sprechende Individuum, wie dies überall vorzukommen pflegt. Die a. a. 0. fol¬

genden Ausführungen Justi's bestätigen nur die eben dargelegte Ansicht. Zum Participial¬
perfect kann nur der Casus obliquus des Personalpronomens treten; vgl. Jsf. a. a. 0.
Nach dem Gesagten ist auch JG 183, Z. 13 v. u. ff. zu beurteilen.

9) d. h. Wer eine Mühle besitzt oder lesen und schreiben kann, der wird sein Ge¬

schäft immer tüchtig besorgen können, so dass sich der gute Erfolg ohne alle bange Erwar¬
tung von selbst einstellen wird.

10) Für die Form be-däre kann ich nur die sehr gewagte Erklärung bieten, dass sie

vielleicht analog der 3. Sg. Praes. der-e JJ sub y 1761' Z. 22 als Futurum gebildet wurde.

Die genauere Uebersetzung dürfte lauten: «Als was für ein tüchtiger Mann wird er aus ihr
[sc. der Reise] hervorgehn!» Das lange e erklärt sich aus dem Reime.

11) Das Subst. kucek wird hier scherzeshalber wie ein Adject. gesteigert.

12) E bemerkte ausdrücklich, dieses Sprichwort sei absichtlich, zur Erhöhung der

komischen Wirkung aus Arab. und Kurd. gemischt. E übersetzte, wohl sinngetreu, aber nicht

wörtl.: «kull wähed jiäumm jöhru lala qad(r) mä äkel; kisej bi-hsäbu». Ein andermal

übersetzte er noch freier: «kull Semm istna "mqad la täkel». Für die Richtigkeit meiner
Uebersetzung vermag ich nicht einzustehn. Ich fasste küll als das kurd. kul i. e. «fo-
raineil» auf, weil das Sprw. so den besten Sinn gibt.

13) Zwei der selten und stets nur in nominaler Bedeutung vorkommenden Infinitive;
vgl. V, Vers 13 und 49. Nach E ist hier unter «Thun» der Liebesgenuss zu verstehn,

und das Sprichwort will besagen, dass, während die einen sich in tiefster Not und Pein be¬

finden, andere in höchster Lust schwelgen. Den gleichen Gedanken in ähnlicher, doch noch

viel gröberer Form drückt eines der von mir gesammelten arab. Sprichwörter in Märdiner

Mundart aus. Es lautet: wähed mät majjitu u '1-äh qäm ajru.
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38 iv.

14) Dasselbe Sprichwort findet sich in S. Hurgronje's hundert Mekkanischen Sprich¬

wörtern pg. 65, Ai 43 in arab. Fassung, und ähnlich in den von James Richard Jewett
gesammelten syrischen Sprichwörtern, Journ. Amer. Orient. Soc. 1891: Ai 15 is-sabl lü bär
tiltainu lil-häl.

15) E, der des Türkischen mächtig ist, führte mir folgendes türk. Sprichwort als

gleichbedeutend an: «aliS veriS misqäl-ilä, döstluk qantär-ilä», d. h. der Handel rechnet

schon mit einem Lot, die Freundschaft erst mit einem Centner.

16) Vgl. hiezu in Socin's Arab. Sprw. u. RA. die arab. Fassung dieses Sprichwortes

in Ai 512, welche nun durch das kurdische Sprichwort die richtige, ungezwungene Deu¬

tung erhält.
17) Die hier verwertete physiologische Beobachtung, die einer näheren Erklärung wohl

nicht bedarf, soll einfach besagen: «Es gibt bald gute, bald schlechte Zeiten».

18) Das entsprechende Märdiner arab. Spi Schwort meiner Sammlung lautet: el- nhär
jehlas u min belähu mä nehlas; vgl. Socin 1. c. 480.

19) Soll nach E den Sinn haben: «Wo früher etwas für dich zu holen war, gibt es

jetzt nichts mehr». Nicht überzeugend.

20) Eine recht dunkle Nacht setzt tausend Diebe in Bewegung. Vgl. die Variante bei

Egh. pg.l5G, XI.
21) d. h. Eine Wohlthat, die man echten und rechten Männern erwiesen hat, ver¬

schwindet nicht spurlos, sondern kommt in der Form dankbarer Vergeltung wieder zum Vor¬

scheine. Das Böse, das ein solcher Mann erlitten hat, vergisst er auch nicht, sondern erwi¬

dert es durch Böses, durch Rache.

22) Ptc. Praes. Eine gute Hausfrau soll nämlich die Vorratskruke fürsorglich
reichlich für den Winter mit Schmalz (ausgesottener Schafbutter) füllen. Es gilt für eine

Schande, die wichtigsten Lebensmittel vom Markte oder Krämer kleinweis zu holen. So sagt

ein arab. Sprichwort meiner Sammlung: «hubzu min es-söq u semnetu lala el-käged»
sein Brot [bringt er] vom Markte und sein Schmalz [trägt er] auf einem Stücke Papier.

23) So E. Vergleiche die abweichende Erklärung bei Socin 1. c. Ai 111.

24) Diese Redensart wird angewendet, wenn man von einer Sache sagen will, dass sie

jemand ausgeführt habe, der dazu vollkommen tüchtig ist. Vgl. Ex ungue leonem.

25) Was man leicht und bequem erreichen kann, gefällt einem nicht; das Entferntere
und schwer Zugängliche wird immer für das Bessere gehalten. E.

26) Eine scherzhafte Verspottung kurdischer Gastfreundschaft, die nach den zahlreichen
arab. und kurd. Witzworten der arabischen sehr nachstehn muss: der Kurde stellt dem Gaste

pomphaft das ganze Haus zur Verfügung, lässt ihn aber nicht zum Kochtopfe heran; vgl.

Socin 1. c. Ai 263.

27) Ein Ausruf ironischen Bedauerns.

28) So verspottet man einen einfältigen Tröster, der nur Worte hat, wo allein Thaten
helfen können. Die arab. Fassung meiner Sammlung lautet: qälü Thmär lä °tmüt lämma
jejl r-rabil; vgl. PL I, pg. 94, As 13. Das entsprechende pers. Sprw. lautet: l^> *^j-^-« ^4
joT,-«, und JR. Jewett bietet in Journ. Am. Or. Soc. 1891 die syrisch-arab. Form unter

Die Nummern 27 bis 33, 37 und 42 verdanke ich der mündlichen Mitteilung eines

zweiten mir seit langen Jahren befreundeten moslimischen Orientalen, des Märdiners Ibrahim
ec-cenär, der sich zur Zeit in Buda-Pest als Kaufmann niedergelassen hat.
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iv. 39

29) So verspottet man einen Hochmut, der auf nichts gegründet ist. Die Redensart

geht ursprünglich auf einen Diener zurück, der sich vor Hochmut nicht zu fassen wusste,

weil ihn der Agha angesprochen und obigen Befehles gewürdigt hatte.

30) Die Moslimen kochen ihren Most zu einem syrupartigen Traubenhonig (ar. dibs)
ein, dessen Genuss oft abführend wirkt. Die Redensart will nun besagen, dass an einem von

zwei Dingen notwendigerweise ein Fehler haften müsse: entweder ist der Traubenhonig
schlecht, weil er krank macht, oder der Hintere nichts wert, weil er den Traubenhonig nicht
verträgt.

31) Diese Redensart wurde mir von Ibrahim, einem Landsmanne E's, mitgeteilt. Sie war
aber E auch bekannt.

32) Das soll nach E besagen: Omnis dolor meus ex mentula mea ortus est.

33) Eine Redensart, die trotz ihrer obscönen Form durchaus nicht einen solchen Sinn

hat. Man bedient sich ihrer im Kurdischen wie man im Deutschen sagen würde: «Ach das

ist ja nicht dein Ernst. Das ist ja Scherz.»

34) Eine obscöne Phrase, u. zw. eine Verwünschung impotentiae sexualis causa.

35) Vgl. Gl. c^U'-'- Diese Verbalform ist mir ganz unerklärlich. Alles was ich von mei¬

nen Gewährsmännern Emin und Ibrahim erfahren konnte, war, dass me njhäo oder njhö = futuo

und tä njhä bedeuten soll: futuis. Doch weisen die Formative me und tä des Pron. pers.

darauf hin, dass wir ein Participialperf. und nicht ein Praes. vor uns haben und daher alle

drei angeführten Formen gleichwertig sein müssen. Ganz erfolglos war es überhaupt einen

Infinitiv erfragen zu wollen. Da ich vermute, dass dies rätselhafte Verbum mit dem npers.

^L^ji zusammenzustellen ist, so führe ich es unter diesem Inf. in meinem Glossar an*).
Uebrigens geht aus den Ai 34, 35 und 36 hervor, dass wir es in allen Beispielen, also auch

in Ai 33, nicht mit einem Praes. sondern mit einem Participialperfect zu thun haben. Eine
freundliche Mitteilung Herrn Prof. A. Socin's macht mich auf das entsprechende osm.
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will etc.». In diesem Sinne übersetzte auch E; vgl. dessen Originalglosse Anm. 36).

36) E: ana anik martek.
37) Die Ai 33 bis 36 sind Beleidigungen obseöner Art.
38) Kinderreim mit durchaus metrischem Accente.

39} Die Verse besagen, dass ein Grindkopf, um der Neckerei und dem Gehänsel der
Stadtbewohner zu entfliehen, sich in die einsame Steppe begab; aber anstatt dass er dort die

gehoffte Ruhe findet, fliegen ihm, durch die Ausdünstung seines unreinen Kopfes angelockt,
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41) Verwünschung; vgl. 30,is.
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*) Schwerlich 0>Lj_5, eher ygä (pers. 0>\2) -+- ni? C. S.
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DAS LIED VON HAMY MUSIKI.

VORBEMERKUNG.

Nach E's Angaben spielten sich die in diesem Gedichte geschilderten Vorgänge vor
ungefähr 35 Jahren wirklich ab und bilden eine Episode aus jenen Kämpfen, in welchen

die bis dahin nur dem Namen nach unter türkischer Herrschaft stehnden, in Wirklichkeit
aber ganz unbotmässigen Kurden des östlichen Kleinasiens von den Truppen des Padischah

endgiltig unterworfen wurden. Diese Kämpfe begannen um das Jahr 1832, und es ist sehr

möglich, dass auch unsere Geschichte schon früher spielt, als Emin angibt, da er, wie er

zugesteht, sich als ganz junger Mann um die historische Basis der einzelnen Heldengesänge

nicht besonders bekümmerte.

Das hier Gebotene ist auch nur ein Bruchstück; denn wie mir E, vielleicht mit
orientalischer Uebertreibung, versicherte, soll ein Sänger in drei Tagen und drei Nächten

nicht mit dem Vortrage der ganzen Geschichte von Hamy Musiki fertig worden können.

Da meinem Gewährsmanne nach so langen Jahren schon der grösste Theil des Ge¬

dichtes entfallen ist, und das, was er noch im Gedächtnisse behalten, für sich allein schon

sehr lückenhaft und nicht in logischer Ordnung angeführt erscheint, so halte ich es für an¬

gemessen und zu einem besseren Verständnisse des kurdischen Textes dienlich, wenn zuerst

die vollständige Geschichte Hamy Musiki's, wie mir E dieselbe in zusammenhängender,

arabischer Prosa mitgeteilt, wiedergegeben wird.

Die Geschichte Hamy Musiki's.

Hamy Musiki war der Neffe des als Krieger berühmten und gefürchteten

Agha Kano, des Hauptes der lAschire der Beraza, eines Kurdenstammes, der

zwischen Orfa und Märdin seinen Wohnsitz hatte. Eines Tages bittet Hamy
Musiki den Oheim, der gerade im Begriffe war zu einem Kriegszuge, oder besser

gesagt, Raubzuge (ar. ^ gäzu) aufzubrechen, ihn endlich einmal mitzunehmen

und an Kampf, Ehre und Beute teilnehmen zu lassen. Kano, der den Neffen

wegen dessen grosser Jugend noch nicht für die Gefahren des Feldes geeignet

hält, schlägt ihm die Bitte ruhig aber entschieden ab. Hamy Musiki verbirgt
seine Kränkung; aber kaum ist der Oheim davongeritten, so wählt sich der junge
Mann aus der Herde ein gutes Ross, von der Rasse «Seglawi». Er sucht

sich eine Schar junger, thatendurstiger Leute aus und zieht nun auf eigene
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Faust auf Abenteuer aus. Er überfällt mit seinen Gefährten irgend einen feind¬

lichen Stamm, macht reiche Beute und will diese nun nach Hause in Sicherheit

bringen. Auf dem Heimwege begegnet er dem Oheim. Keiner erkennt den

anderen. Jeder sieht in dem anderen nur einen Feind, der gute Beute verspricht.
Von gleichen Gedanken beseelt, stürzen beide Scharen kampflustig auf einander

los, die Führer stets voran. Beim Näherkommen schreit Hamy Musiki seinen

Gegner kampfesfreudig an. An der Stimme erkennt Kano den Neffen, und nun¬

mehr von dessen Kampfestüchtigkeit, die durch die erworbene Beute bewiesen

ist, überzeugt, übergibt er ihm fortan den Oberbefehl und pflegt selbst der Ruhe.

Hamy Musiki führt nun einige Jahre hindurch ein glückliches Kriegsleben,

bis endlich das Misgeschick über ihn hereinbricht. Die Türken ziehen gegen

ihn heran, um seiner Unabhängigkeit ein Ende zu bereiten. Er kämpft wacker;
aber die mit ihm verbündeten Stämme verraten ihn, fallen, durch die Ränke

und Versprechungen des türkischen Machthabers Osnian Pascha beeinflusst,

von ihm ab. Der Oheim Kano hat sich in dieser dringenden Gefahr selbst noch

einmal in den Kampf begeben. Er fällt aber den Türken in die Hände und

schmachtet zur Zeit im Kerker zu Diarbekir, eiuem ungewissen Schicksale

entgegensehend. Der Stamm der Beraza ist in dem Verzweiflungskampfe schon

stark zusammengeschmolzen; aber Hamy Musiki scheut vor der Entscheidung

-nicht zurück. Er will lieber uutergehn, als seine Krieger als türkische Soldaten

eingekleidet sehen. Seine Schwester Ane sieht des Bruders Untergang voraus.

Darum hebt sie mit der Klage au, dass er, der baräne kösäka d. i. der starke
Widder, der vor kraftvollem Uebermute in der Ebeue die harten Erdschollen
zerstüsst, er, der Löwe der Steppe, jetzt seinen Henkern entgegentreten soll, um

ein schmähliches Ende zu finden.

Hamy Musiki wird schliesslich gefangen genommen, nach Orfa (arab.

räha; kurd. rohäe) geführt und dort geköpft. Dasselbe Schicksal traf wahrschein¬

lich auch seinen Oheim Kano in Diarbekir; denn Hamy Musiki klagt, wenn

er in dem Entscheiduugskampfe nicht Sieger bleibe, dann werde auch von seinem

gefangenen Bruder (womit er Kano meint; das Wort «Bruder» hat hier nur den

Sinn eines Kosewortes) in Diarbekir nichts übrig bleiben als die Tasse, aus der

er getrunken, und einige Reste seines Mahles.

Der mir durch E überlieferte kurdische Text behandelt den letzten Kampf und den

Untergang Hamy Musiki's.
Ich kann nicht umhin darauf hinzuweisen, dass zwischen der Geschichte Hamy Mu¬

siki's, wie sie sich aus E's Erzählung und dem von ihm gelieferten kurdischen Texte

darstellt, und der neunundzwanzigsten Erzählung in JR pg. 75 eine grosse Verwandtschaft
besteht, wie eine Vergleichung beider Texte am besten zeigt. In JR pg. 4 und 6 werden

mehrere Kurdenstämme des Namens Beräzi angeführt, die jedoch wegen ihrer örtlichen
Lage nicht mit dem Stamme Hamy Musiki's identificiert werden können. Allein aus E's
Angabe und aus JR pg. 75, Anm. 2 geht die Identität des daselbst erwähnten Beräzi-
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Stammes mit dem in meinem Texte vorkommenden wohl zweifellos hervor. Mein Gewährs¬

mann sprach stets von einer lasire beräza, während in JR pg. K des kurdischen Textes

nur von einer täife die Rede ist. Ueber den Unterschied dieser beiden Begriffe vgl. JR
pg. 1, Anm. 1. Von den zwei Helden in JR heisst der jüngere ,_j?r\, was ich für identisch

mit dem Namen (_,?- meines Textes halte. Jaba erzählt a. a. 0., dass die Schwestern zu

Ehren ihrer untergegangenen Heldenbrüder Lieder verfasst hätten. Nach E ist die Verfasserin
meines Textes Ane, die Schwester Hamy Musiki's.

Man vergleiche noch, was in Sach. R. pg. 182 über die Landschaft Serudsch, über

die daselbst ansässigen Berazi-Kurden und deren seit alten Zeiten bestehnde Feindschaft
mit den Schammarbeduinen gesagt wird.

Maqäm hämi musikl äga lasire beräza.

1. äre käkö, tu rä-bä v' eväre, li?-pie köne |aräbl bär-Z£r bi-närä,
s6 säläfe swära där-kätinä.

1*. häspe wänl sinin, labe wänl qütin, be tämhälj'nä.

lb. äz zänim wän swära swäre dil kecjkin röZä daiawät u gövänd dänä.

1°. äre käkö, tu rä-bä v' eväre, le-pie köne jaräbi bär-Z^r bi-närä,
so säläfe swära där-kätinä.

2. haspe wänl kum^tin, linge wänl käb räsln . b' algäliki jaräbinä.
3. s6re rjme wän telinä därzinä, qüne rime wän lä ärde de-fiekinin.
4. äz zänim wän swära swäre jengen u qaugönä.

Der Sang von Hamy Musiki, dem Agha des Stammes der Beräza1.

1. «He Bruder! Erheb dich an diesem Abende! Nach dem arabischen

Zelte hin schaue hinab! Drei Truppe Reiter sind hervorgekommen.

1". Ihre Pferde sind Fliegenschimmel; ihre Mäntel2 sind kurz [abgeschnit¬

ten] ; [sie, die Reiter, sind geschmückt] mit langen Haaren.»

lb. «Ich weiss, jene Reiter sind Reiter mit dem Herzen von Mädchen an

dem Tage, da sie einen Schmaus und einen Tanz geben8.»

1°. «He Bruder! Erheb dich an diesem Abende! Nach dem arabischen

Zelte hiu schaue hinab! Drei Truppe Reiter sind hervorgekommen.
2. Ihre Pferde sind rotbraun; ihre [der Pferde] Füsse sind an den Fessel¬

gelenken schwarz. Mit arabischem Kopfbunde [sind die Reiter ver¬

sehen].

3. Ihre Lanzenspitzen sind [wie] nadelartige Finger4. Den Fuss ihrer
Lanzen stecken sie in die Erde.»

4. «Ich weiss, jene Reiter sind Reiter des Kampfes und des Krieges.
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5. äre äne, tu rä-bä, qahwäki ze bere hwärä be-käliuä, täiig u bare
sägl^vl c§ bi-£edinä.

6. dähgeki halöbl Z' käkö hwärä bi-lelinä. jähde hod£ 1? näfse jäne
me käti-bä:

7. äze rüe vän swära bu-g'härinem
8. hattä waläte samön u misr^nä.

9. wällah, äz zänim, vän swära swäre j engen u qaug^nä.

10. de-bärä bagdäje sawütl halläjä,
11. de-bärä halläjä hurmäjä.

12. hodö käke me gafrinä Zt? bäje de bäzejä,

13. ze kätine da häspöjä.

14. gö: na wällah, z' gäre da fadläna, Ze järde da baggära.

15. wällah, hämi müsikl gärek de-dä bi penj sedi,

16. gärek vä-d'-gärija bi cär sedi.

17. wällah, bu qüne rime jöt bi jöt jahtirma büke säla

18. 1§ hwadia vä-d'-gärinä.
19. wällah, dünjä nive di sävöä.

20. me di pajäki z§ dääta serüji w^ de-t^ä.

	 * 	 	

5. He, Ane! Erhebe dich ! Einen [Trunk] Kaffee koche für deinen Bruder5,
den Gurt und Obergurt des Seglawi ziehe gut an!

6. Ein Klagegeschrei um deinen Bruder stosse aus6 !

Der Schwur bei Gott möge auf meine Seele fallen :

7. Ich werde das Antlitz dieser Reiter umwenden

8. bis nach Syrien und Aegypten7.»

9. «Bei Gott! Ich weiss, diese Reiter sind Reiter .des Kampfes und des

10. Vor Bagdad ist das verfluchte [Dorf] Hilleh; [Krieges.
11. Vor Hilleh ist eine dattelreiche Gegend8.

12. Gott beschütze meinen Bruder vor dem Sturmwinde des Galopps",

13. vor dem Stürzen des Pferdes10.»

14. Sie sagte11: «Nein! [Nicht so sehr davor, als,] bei Gott!, vor dem An¬

stürme der Fad'an, vor dem Raubtruppe der Baggara.»

15. Bei Gott! Hamy Musiki machte einen Reiterangriff mit Fünfhundert,
16. wiederholte12 den Reiterangriff mit Vierhundert.
17. Bei Gott! Mit dem Fusse der Lanze [schlug er immer] Zwei und Zwei

[auf einmal] ;

das Hab und Gut und die Braut eines Jahres

18. lässt er zu den Ihrigen zurückkehren13.

19. Bei Gott! In der Welt ist es Mitternacht. [kommt er.»

20. Ich sah einen Fussgänger. Von der Hochebene von Serudsch, von dort

v. 43
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20". äne dängek bän de-kir:
21. äre lö lö pajäö, hodö u pehambär dä-habini,
22. tä haberä höre Ze merrä b'-ini.
23. gö: äre äne, hawäla tä cijä?
24. gö: äre mevänö, 25. sere me b' hajränö, 26. paiäe hortänö,

27. Z§ loki löki lökänö, 28. mer küZl da meränö, 29. güle ör-
diänö, 30. qasäbi meränö.

31. äre lö lö pajäö, wällah, swäre mala bäve me swär bünä nöla de-jära.
32. bare hwa dä-bünä hejbüri baggära.

33. wällah irö s§ rö cüjä nä Ze nlsäuek, nä Ze häber hörek, nä Ze

qägätek.

34. hajäla dile me häj lö lö!
35. le le äre äne, swäre mala bäve tä be ce nlsanä?

36. gö: wällah, swäre mala bäve me be jeki ab^siki abesijä,

37. cefiki bagdadlijä, be sere aigäleki larabijä,
38. be jezmä gülü siftelijä, be serwäleki sätmäwijä,

39. bä rime duwäzdä mauviki.

20". Ane stiess einen Ruf aus:

21. «Holla! 0 du Fussgeher! Gott und den Propheten liebst du,

22. [daher] wirst du mir [auch] gute Kunde bringen14.»

23. Er sagte: «He Ane! Wie ist dein Befinden?»

24. Sie sagte: «He Gast, 25. Mein Haupt ist in Verwirrung15. 26. Er
[Hamy] ist ein Pascha der Tapferen, 27. ein Jüngling, ein Jüng¬

ling unter den Jünglingen10, 28. ein Männertöter unter den Män¬

nern, 29. die Rose der Horden, 30. ein Schlächter" der Männer.

31. Heda, Fussgänger! Bei Gott, die Reiter des Hauses meines Vaters sind

zu Pferde gestiegen wie vorzeiten.

32. Ihre Brust haben sie gewendet gegen den Chabur der Baggara.

33. Bei Gott! Heute sind drei Tage vergangen, [und] nichts von einem

Zeichen, nichts von einer guten Kunde, nichts von einem Briefe.

34. Verdüsterung meines Herzens, wehe, ach, ach!»

35. «Heda, o Ane! Die Reiter des Hauses deines Vaters, was für ein

Merkmal haben sie?»

36. Sie sagte: «Bei Gott, die Reiter des Hauses meines Vaters [sind ver¬

sehen] mit einem Abasa-Mantel,
37. mit einem Bagdader Kopftuche, auf dem Haupte mit einem arabischen

Kopfbunde18,

38. mit Reitstiefeln mit Quasten [und] aufgekrümmten Spitzen, mit Sät-

39. mit einer Lanze mit zwölf Spitzen.» [mawi-Hosen,
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40. äre äne, tu qaj de-be hamöä hämj müsöjä,

41. käke nür£jä, äpe fätmöjä.

42. wällah, äähädi bjllah lä häzir majdäne,

43. röZa Sere dä-qawäm^jä.

44. wällah, hämi musikl bä dü-jija brindäre järaba, brindäre keö£nä.

45. wel wel §@re bine bärije!
46. wällah, sere sibäki bare berbäki

47. lä pöze hendära dä-bünä iiirje lürje da mälüla,

48. dä-bünä kopköpe da davänca,

49. dä-bünä hoiine da rima,
50. bär jötl jalädi jakrüda.
51. häj wöl, häj wöl sfire bine bärije!
52. äre käkö känö, äze nä lajikc hörtl bärazämä.

53. hörtl bäräza bä tämbälinä jäng-cärinä.
54. äre känö, hattä sere häme müsikl säg bä le däre dünjäe,

55. ßäwa kinje nizäme 1§ baZna wän kim,
56. fäse mohämmed tumänl le änia wän kim?
57. hajäla dile me, häj lö lö!

	 *. 	 .	

40. «0 Ane! Du sprichst wie von Hamy13, von Hamy Musiki,
41. dem Bruder Nure's, dem Oheime der Fatima20?

42. Bei Gott! Ich bezeuge bei Gott, dass er anwesend war auf dem Platze,
43. an dem Tage, als der Kampf sich erhob21.

44. Bei Gott! Hamy Musiki ist au zwei Stellen verwundet von Arabern,
verwundet [wie] von Flöhen23.»

45. «Wehe, wehe über den Löwen der unteren Steppe23!

46. Bei Gott! Am frühen Morgen, vor dem Friihgebetrufe
47. entstand auf dem Gipfel des [Berges] Heudara ein Geschrei der

48. entstand ein Geknatter der Pistolen, [Betrübten,
49. entstand ein Geklirre der Lauzen

50. vor zwei Schuften von Heukern24.

51. Ach wehe, ach wehe über den Löwen der unteren Steppe!»

52. «0 Bruder Kano! Ich passe nicht mehr zu den Jünglingen25 der Beräza.

53. Die Jünglinge der Beräza tragen lange Haare wie die Janitscharen.
54. 0 Kano! So lange das Haupt Hamy Musiki's heil ist in der Welt,
55. wie soll ich den Leibern jener [Jünglinge der Beräza] Soldatenkleider

anlegen,

56. Den Stirnen jener [Jünglinge] Tarbusche [der Facon] Mohammed Tu-
mani aufsetzen?

57. Verdüsterung meines Herzens! Wehe, ach, ach!»
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58. wällah, äne d'-gö: äze de-cümä bäZäre rohäje,

59. bäZäreki nä-dinä, nöla da hüte, be-sere gole

60. halle rahmänl, b'-sere jalädi nämrüdä.

61. wällah wällah, cäwa sere häme müsikl Zö-d'-kirl, de-birl bäZäre ro¬

häje, dä-gärändl ser fiaqqäl u baqqäla.

62. sdre d'käna öär qrüäa de-dän.

63. häj häj, bäräne da kösäkä §£re bine bärije,
64. de-bär-de de-bär-de jaäire fäine be-bähte, nämüssize.

65. ujäge läli z$rö u läli mätta u labd el-kerim güli-b-äjö, §6he niellä
häsen,

66. ujäge kwir bä. nä-bä häna hodö.

67. gärek bärä de-dän be dü-jija, gärek bära de-dän pösi davä,

68. gärek bärä de-dän näv kärjän u talän u päzän.

69. äze nä d' gamma pösl davä nä-kim.
70. äze nä d' gamma kärjän u talän u päzän nä-kim.
71. tjrse me Z' w§ tirse nä-büna. osmäni paiäi mäzäqe di nizäme

58. Bei Gott! Ane sagte: «Ich bin gegangen in die Stadt Raha,

59. eine Stadt, [wie] man sie nie gesehen, wie ein Walfisch. Oberhalb des

Teiches

60. des Chalil er-rahman, oberhalb [befindet sich das Denkmal] Dschaladi

Nimrud.
61. Bei Gott! Bei Gott! Wie schnittest du [o Henker!] das Haupt Hamy

Musiki's ab, brachtest es in die Stadt Raha, führtest es herum bei den

Mäklern und Krämern !

62. Von [jedem] Krämerladen zahlte man vier Piaster. [Steppe,

63. Wehe, wehe! Der Widder der Schollen26, der Löwe der unteren

64. es verlässt [ihn] der verräterische Stamm ohne Treue, der ehrlose2'.»

65. «Die Familie des Ali, Sohnes des Zero, und des Ali, Sohnes des Mätta,
des Abd-ul-kerim, des Guli, Sohnes des Ajo, des Schejch Mella
Hasan28,

66. die Familie soll blind werden! Nicht soll sie sein im Hause Gottes!

67. Einen Angriff machten sie auf zwei Seiten, einen Augriff machten sie

auf die Kamelherde ;

68. einen Angriff machten sie zwischen die Schafherde und die Beute und

die Schafe.

69. Ich kümmere mich nicht um die Herde der Kamele. [Schafe.

70. Ich kümmere mich nicht um die Schafherde und die Beute und die

71. Meine Furcht ist nicht eine Furcht vor jenem20. Osman Pascha, der

Befehlshaber der Soldaten
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72. lälimjä ser fiaqqäl u baqqäla edjärbekrija;
73. lälimjä peS läia ser teile hätünia;
74. lälimjä ser köceke u delü alian.

75. wällali, tirse me Z' we tirse, käkö me bü-kuZe, Zö bi-mlnä savän u

finjäu u täüstian.

76. häj wöl, häj wyl bäräne d' kösäkä sere bine bärije.

72. ist wohlbekannt bei den Mäklern und Krämern von Diarbekir;
73. er ist wohlbekannt, nach dem Abendmahle, bei den Fingern der

Frauen30;

74. er ist wohlbekannt bei den öffentlichen Tänzern und den Delu Alijan81.

75. Bei Gott! Meine Furcht ist die Furcht davor, [dass] er [näml. Osman

Pascha] meinen Bruder töten wird, [und dass nichts] von ihm übrig
bleiben wird [als Brocken- von seinem] Nachtmahle und [seine] Tasse

und [Brocken von seinem] Mittagsmahle32.

76. Ach wehe! Ach wehe [über] den Widder der Schollen, den Löwen der
unteren Steppe!33»

ANMERKUNGEN.

1) Die Zahlenbezeichnung der einzelnen Verse erfolgte nach der Angabe E's. Die mit
1", lb, 1° bezeichneten Verse wurden später eingeschoben. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
dass E irrtümlich oft mehrere Verse in einen einzigen zusammengezogen hat. Soviel mich
Metrum und Reim leiten konnten, habe ich es vorsucht, durch Abteilungsstriche die richtige
Versointeilung wiederherzustellen.

Nach E's Angaben sind die Verse 1, la, lc, 2, 3, 922, 2434, 3639, 45 51,

58 64 Ane, der Schwester Hamy's, die Verse lb, 4 8, 52- 57 und 65 bis zum Schlüsse

Hamy selbst, die Verse 23, 35, 40 44 einem nicht näher bezeichneten, zufällig daherkom¬

menden Wandersmann in den Mund gelegt. In den Anfangsversen macht die besorgte Ane

ihren Bruder Hamy auf die mit den feindlichen Türken verbündeten heranziehenden Beduinen

aufmerksam.

2) Ich gebe den Sg. labe in der Uebersetzung durch den PI. wieder, weil qut mit der

suffigierten Copula des PI. verbunden ist.

3) Ausdruck verächtlicher Geringschätzung.

4) Wörtl. übersetzt lautet die Stolle: «Ihre Lanzenspitzen sind Finger, Nadeln.» Nach

E ist zu übersetzen als ob im Texte stünde S° r° w° wäkc teil (oder teliän) därzi.

.5) Die Form bere anstatt der gewöhnlichen bräe kommt in meinen Texten nur ein¬

mal vor.
6) Diese scheinbar unlogische Aufforderung des noch heilen Hamy gilt nur der Gefähr¬

lichkeit seines Vorhabens gegen die Uebermacht.
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1) Die Zahlenbezeichnung der einzelnen Verse erfolgte nach der Angabe E's. Die mit
1", lb, 1° bezeichneten Verse wurden später eingeschoben. Es unterliegt wohl keinem Zweifel,
dass E irrtümlich oft mehrere Verse in einen einzigen zusammengezogen hat. Soviel mich
Metrum und Reim leiten konnten, habe ich es vorsucht, durch Abteilungsstriche die richtige
Versointeilung wiederherzustellen.

Nach E's Angaben sind die Verse 1, la, lc, 2, 3, 922, 2434, 3639, 45 51,

58 64 Ane, der Schwester Hamy's, die Verse lb, 4 8, 52- 57 und 65 bis zum Schlüsse

Hamy selbst, die Verse 23, 35, 40 44 einem nicht näher bezeichneten, zufällig daherkom¬

menden Wandersmann in den Mund gelegt. In den Anfangsversen macht die besorgte Ane

ihren Bruder Hamy auf die mit den feindlichen Türken verbündeten heranziehenden Beduinen

aufmerksam.

2) Ich gebe den Sg. labe in der Uebersetzung durch den PI. wieder, weil qut mit der

suffigierten Copula des PI. verbunden ist.

3) Ausdruck verächtlicher Geringschätzung.

4) Wörtl. übersetzt lautet die Stolle: «Ihre Lanzenspitzen sind Finger, Nadeln.» Nach

E ist zu übersetzen als ob im Texte stünde S° r° w° wäkc teil (oder teliän) därzi.

.5) Die Form bere anstatt der gewöhnlichen bräe kommt in meinen Texten nur ein¬

mal vor.
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lichkeit seines Vorhabens gegen die Uebermacht.



48 v.

7) d. h.: «Ich werde sie bis nach Syrien und Aegypten in die Flucht treiben.» Die
Form äiäm^n wusste E mir nicht zu erklären; er gab nur an, dass man auch Sämö

sagen könne.

Ich halte dafür, dass in Samen und dem folgenden misrenä eine missbräuchliche An¬

wendung der suffigierten Copula des PI. vorliegt, um dadurch den Reim zu dem folgenden

Verse zu gewinnen. Dem Reime zufolge dürften auch die Verse 7 und 8 nur die Bestand¬

teile eines einzigen Verses sein.

8) Eine Erklärung, wie die Verse 10 und 11 mit dem Uebrigen zusammenhängen,

wusste E nicht zu geben. V. 11 lautet wörtlich übersetzt: «Vor Hilleh gibt es [viel] Datteln.»

9) Sowohl nach dem Zusammenhange als auch nach E's vollkommen sinngemässer

Uebersetzung liegt hier ein Optativ vor. Wenn der Vers, nach E, so zu verstehn ist, so liegt
darin wohl eine poetische Uebertreibung; denn ein Reiter wird sich auch beim schnellsten

Galoppe von dem heftigen Luftzuge nicht aus dem Sattel werfen lassen.

10) E übersetzte: «vor dem Stürzen vom Pferde.» Die grammatische Fügung verlangt
jedoch die von uns gebotene Uebersetzung. Das schliessende -ja steht nur des Reimes wegen.

11) Einschiebsel des Recitators.

12) Vä-d'-gärija ist 3. Sg. Impf., vgl. JG pg. 233, K 378.

13) Die Verse 17 und 18 bilden wol zusammen nur einen einzigen Vers. Die Ueber¬

setzung ist sehr unsicher und ein rechter Sinn kaum herauszufinden, trotzdem E und Ibrahim
behaupteten, der Sinn sei ganz klar. Die deutsche Uebersetzung zeigt E's Auffassung. Er
erklärte, Hamy Musiki sei so stark und tapfer gewesen, dass er es verschmäht habe, dem

Feinde bei dieser Gelegenheit die Lanzenspitze zu weisen. Mit dem stumpfen Ende der

Lanze (d. i. mit dem Lanzenfusse) habe er die Feinde paarweise niedergeschlagen und dann

die jungen Witwen (die Braut oder junge Frau, die erst ein Jahr lang verheiratet gewesen)

mit ihrem Hab und Gut den Ihrigen (wörtl. ihren Eigentümern) zurückgeschickt.

Ibrahim übersetzte: «eb tiz er-rumh zauj bi-zauj en-nahibe u larüs sana

rajjalhum la ashäbum.» Nach seiner Erklärung hätte Hamy Musiki beide zusammen,

nämlich die junge Witwe des erschlagenen Feindes und deren Habe, die ja wesentlich in
Herdenvieh bestehe, mit dem Lanzenfusse vor sich her bis zu den Ihrigen getrieben. Das

Unwahrscheinlichste an diesen Erklärungen ist, dass ein kriegführender oder, besser gesagt,

raubender Kurde eine gewonnene Beute freiwillig zurückstellen soll. Höchstwahrscheinlich
sind hier einige Verse ausgefallen, die allein den Schlüssel zum Verständnisse dieser Stelle

bieten könnten.

In den Versen 15 18 erwähnt Ane lobend einen früheren Kriegszug ihres Bruders,

in welchem er mit 500 Reitern erst einen misglückten Angriff machte, der ihm 100 Ge¬

fallene kostete. Er wiederholte den Angriff mit den übrigen 400 Reitern und blieb

siegreich.

14) Nach Vers 19 ist offenbar eine grosse Lücke. Hamy ist mittlerweile in den Kampf
gezogen, und Aue ohne Nachricht über ihn.

15) Nämlich aus Angst um den Bruder.

16) Ueber die ungewöhnliche Stellung der Praeposition vgl. II, Anm. 7, und unten

Vers 42; löki steht für läwüke von lau yJ.

17) qasäb ar. i_)L2£ ist ein in der Bedeutung «Schlachtenheld» häufiger Tropus;

vgl. XI, Vers 3 u. 4.
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v. 49

18) Man könnte auch übersetzen: «mit einem arabischen Kopfbunde darüber (nämlich
über die keffijje)». Dann müsste be-sere geschrieben werden. Mir kommt das richtiger
vor, aber E übersetzte, wie Vers 37 angibt.

19) Wörtl.: «Du [sprichst] wie wenn du von Hamy (d. h. von seiner Reiterschaar)
redetest», u. s. w.

20) Personen, die weiter nicht erwähnt werden, und über welche E nichts bekannt war.

21) E: jöm kän qä'im es-sarr.

22) E übersetzte. «H. M. hat an zwei Stellen (bä dü-jija ist wie ein einziges Worjt

auszusprechen) eine arabische Wunde, eine Wunde [wie] von Flühen.» Dagegen spricht, dass

brindär ein Adjectiv, und nicht ein Substantiv ist.

23) Damit ist Hamy Musiki gemeint.

24) Der Entscheidungskampf scheint auf dem Gipfel des Berges Hendara, über dessen

Lage ich nichts Genaueros erfahren konnte, stattgefunden zu haben. Logischerweise wären,

entgegen E, die Verse 46 50 besser dem berichtenden Fussgänger in den Mund zu legen.

Nach E wären unter den 'zwei Henkern jene zu verstehen, die Hamy später zu Raha köpften.

25) hörtl ist collcctivisch aufzufassen. Die Verse 52 56 enthalten einen Protest
Hamy's gegen die von den Türken neu eingeführte Conscription.

26) Hamy wird hier mit dem kraftvollen Widder verglichen, der im Uebermute die

Schollen in der Steppe zerstösst.

27) E übersetzte das fä'ine durch «verräterisch». El-iärä'id bietet dafür avare,
chiche. Vermutlich verwechselte E hier die Wirkung mit der Ursache. Mitglieder von

Hamy's eigenem Stamme giengen zum Feinde über, weil sie bestochen waren oder für ihre
Habe fürchteten, also aus Habgier oder schmutzigem Geize, und darin liegt eben das Ver¬

räterische. Wie sehr der Text in Unordnung geraten ist, zeigen Vers 58 64, wo Ane das

traurige Ende ihres Bruders erzählt, während dieser später noch zu Worte kommt.

28) Die von Hamy im Vers 05 angeführten Namen beziehen sich höchstwahrscheinlich

auf Abtrünnige aus seinem eigenen Lager. In Vers 66 belegt er sie mit den stereotypen Ver¬

fluchungen, dann schildert er den ferneren Verlauf der Dinge. Alle Schläge des Schicksals '

berühren ihn nicht so tief als der Umstand, dass der Oheim Kano, der Vers 52 nur aus Zärt¬

lichkeit mit «Bruder» angesprochen wird, zu Diarbekir im Gefängnisse in der Gewalt der

verhassten Türken schmachtet, um einem unrühmlichen Ende entgegenzugehn. Als Comman-

dierender von Diarbekir wird ein Osman Pascha genannt,

29) Nämlich vor den feindlichen Angriffen auf die Herden. Das negierte Verb hat nie

das Tempuspräfix de. Es kann also d hier nur als Praeposition pÖ§I davä im Sinne eines

obj. Gen. mit gamma verbinden. Für die Vorsetzung der Praeposition vgl. II, Anm. 7.

30) Vers 73 soll besagen, dass der Pascha nach dem Abendmahle die Zeit in Gesell¬

schaft seiner Frauen verbringt, deren Finger er küsst.

31) Dieser wie die früheren Verse sollen den Gegensatz zwischen dem Wohlleben des

lebenslustigen Pascha und dem Schicksale des eingekerkerten Kano schärfer hervorheben.

Nach E ist alian der Name eines kurdischen Stammes, der hauptsächlich Tänzer und

Gaukler liefern soll; vgl. JJ 189b J> fou, dann hiesso der Name nicht unpassend «die tollen

Alijan»; vgl. JJ 199b 0Uy.
32) Der letzte Teil des Verses 75 ist sehr unklar und unsicher: §avän = Nächte,

gibt gar keinen Sinn; ich übersetzte daher, als ob der Text üsevän bieten wurde.

33) Vers 76 bezieht sich auf Kano.
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VI.

"VI

DER KOEBYERKÄUFER.

VORBEMERKUNG.

Das kleine Bruchstück der Epopoee «Der Korbverkäufer» , wie E mir es dictierte,
zählt nur 24 Verse, und wenn man die Wiederholungen abzieht, gar nur 17. Ich hätte von

der Veröffentlichung dieser wenigen Verse ganz Abstand genommen, wenn mir nicht der

Umstand besonders bemerkenswert erschienen wäre, dass sich unter der geringen Zahl von

Versen meines Stückes 7 befinden, die sich mit jenen in SKS XXXVIa und XXXVIb ganz

oder nahezu decken. Wie die Vergleichung zeigt, entsprechen die Verse 1, 7, 15, 16 meines

Stückes VI den Versen 15, 1, 74, 75 in SKS XXXVIa und die Verse 1, 2, 22 meiner Re-

cension den Versen 26, 27, 125 in SKS XXXVIb. Diese Erscheinung gestattet den Schlnss,

dass das von mir hier vorgelegte Bruchstück gegenüber XXXVIa und XXXVIb, 1. c. viel¬

leicht einer älteren Recension entstammt.

Ohne die in SKS befindlichen, ausführlichen Stücke wären natürlich die von mir ge¬

brachten wenigen, zusammenhanglosen Verse ganz unverständlich. Es empfiehlt sich daher

vorher die ersteren zu studieren, da ich.-Aich in den sachlichen Anmerkungen zu meiner
Uebersetzung nur auf das Notwendigste beschränken werde.
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vr. _ 51

ZämbiP-ferös.

hätüne le-Zör de-binä,
be dil u jan dä-habinä.

hätüne äz töbadäräm.

zärö man berci le mala.

hätüne gö: rjzke wän 5

le pätisahe jabbära2.

zämbil-feröä laukö ruväna3,

täv b|-dä möri u qutäna4.

gö: hätüne äz. töbadäräm.

mine |ärza«mine lajäla. 10

zärö man berci lij mala.

hätüne äz töbadäräm.

zämbil-ferös' laukö faqirä,
täv bi-dä zilf u harirä.
rä-bä, rü-ne le dösäga mirä5 15

u täv bj-dä töq u zenjirä.
gö: hätüne äz töbadäräm.

Der Korbverkäufer.

Die Herrin blickt hinab,

Mit Herz und Seele liebt sie.

«0 Herrin! Ich bin ein Büsser.

Die Kinder sind hungerig zu Hause geblieben.»

Die Herrin sagte : «Der Unterhalt jener [der Kinder] 6

Steht bei dem Padischah, dem Mächtigen.
0 Korbverkäufer, Sohn des Ruvana,

Mische durcheinander die Perlen und die Leinwand!»

Er sagte: «0 Herrin! Ich bin ein Büsser.

Meine Ehre, meine Familie! 10

Die Kinder sind hungerig zu Hatise.geblieben.

0 Herrin! Ich bin ein Büsser.»

«0 Korbverkäufer, Sohn eines Armen,
Menge durcheinander die seidenen Locken!
Erhebe dich, setze dich auf das Kissen des Emires 15

Und menge durcheinander die Halskette und Kette.»

Er sagte : «0 Herrin, ich bin ein Büsser.
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52 .vi.

zärö man berci le mala,

zämbil-ferös laukö jendije,
20 pölek pölek helkeäije;

ä läm nesrah6 do-hwändije;
bän d'-kir pätiäähe Zörtje.

hätüne äz' töbadäräm.

zärö man bgröi le mala.

Die Kinder sind hungerig zu Hause geblieben.»

Der Korbverkäufer, ein schmucker Sohn,

20 Schritt für Schritt stieg er hinauf;
«a lam neSrah» betete er;
Er rief zu dem Padischah, der oben ist.
«0 Herrin, ich bin ein Büsser.

Die Kinder sind hungerig zu Hause geblieben.»

ANMERKUNGEN.

1) Die in Märdin zembil genannten Körbe sind nicht ganz '/2 Meter hoch und

werden auf die Hüfte aufgestüzt getragen.

2) Die Verse 3, 4, 5, 6 fehlen, auch dem Sinne nach, beiden Stücken in SKS. Durch
die Bemerkung, dass er ein Bussgelübde abgelegt, will der Korbverkäufer sagen, dass er

Enthaltsamkeit gelobt habe und durch den Bruch derselben eine grosse Sünde begehn würde.

Durch den Hinweis auf seine hungernden Kinder sucht er die Verführerin zu bewegen ihn zu

entlassen, damit er seinem Geschäfte nachgehn und jenen Brot bringen könne. Unter dem

Padischah ist Gott zu verstehn.

3) E war in der Deutung dieses Wortes sehr unsicher und meinte, es sei vielleicht
ein Eigenname. In SKS XXXVI a, Vers 1 lautet das entsprechende Wort ruväla mit eben¬

falls unsicherer Deutung; vgl. JJ 212a J1^, wo nach homme wahrscheinlich bien aus¬

gefallen ist.
4) Unter der Leinwand ist das Hemde zu verstehn, auf welchem die (Glas-) Perlen

rohen, die die «Herrin» um den Hals trägt.

5) Damit ist der Gatte der »Herrin» gemeint.

6) Anfangsworte der 94. Sure.
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VII-

TANZLIEDER.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Tanzlied zeigt, da es dazu bestimmt ist den Rhythmus des Tanzes zu

regeln, ein ziemlich strenges Metrum, und zwar einen fallenden Rhythmus mit vier Hebungen.

Ich Hess mir das Tanzlied vorsagen und vorsingen und nahm dann den Text im Prosaton auf,

weil sich auf diese Weise der Unterschied zwischen diesem und dem metrischen Tone, der

sich durch die Zugrundelegung des angegebenen Metrums von selbst ergibt, am deutlichsten
darlegen lässt.

Der Vorgang beim Tanze ist folgender. In einer Gesellschaft von Kurden beiderlei
Geschlechtes erhebt sich ein Sangeskundiger, nimmt seinen Nachbar bei der Hand und for¬

dert die Anwesenden, etwa mit dem Rufe: «da, rä-biu, govänd bi-kin!» (Auf! Erhebet
euch, tanzet!), auf, sich dem Tanzvergnügen hinzugeben. Hierauf bildet die ganze Tänzer¬

schar, die sich gegenseitig bei den Händen festhält, einen geschlossenen Kreis. Der Sänger

singt nun immer je einen Vers, der vom Chore wiederholt wird. Nach der Melodie des

Liedes bewegt sich der Kreis der Tanzenden. Die" sehr einfache und eintönige Melodie habe

ich in Noten festgehalten. Die einzige Abwechslung besteht darin, dass z. B. mit der Melodie I
begonnen wird, einige Verse in derselben gesungen werden, und der Vorsänger dann dasselbe

Motiv um eine Quinte höher anschlägt, um, ganz nach Laune, zur Melodie I zurückzukehren.
Ättegretlo. I. II.

ESp-1? » * * > T » ; -*--W\ 	 r r- e I i	 [-- 1 H

Was den Inhalt anbelangt, so zerfällt das hier gebotene Tanzlied in drei Teile, über
deren Wesen in den Anmerkungen zu der Uebersetzung gehandelt werden wird. Herr Pro¬

fessor Socin war so freundlich, mich darauf aufmerksam zu machen, dass diese kurzen, ein¬

fachen Verse, die unter sich in keinem Zusammenhang stehn, den syrischen Schnadahüpfeln

in Fcllihi-Mundart entsprechen; vgl. Die neuaramaeischen Dialecte von Urmia bis Mosul von

A. Socin, Tübingen 1882; pg. 207, XXV.
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Düreka.

haj läunö läunö läunö1.

hajränö3-me lawinu.
hau kir b6rja Zerinu ;

bü3 gohärka zerinu,
5 bä labäka äalino,

läq$l seri nä-mino.
hat kerwäne halläe,
dä-t-äni lij-döra cäe.

gäure rinde t-haländim4,
10 kirim beZenga käe,

girt u ägir bär-däe.

öäga bägdä hasär bü,

ga'ür ser isläm rä-bü:

läli ägä serdär bü.

15 de-kä gäure rämisän,

däre duläbe hoär bü.

Tanzlieder.

He, ihr Burschen, ihr Burschen, ihr Burschen!

Ich staune [über] jenen Burschen.

Erjagte sie [die Burschen] in die untere Steppe;

Es war [ihr] Ohrgehänge golden,

5 Um [ihre] Mäntel waren Shawle [gewunden],
Verstand im Kopfe bleibt [ihnen] nicht.

Eine Karawane ist nach Hilleh gekommen,

Ist herabgestiegen rings um den Fluss.

[Meine] schöne Geliebte hat mich zerschmelzen gemacht,

10 Hat mir Häckerling ins Sieb gethan,

Hat Feuer ergriffen und es darauf geworfen.

Als Bagdad belagert wurde,

Erhoben sich die Ungläubigen wider den Islam.
Ali Aga wurde Heerführer.

15 Er gieng daran [versuchte] die Geliebte zu küssen ;

[Dabei] wurde das (Holzwerk) des Spulrades verbogen.
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häre lö lö herpänl5.

mala tä 10 misre d-änl;
haft sälä kir sevänl;

haft sälä kir gävänl 20

qälane gäure där-n-änl.

hedl hedl hwo b'-ser däG;

kider gärma hvvo bär-dä. 22

He, 0 Herpani!
Dein Haus [Heim] hast du nach Aegypten verlegt;
Sieben Jahre hast du einen Schafhirten gemacht;

Sieben Jahre hast du einen Rinderhirten gemacht 20

[Und trotzdem] hast du den Brautschatz für die Geliebte nicht hervor¬

gebracht [zustandegebracht].

Leise, leise lege dich darauf;
Wo es warm ist, lass dich darauf [nieder] ! 22

ANMERKUNGEN.

1) läuno ist eigentl. Sg., aber hier collectivisch zu fassen. Die Endsilbe -nö ist an

und für sich bedeutungslos und nur des Rhythmus wegen angefügt.

Nach E's Erklärung sind die Verse 1 6 einem Mädchen in den Mund gelegt, das in
der tiefer gelegenen Steppe steht und tanzlustig die auf den Hügeln weilenden Burschen an¬

ruft (Vers I). Sie drückt ihr Wohlgefallen über einen ihr besonders nahestehnden Jüngling,
aus (Vors 2), weil er die anderen zum Tanze herabtreibt (Vers 3). Ob sich die Verse 4

und 5 auf alle oder nur auf jenen einen Jüngling beziehen, ist zweifelhaft; vgl. Anm. 3.

Dasselbe gilt von Vers 6, der besagen will, dass jener eine, oder alle Burschen vor Freude

über das bevorstehnde Vergnügen so zu sagen toll geworden sind. So wahrscheinlich diese

Erklärung klingt, finde ich sie und die Uebersetzung sehr unsicher. Vers 7 und 8 stehn mit
dem Uebrigen ganz ausser Zusammenhang. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Vorsänger

auch Verse improvisiert, und dass er solche Flickverse einschiebt, sobald ihn die Phantasie

verlässt. Die Verse 9, 10 und 11 enthalten eine scherzhafte Liebesklage und Erzählung einer

Liebesneckerei. Eine besondere Bedeutung haben die Verse 10 und 11 nach E nicht. Die

Verse 13 bis 16 erzählen das scherzhafte Abenteuer eines fingierten Ali Agha, der seine

hinter dem Spulrade sitzende Geliebte küssen wollte, darüber fiel, wie E es haben wollte,
nnd es ihr ganz verbog.

2) Wörtlich: «mein Staunen [über] jene Burschen«, lawinu = lau jV -t- demonstr. i
(vgl. JG pg. 109, 3) und angehängtem DU, das dem in Anm. 1 'erwähnten nö entspricht.
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3) So ganz genau gehört und darnach auch von E übersetzt. Es liegt hier aber sicher

ein Irrtum E's vor und wir haben nicht das Hülfsverb, sondern die Präpos. be vor uns, die

durch Assimilation mit dem folgenden Worte bu lauten kann. Später, als ich mit E die

recht unklare Stelle nochmals durchgieng, recitierte er: tu be gohärka zerinu tu be
abäka ÜSalino, d. h. «du hast goldene Ohrgehänge du hast um den Mantel einen Shawl

[gewunden]». Der Zusammenhang gewinnt übrigens auch durch diese Lesart nicht viel an

Klarheit.
4) Suffigiertes Personalpronomen, wie sonst nur im Persischen; vgl. dazu JG

pg. 142, § 68.

5) Die Verse 17 bis 21 sind scherzhafte Spottverse, die an eine fingierte Persönlich¬

keit mit Namen Herpani gerichtet sind. Der Sinn ist klar.

6) In obscönem Sinne. Auf meine Frage erklärte mir E, dass derartige Verse von den

jungen, übermütigen Burschen erst gesungen würden, nachdem sich die Frauen und Mädchen

entfernt hätten.
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"VIII-

DAS LIED VON DEN SIEBEN BRÜDERN.

VORBEMERKUNG.

Mein Gewährsmann behauptet, diese Epopoee, die er Mawwal nannte, nur einmal als

vierzehnjähriger Knabe gehört zu haben. Sie besteht, wie die Stücke I und II, in ihrer ur¬

sprünglichen Form aus einer Prosaerzählung mit eingestreuten Versen. Den Prosatext hat
E vergessen, die Verse jedoch hat er festgehalten. Nach seiner Angabe soll das vorliegende

Stück den grössten Teil der in dieser Epopoee vorkommenden Verse enthalten, was nicht
sehr wahrscheinlich ist. In gedrängter Form gebe ich im Nachfolgenden den Inhalt der ganzen

Geschichte nach E's arabischer Erzählung.

Die Geschichte der sieben Brüder.

In Kurdistan lebten die Kinder eines verstorbenen Emirs, acht an der
Zahl: sieben Brüder und eine Schwester. Die Brüder hiessen, vom ältesten an¬

gefangen: Schejch Mus Agha, Hasso, Mo'u, Abu Zejd, Tscheleng Amär,
Tscheleng Abdal und Chodeda. Letzterer war noch im Knabenalter. Die
Schwester, durch grosse Schönheit ausgezeichnet, hiess Schämsichan. Die acht
Geschwister wurden nach ihres Vaters Tode von ihrem Vatersbruder Schämdin
Agha so bedrückt, dass sie mit ihren Herden, Gütern und ihrem Gesinde auf¬

brachen und sich in der Nähe des Berges Koschani niederliessen, der, ohne dass

sie darum gewusst hätten, zu dem Gebiete eines mächtigen Jezidenhäuptlings,

namens Pirkal Agha, gehörte. Kaum hatte dieser von den Fremden vernommen,

so sandte er einen Boten als Kundschafter dahin. Auf dessen Bericht, dass die

Einwanderer reiche, mächtige Leute von edler Herkunft seien und eine Schwester

von grosser Schönheit hätten, lud Pirkal Agha alle durch einen Abgesandten ein,

ihn zu besuchen. Die sieben Brüder und deren Schwester kamen denn auch mit
angemessenem Gefolge und wurden einige Tage hindurch festlichst bewirtet.
Dann aber warb Pirkal Agha, von den Reizen der lieblichen Schämsichan
gefesselt, beim-Haupte der Familie, Schejch Mus, um die Hand des Mädchens.

Um seine Werbung gehörig zu unterstützen, versprach der Freier, seine Herr¬
schaft mit Schejch Mus zu teilen oder ihm und seinen Brüdern zu helfen, sich
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eine solche neu zu gründen. Ja, er wollte sogar seinem jezidischen Glauben ent¬

sagen, wenn dieser als ein der ersehnten Verbindung entgegenstehndes Hindernis
angesehen werden sollte, und wollte Muslim werden. Diese verlockenden Ver¬

sprechungen bewogen den sehr ehrgeizigen Schejch Mus zu der Erklärung, dass

er für seine Person gern zusage; nur müsse er auch seine Brüder erst um ihre
Zustimmung angehn. Zu seinem grössten Verdrusse verwarfen jedoch diese den

Antrag einstimmig und mit nicht geringem Unwillen. Auch Schämsichan wei¬

gerte sich entschieden und entrüstet, die Frau eines Ungläubigen, eines Jeziden

zu werden, selbst wenn er jetzt seinen Unglauben abschwören wollte. Tscheleng
Abdal zeigte sich am erbittertsten über diese Werbung und Hess Pirkal Agha die

Abweisung mit dem Bemerken kund thun, er (Pirkal Agha) möge jetzt thun,
was er wolle, möge aber auch bedenken, dass er nur Einer gegen ihrer Sieben

sei. Noch in derselben Nacht brachen die acht Geschwister in aller Stille auf und

giengen an ihren Wohnort am Berge Koschani zurück.

Schejch Mus, der seine ehrgeizigen Pläne auf diese Weise zerrinnen sah,

gab zwar den Geschwistern nach, erklärte aber, sie möchten die Folgen nun allein
tragen; er werde keine Hand rühren, geschehe, was da wolle.

Pirkal Agha, über die beleidigende Zurückweisung erzürnt, raffte in aller
Eile 7000 Reiter zusammen und setzte seinen flüchtenden Gästen nach, um sich

die begehrte Braut mit Schwertes Gewalt zu holen. Als der Morgenstern auf-

gieng, wurden seine Reiterscharen schon von der besorgten, wachsamen Schäms¬
ichan in dem Defile des Berges Koschani erspäht, und sie säumte nun nicht,
ihre Brüder auf die nahende Gefahr aufmerksam zu machen.

Nachdem die Begebenheiten so weit gediehen sind, setzt unser Mawwal mit dem Alarm¬
rufe der Schämsichan ein. Vers 1 6.

Dann berichtet der Erzähler, dass Tscheleng Abdal, der jüngste der wehr¬

haften Brüder, nachdem er sich den Feinden allein entgegengeworfen und deren

achthundert getötet, mit seiner in vier Stücke gebrochenen Lanze zu seinen

Geschwistern zurückgekehrt und daselbst, aus unzähligen Wunden blutend,

tot niedergesunken sei. Vergeblich ruft Schämsichan besorgt den Brüdern zu,

sie möchten sich doch vereint und nicht einzeln auf den Feind stürzen. In allzu
grossem Selbstvertrauen und verächtlicher Geringschätzung des Gegners erhebt
sich nur der Nachälteste nach Tscheleng Abdal, namens Tscheleng Amär,
um den Kampf allein aufzunehmen, und die Schwester bricht in bewundernde

Rufe über seine Waffenthaten aus.

Vers 7 9. Nun scheint eine grössere Lücke zu folgen.

Mein Gewährsmann erzählt, dass Tscheleng Amär 2000 Feinde erschlagen

habe, bevor auch er fiel. So erhob sich stets, trotz der Schwester Warnung, dem

höheren Alter nach, ein Bruder nach dem anderen und fällte eine grosse Anzahl
von Feinden, bevor er selbst unterlag. Endlich blieb, wenn man von dem noch

58 vin.

eine solche neu zu gründen. Ja, er wollte sogar seinem jezidischen Glauben ent¬

sagen, wenn dieser als ein der ersehnten Verbindung entgegenstehndes Hindernis
angesehen werden sollte, und wollte Muslim werden. Diese verlockenden Ver¬

sprechungen bewogen den sehr ehrgeizigen Schejch Mus zu der Erklärung, dass

er für seine Person gern zusage; nur müsse er auch seine Brüder erst um ihre
Zustimmung angehn. Zu seinem grössten Verdrusse verwarfen jedoch diese den

Antrag einstimmig und mit nicht geringem Unwillen. Auch Schämsichan wei¬

gerte sich entschieden und entrüstet, die Frau eines Ungläubigen, eines Jeziden

zu werden, selbst wenn er jetzt seinen Unglauben abschwören wollte. Tscheleng
Abdal zeigte sich am erbittertsten über diese Werbung und Hess Pirkal Agha die

Abweisung mit dem Bemerken kund thun, er (Pirkal Agha) möge jetzt thun,
was er wolle, möge aber auch bedenken, dass er nur Einer gegen ihrer Sieben

sei. Noch in derselben Nacht brachen die acht Geschwister in aller Stille auf und

giengen an ihren Wohnort am Berge Koschani zurück.

Schejch Mus, der seine ehrgeizigen Pläne auf diese Weise zerrinnen sah,

gab zwar den Geschwistern nach, erklärte aber, sie möchten die Folgen nun allein
tragen; er werde keine Hand rühren, geschehe, was da wolle.

Pirkal Agha, über die beleidigende Zurückweisung erzürnt, raffte in aller
Eile 7000 Reiter zusammen und setzte seinen flüchtenden Gästen nach, um sich

die begehrte Braut mit Schwertes Gewalt zu holen. Als der Morgenstern auf-

gieng, wurden seine Reiterscharen schon von der besorgten, wachsamen Schäms¬
ichan in dem Defile des Berges Koschani erspäht, und sie säumte nun nicht,
ihre Brüder auf die nahende Gefahr aufmerksam zu machen.

Nachdem die Begebenheiten so weit gediehen sind, setzt unser Mawwal mit dem Alarm¬
rufe der Schämsichan ein. Vers 1 6.

Dann berichtet der Erzähler, dass Tscheleng Abdal, der jüngste der wehr¬

haften Brüder, nachdem er sich den Feinden allein entgegengeworfen und deren

achthundert getötet, mit seiner in vier Stücke gebrochenen Lanze zu seinen

Geschwistern zurückgekehrt und daselbst, aus unzähligen Wunden blutend,

tot niedergesunken sei. Vergeblich ruft Schämsichan besorgt den Brüdern zu,

sie möchten sich doch vereint und nicht einzeln auf den Feind stürzen. In allzu
grossem Selbstvertrauen und verächtlicher Geringschätzung des Gegners erhebt
sich nur der Nachälteste nach Tscheleng Abdal, namens Tscheleng Amär,
um den Kampf allein aufzunehmen, und die Schwester bricht in bewundernde

Rufe über seine Waffenthaten aus.

Vers 7 9. Nun scheint eine grössere Lücke zu folgen.

Mein Gewährsmann erzählt, dass Tscheleng Amär 2000 Feinde erschlagen

habe, bevor auch er fiel. So erhob sich stets, trotz der Schwester Warnung, dem

höheren Alter nach, ein Bruder nach dem anderen und fällte eine grosse Anzahl
von Feinden, bevor er selbst unterlag. Endlich blieb, wenn man von dem noch



viii. 59

nicht wehrhaften Knaben Chodeda absieht, nur noch Schejch Mus von den Brü¬

dern übrig. Dieser sass aber stumm in Trotz versunken, starr an seinem Ge¬

lübde keine Hand zu rühren festhaltend, da und rauchte scheinbar unbewegt

seine Pfeife mit Jasniinrohr und Bernsteinmundstück. Da wendet sich die empörte

Schwester mit Vorwurf und zornigen Fragen ob seiner Teilnahmlosigkeit und

Unthätigkeit an ihn. Vers 8 14.

Der Vorwurf der Ehrlosigkeit, der ihm von Schämsichan in ihrem zür¬

nenden Schmerze ins Gesicht geschleudert wird, rüttelt endlich Schejch Mus
aus seinem unthätigen Trotze auf. Er schwingt sich auf sein Streitross Schim-
boze und stürzt sich auf den Feind, um die gefallenen Brüder zu rächen.

Schämsichan besingt nun den heldenhaften Schejch Mus, der sich gleich
einer verderbenschwangeren Frühlingswetterwolke vom Berge herab auf den

Feind wirft, zuerst Pirkal Aga tötet und dann dessen übriges Kriegsvolk ver¬

nichtet. Vers 15 bis zum Schlüsse.

Vers 15 ist logisch nicht klar, da ja die jüngeren Brüder schon alle gefallen sind. Es

scheint hier ein Gedächtnisfehler E's vorzuliegen, der den öfter wiederkehrenden Vers auch

an dieser unpassenden Stelle einschob. Vers 19 enthält die Klage Schämsichan's darüber-
dass die Brüder nicht ihrem Rate gefolgt sind und vereint gekämpft haben.

Von den Feinden werden nur drei am Leben gelassen und nach beliebter alter bar¬

barischer Sitte verstümmelt, um als desto beredtere Boten der Niederlage vor den Ihrigen
zu erscheinen.

Man vergleiche hiezu die mit dieser kurdischen Sage sich teilweise deckende neu¬

syrische Version in STA, Stück XXV.
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Mawwäl haft brä.

äre 1$ mä där-bü1, lö lö lö le mä där-bü, le mä där-bü.
wällah sterkä sibe lö lö lij mä zer bü2, le mä zer bü.

wällah läskari pirqäl ägä be haft hazära le mä där-bü, le mä där-bü.
Wällah gälije8 kösani4 lö lö wäj be dära5.

5 äze be hajräna bräe liwäji öeleng abdäl;
dä-kätü-bü läskari pirqäl ägä mina güre hära, mina güre hära.

jämän jämän6, da warne warne7, kürre da bäva pävrä warne,

gälije kösäni wäj he bendärä8.

äze be hajräna bräe liwäji öeleng amärä.

10 äre lö lö üseh müso be-nämüso9.

tu öemä dang nä-ki10?

tu fiemä kalüne jäsemin imämöke kahrabäni lö lö tu äemä sär nä-ki11?

tu öema s6re simböze lö lö tävra nä-ki12?

da, rä-bä. läskari pirqäl ägä ser hwäha hwä Zi bäla nä-ki13?

«Hallo! Er kam über uns! Heda, |: er kam über uns! :|

Bei Gott! Heda! Der Morgenstern |: erglänzt uns [schon] :[.

Bei Gott! Das Heer Pirkal Agha's mit sieben tausend [Mann] |: über¬

fällt uns :J.

Bei Gott ! Der Engpass des [Berges] Koschani, heda !, ist wie mit Bäumen

[bedeckt].
5 Ich staune über meinen Bruder Tscheleng Abdal ;

Er hatte sich auf die Krieger Pirkal Agha's geworfen, |: gleich einem tollen
Wolfe :|.

Um Gottes willen, auf! Kommet, kommet, Söhne des Vaters, kommet [alle]
zusammen !

Der Engpass von Koschani ist wie mit Dreschplätzen [bedeckt].

Ich staune über meinen Bruder Tscheleng Amär.
10 Hallo! Heda, o Schejch Mus, o ehrloser!

Warum gibst du keinen Laut von dir?
Warum lässt du die Bernsteinspitze [deines] Jasminrohres, heda!, nicht

kalt werden?

Warum wendest du den Kopf Schimboze's, heda!, nicht zwischen [sie]
hinein?

Auf! Erhebe dich! [Warum] stürzest du dich nicht auch auf das Heer
Pirkal Agha's, [das] über deine Schwester [herfällt]?
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da, warne warne, kürre bäva pavrä warne. 16

gälije köüäni wäj be heZl14.

äze be hajräna bräe hwäji geh müs ägä dä-kätü-bü läskari pirqäl ägä. mina
äure buhäre de-hermäZl.

wällah, auwäli pirqäl ägä dä-küZl.

me gö: warne warne, kürre da bäva pävrä warne,

tj'stik nä-hästü-bü Z'-haläfe15 so suwära, jeki kwirä, jeki kärrä, j6ki lälä. 20

Auf! Kommet, kommet Söhne des Vaters! [Alle] zusammen kommet! 15

Das Gebirge von Koschani ist wie mit Dorngestrüpp [bedeckt]. ;

Ich staune. Mein Bruder Schejch Mus Agha stieg nieder auf das Kriegsvolk
Pirkal Agha's. Gleich einer Wetterwolke donnert er.

Bei Gott! Zuerst tötest du Pirkal Agha.

Ich hab' [ja] gesagt: ^Kommet, kommet Söhne des Vaters! [Alle] zusammen

kommet!'»

Nichts hatte er übrig gelassen, ausgenommen drei Reiter, einen blinden, 20

einen stummen, einen tauben.

ANMERKUNGEN.

1) Subject ist hier Pirkal Agha oder der Feind. E: talajü jalejnä.

2) Wörtl.: «wird über uns gelb»; E: sfarret.

3) E unrichtig: el-ejbäl.

4) Ob der Berg Koschani wirklich existiert und wo er liegt, vermochte ich nicht
zu erfahren.

5) Was der Vergleich besagen soll, ist unklar. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass

die Abhänge des Berges von Kriegern wie von einem Walde bedeckt seien.

6) E übersetzte äh äh !

7) Poetische Form 2. PI. Imperat. für wärin. Ich führe den Imperat Wärä, Warin

zurück auf llärä mit dem Praefix be, bi des Imperat., welches ausnahmsweise bei diesem

einfachen Verbum fehlen kann.

8) Der Sinn des Vergleiches ist unklar. E meinte sogar, es seien hier die böndärä
nur erwähnt, um einen Reim auf amärä im folgenden Verse zu gewinnen.

9) Die Schwester nennt Schejch Mus einen Ehrlosen, weil er stumm und unthätig dem

Untergange seiner Brüder zugesehen hatte.

10) Die Verse 10 und 11 bilden wohl einen einzigen Vers.

11) Wörtl.: aWarum machst du nicht kalt?»
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12) E: enta lei ras iimböze mä twaddlhu hlk u hek? Der Sinn des Satzes ist:
«Warum tummelst du nicht dein Ross hier und dort unter den Feinden?»

13) Unsicher. E übersetzte den Vers mit Ausserachtlassung der negativen Frage¬

stellung: dl qüm lala jaskar pirqäl agä lala öhtak bezzhum! L^_L?). dl ist Märdin-

arab. = kurd. da 'wohlan! auf!' Parallel mit den früheren Fragen ist vor läskari das

Wort cemä in Gedanken einzufügen. So auch E. Die grammatische Fügung dieses Verses

bietet grosse Schwierigkeiten. Es lässt sich nur sehr gezwungen annehmen, dass bei läskari
pirqäl ägä ser hwäha hwä Zl bereits an das in nä-ki liegende Subject der 2. Pers. ge¬

dacht sei, aus welchem Gesichtspunkte sich das reflexive Possessivpron. hwa erklären liesse.

Trotzdem folgte ich bei der Uebersetzung dieser Auffassung, weil sie doch noch die wahr¬

scheinlichste ist und einen sehr guten Sinn gibt. Zl übersetzte ich wortgetreu durch «auch».

Eine andere Möglichkeit wäre Z6 = ^j (vgl. I, Anm. 5a) für zl zu lesen und zu

übersetzen: «Das Heer des Pirkal Agha über deiner Schwester, warum greifst du es nicht
an?» Ich habe aber wiederholt Zl gehört, das in all' meinen Texten nie mit Z6 verweohselt

wird; weiss auch nicht, ob o^/^W mit der Präpos. Z(j construiert werden kann. Die Be¬

deutung «er ist» für ZI kann ich auch nur aus JJ belegen.

14) Bezieht sich vielleicht auf die starrenden Waffen.

15) E: §ej mä h.alla min gejr ieläta hijjal wähed jämi (für u-»^) wähed

aljras wähed atraS.
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ES.

XXL

DER GELIEBTE VON DEN MEIAN.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Stück ist ein Liebeslied in der beliebten Form eines Wechselgesanges

zwischen dem liebenden Manne und Weibe. Die Verse 1 5 und 11 17 sind dem Mädchen,

die Verse 7 10 dem Manne in den Mund gelegt. Die mehrfachen Anspielungen und

sonstigen scheinbar ausser allem Zusammenhange stehenden Stellen wusste mein Gewährs¬

mann nur dürftig oder gar nicht zu erklären. Das Gedicht trägt im allgemeinen den Cha¬

rakter eines Abschiedsliedes; denn, wie aus den zwei letzten Versen hervorgeht, handelt es

sich um die zeitweilige Trennung zweier Liebenden. Der Charakter des Abschiedsliedes

drängt das erotische Moment des Gedichtchens oft ganz zurück. So erzählte mir mein Ge¬

währsmann, dass er bei seinem letzten Abschiede von der Heimat von seinem jüngeren
Bruder weit vor die Stadt hinaus begleitet worden sei. Dort habe sich letzterer auf einen

Hügel gestellt und, während er zum Abschiede grüssend das Taschentuch hin und her¬

schwenkte, dem sich langsam mit der Karawane entfernenden Bruder noch lange nachgeschaut

und in schwermütigen Molltönen das Lied von «dem Geliebten von den Melan» gesungen.

Es scheint dies Lied bei den Kurden eine ähnliche Rolle zu spielen, wie bei den

Deutschen das bekannte «Muss i denn, muss i denn zum Städtel' hinaus», wo auch das

erotische Moment vor jenem des Abschiedes zurücktritt.
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64 es.

Maqäm daläli melän.

wäj däläl, wäj däläl.
wällah, ägjr de-käti barikä mä^p^dä1.

bärä v' eväre nä-kätä köne jurje3.

deI61i mala bäve me3, tödä.

5 qösära üiewütl4 menär u qobikin.
äze be hajräna hälqe däläl minä qäzän u qotjqin.
qäl büm, qäl büm, qäl büm5;

nezike hazär u p§nj sed säl büm.

wällah, Ze därde fiäv-räsa, pesmäl-äina, täqe-sipia, ling-be-helliäla haräb-

mäl büm3.

10 äva zirgäna höpän le me läl bü6.

äze be hajräna hälqe däläl.

dä-de-kätü-bü näv säläfe swära; stn höär bü7.

wäj däläl, wäj däläl. wällah, jömre me perä.

äh le minu. diära w£ närgeze.

Ach Geliebter, ach Geliebter!
Bei Gott! Feuer ist gefallen auf unser Feld, auf dasselbe.

Es möge an diesem Abende nicht fallen auf das Zelt des Urdsche.
Der Geliebte von dem Hause meines Vaters, darin ist er.

5 Kosar, das verbrannte, [darin befinden sich] Minarete und Kuppeln.
Ich staune über meine Herzliebste; wie Gänse und Steppenhühner, [so

rund ist sie].

Ich bin alt geworden, alt geworden, alt geworden ;

Nahezu eintausend und fünfhundert Jahre bin ich [alt] geworden.

Bei Gott! Von dem Schmerze [infolge] der Schwarzäugigen, derer mit
den grünen Schürzen, den weissen Jäckchen, den Füssen mit denFuss-

ringen bin ich zur Zerstörung [meines] Hauses geworden.

10 Das Wasser des einsamen Zyrgan ist für mich stumm geworden.

Ich wundere mich über meinen Herzliebsten.
Er ist herabgestiegen zwischen einen Trupp Reiter; [sein] Hals war gebeugt.

0 Geliebter, o Geliebter! Bei Gott! Mein Leben hangt an ihm.
Weh' über michl Auf jenem Hügel stehen Narcissen.
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rx. 65

15 äze be hajräna we güle päl de-dä-bü sinöre dängeze8.

wällah, tärke hälqe däläl nä-kim, hattä hwe sin bi-be, qäntjr bi-ze9.

16 Ich staune über jene Rose, die sich angelehnt hat an das Ufer des Meeres.

Bei Gott! [Meinen] Geliebten verlasse ich nicht, bis das Salz grün werden,

[oder bis] ein Maultier gebären wird.

ANMERKUNGEN.

1) Der Vers will vielleicht besagen, dass ein Blitzstrahl einen Getreideschober auf
dem Felde in Brand gesteckt hat.

2) Es ist unklar, ob der erwähnte Urdsche der Geliebte selbst ist oder nur sein

Gastfreund.

3) Die ganze, sehr häufige Phrase ist eine poetische Umschreibung für «mein Ge¬

liebter», ebenso wie die Endphrase von Vers 9 nur besagen will: «Ich bin mir selbst zur
Zerstörung geworden.»

4) Hat den Sinn von «Kosar, das verfluchte». Aehnliche Verwünschungen von Städten

und Dörfern ohne nähere Angabe des Grundes kommen in den kurdischen Liedern oft vor.

(Vgl. noch das pers. ^i.ya.jj.)
5) In den Versen 7 9 klagt der Mann, dass ihn die Liebe zum Weibe alt und elend

gemacht habe.

6) Unverständliche Anspielung.
7) Aus Schmerz über die eingetretene Trennung.
8) Unverständliche Anspielung. Vgl. die sehr ähnlichen Verse in SKS 273, LIII

Strophe 6.

9) d. h. niemals.
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66

JEHJA UND MELUL.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Stück ist das Bruchstück- eines Heldengedichtes, in welchem die Thaten

Jehja's und Melul's, zweier kurdischer Strauchritter ärgster Sorte aus Märdin, verherr¬

licht werden. Eines Tages wurde das Räuberpaar, das sich in dem Hause eines gewissen

Bäkuri in Märdin befand, von der durch die zahlreichen Mordthaten und Beraubungen

auf das äusserste gereizten Bevölkerung umzingelt. Der unerschrockenen Tapferkeit der

beiden Räuber gelang es jedoch sich eine Gasse zur Flucht zu bahnen. Da brachte eine

Kugel, die Melul in die Wade traf, diesen zum Stürzen; aber im nächsten Augenblicke

eröffnete er sitzend ein wohlgezieltes Feuer auf seine Verfolger und hielt diese in respect-

voller Entfernung. Jehja benutzte schnell die günstige Gelegenheit, kehrte zu seinem ver¬

wundeten Raubgenossen zurück, lud ihn sich auf die Schulter und entkam mit ihm unbe¬

hindert ins Gebirge. Einige Monate später kamen die Beiden wieder nach Märdin zurück
und hielten sich in dem Hause eines gewissen Derwisch Kadero versteckt. Sie wurden
verraten und diesmal glücklich festgenommen, um ihre zahlreichen Missethaten durch Ent¬

hauptung zu büssen. Sie wurden an zwei verschiedenen Stadtthoren hingerichtet und zwar

Melul beim Bab el-meschkije und Jehja beim Bab es-Sor.
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x. 67

Mawwäl Jehja u Melül.

da däe1, da däe! hära s6re jehja u melül säg bä ly däre dinjäe . da lö lö,
da lö lö !

me gö: qäsra mala bäkürl wäj be läkä, lö wäj be läkä2.

wällah, tos u dumäna jehja u melül H) azmäne dä-bünä haläqä, lö dä-bünä
haläkä.

wällah, jehja u melül bän de-kir: äre gäll pajänö, be-där-kavin räst$ . äme

bi-närin ki baräne cäv beläkä . da lö lö, da lö lö !

wällah, mala derwiäe qäderö le näzära. 5

wällah dänge gaür-majäre le-näv t£la nälä, nälä8.

äre, j6hja bäii de-kir: melül, kärö1, wärä, bi-där-kävin rästö! äme bi-närin
ki bärhä, ki baräna.

wällah da däe! bära sere jehja u melül säg bä le däre dinjäe! da lö lö,

da lö lö !

wällah, äävke täri säve dä-merä5.

wällah jägärä jehja u melül jägärä serä. io

«Auf! Steiget hinab! Auf! Steiget hinab! Es soll das Haupt Jchja's und

Melul's heil sein in der Welt. Auf, [ihr Leute]!»
Ich sagte: «Das wie eine Burg [aussehende] Haus des Bäkuri, :: wehe!,

es ist von Hunderttausenden umgeben :'.
Bei Gott! [Vom] Staub und Rauch des Jehja und Melul entstehn Ringe

bis zum Himmel, o! entstehn Ringe.
Bei Gott! Jehja und Melul riefen: «He! Ihr alle Fussgänger! Lasset uns

hinabsteigen auf den Marktplatz. Wir werden sehen, wer der Widder
mit rollendem Auge ist! ;: Auf, ihr [Leute]! : »

Bei Gott! Das Haus des Derwisch, Sohnes des Kadero, befindet sich im 6

[Stadtteil] Nazara.
Bei Gott! Die Stimme des damascierten Gewehres summmte, summte -

zwischen den Drähten [des Telegraphen].
«He!» Jehja rief: «Melul, o Esel! Komm, lass' uns hinabsteigen auf

den Marktplatz ! Wir werden sehen, wer das Lamm und wer der

Widder ist.»

Bei Gott! Steiget herab! Es soll das Haupt Jehja's und Melul's heil sein

in der Welt, j: Auf, Ihr [Leute]! :|

Bei Gott! Eine finstere Nacht ist eine Nacht [für echte] Männer.
Bei Gott! Der Muth Jehja's und Melul's ist der Muth von Löwen. 10
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68 xi.

ANMERKUNGEN.

1) E übersetzte da däe, da däe durch «steiget herab, steiget herab oder hinab»

(inzilü). Es ist aber klar, dass hier kein Verbum vorliegt und E nur sinngemäss über¬

setzte. Ich glaube nicht fehlzugehn, wenn ich das von E dädäe ausgesprochene Wort in
die zwei Bestandteile da und däe zerlege: da = auf! wohlan! däe (da) scheint nicht ein

Verbalpräfix (JG pg. 171, § 78), sondern wenigstens nach dieser Stelle ein Adverb mit der

Bedeutung «hinab, herab» zu sein. Alleinstehend kommt es sonst nicht vor; häufig findet es

sich jedoch in Verbindung mit Verben wie t^jyü\> «herabsteigen», vgl. I, 30; XVI, 2 und

zahlreiche andere Stellen, ferner r^J\> (für ^j\ b) ebenfalls «herabsteigen», vgl. VII, 8;
XIV, 3 und ^\iJ\> «herabsteigen, sich herabsenken», vgl. XIII, 1. Es wäre also da däe
wörtl. durch «Auf! Hinab!» zu übersetzen; vgl. Egh. 48b da Verbalpräfix (ohne Angabe der

Bedeutung). Jehja und Melul sind in dem auf einer Anhöhe liegenden Hause eines

gewissen Bäkuri umzingelt. Nun fordern sie die belagernde Menge auf, mit ihnen auf den

tieferliegenden, freien Marktplatz hinabzusteigen und dort den Kampf aufzunehmen; vergl.
Vers 4.

2) E war in der Uebersetzung dieses Wortes unsicher. Zuerst übersetzte er: «bejt
bäkuri bi-niään Das Haus Bäkuri's ist mit einem Zeichen [versehen]»; vgl. Jsf. rrr AiJ
Was damit gemeint sei, wusste E nicht zu sagen, und später gab er die in der deutschen

Uebersetzung angeführte Version, die ich für die richtige halte, da sie einen ganz guten

Sinn gibt und sich mit dem Wortlaute des Textes vereinigen lässt.

3) So E. Wörtl.: klagte, seufzte. Der Vers wiederholt sich in XVII, 2.

4) Keineswegs in abträglichem Sinne gemeint.

8) d. b. für Räuber; vgl. das Sprw. As 18.
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xl 69

XL

P Ä 8 T A.

VORBEMERKUNG:

E bezeichnete mir das vorliegende Stück im Gegensatze zum maqäm oder mawwäl
als eine pästa, pästäe1; das Liedchen ist ein Lobgedicht auf einen Emir Mägrä Su-
lajmani der Kotschär- (Nomaden-) Kurden, der von seinen Feinden vertrieben wurde.

Näheres über die Persönlichkeit dieses Emirs oder über die Zeit der Handlung vermochte

ich nicht zu erfahren.

Pästa.

mir mägrä sulajmänl,

jän mägrä sulajmänl,

qäsabi qasabäna,

qäsabi izit häna3.

sulajmänl jindije;
däste lg hanjära wije.
sulajmänl jän-girä3;
däste le. qäbda äwträ.

Der Emir Mägrä Sulajmani,

[Meine] Seele Mägrä Sulajmani,
Er ist ein Scblachtenheld unter den Schlachtenhelden,

Er ist ein Schlachtenheld [selbst gegenüber einem] Izit Chan.

Sulajmani ist ein Tapferer;
[Seine] Hand ruht auf seinem Handschar.

Sulajmani ist wie Dschehangir;
[Seine] Hand ruht auf dem Griffe des Schwertes.

xl 69

XL

P Ä 8 T A.

VORBEMERKUNG:

E bezeichnete mir das vorliegende Stück im Gegensatze zum maqäm oder mawwäl
als eine pästa, pästäe1; das Liedchen ist ein Lobgedicht auf einen Emir Mägrä Su-
lajmani der Kotschär- (Nomaden-) Kurden, der von seinen Feinden vertrieben wurde.

Näheres über die Persönlichkeit dieses Emirs oder über die Zeit der Handlung vermochte

ich nicht zu erfahren.

Pästa.

mir mägrä sulajmänl,

jän mägrä sulajmänl,

qäsabi qasabäna,

qäsabi izit häna3.

sulajmänl jindije;
däste lg hanjära wije.
sulajmänl jän-girä3;
däste le. qäbda äwträ.

Der Emir Mägrä Sulajmani,

[Meine] Seele Mägrä Sulajmani,
Er ist ein Scblachtenheld unter den Schlachtenhelden,

Er ist ein Schlachtenheld [selbst gegenüber einem] Izit Chan.

Sulajmani ist ein Tapferer;
[Seine] Hand ruht auf seinem Handschar.

Sulajmani ist wie Dschehangir;
[Seine] Hand ruht auf dem Griffe des Schwertes.



70 xi.

gäli be gäli u gälije4,

10 diinjä le mir wär-gärije.
mire -t- kööära5 hätin;
döra -t- märg^wa9 hätin.

Alle insgesammt,

10 Die Welt wendete sich gegen den Emir.
Der Emir der Kotschär (-Kurden) kam ;

Rings um die Wiesen kam er.

ANMERKUNGEN.

1) Nach E's Angaben und meinen eigenen Beobachtungen bezieht sich die Bezeich¬

nung eines Liedes als pästa, pästäe im Gegensatze zum maqäm oder mawwäl weder au

den Inhalt noch auf die Form, sondern nur auf die Melodie, die bei der pästa getragen und

schwermütig ist, während die des maqäm oder mawwäl heiter klingt und sich in einem

frischeren Tempo bewegt, das oft durch ein eigentümliches castagnettenartiges Finger¬

schnalzen der verschränkten Hände markiert zu werden pflegt (Märd.-arab. darab fisqa).
Ob das Wort pästa kurd. ist oder einer anderen Sprache entstammt, vermochte ich nicht
ausfindig zu machen. Erwähnen will ich nur noch, dass mir E bei der Aufnahme arabischer

Volkslieder in "einigen Fällen zu einem bestimmten mawwäl die nach seiner Behauptung

dazugehörige pästa dictierte.

2) Ein kurdischer Held.

3) E wusste über diesen Dschehangir nichts Näheres anzugeben, als dass er ebenfalls

ein grosser Held gewesen sei.

4) E: min jemi! el-ujänib (< il^?-); später haulu.

5) Ueber das t der Izafetverbindung vgl. JG pg. 129 f. E: «der Emir kam von den

Kotschär.»

6) E erklärte: der von seinen eigenen Leuten vertriebene Emir suchte eine einsame

Wiese auf und Hess sich dort schmerzüberwältigt nieder.

70 xi.
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xn. 71

XTL

VORBEMERKUNG.

Dieses Liedchen enthält die Klage einer besorgten Mutter um ihren krank darnieder¬

liegenden Sohn. Sie zählt die besten Leckerbissen auf, die sie ihrem Kinde herbeischaffen

will, um ihm dadurch vielleicht die ersehnte Genesung zu bringen. Wenn man aus dem in
Vers 5 vorkommenden Worte Sengäle, welches jezidischer Dialect für 0j£j) JJ 225a;

ar. .Leu« sein soll, einen Schluss ziehen darf, so stammt das vorliegende Lied vielleicht
aus dem Munde einer jezidischen Mutter.

mine1 Z$rä höke qaländl,

rüne haländl.
mawiZe habäbe,

bastiqa cermüge,

häZire ßäke2 äengäle, 5

hinära derjke,
haläwe lajn täbe,

m|ne Z^rä b-änja8 trie
qalamdäre :

b61ki läuke mä rä-bä ser liwä. 10

Ich möchte für ihn ein gebratenes Ei,
Zerlassene Butter,
Rosinen von grossen Beeren,

Bastik von Tschennug,
Feigen vom Gebirge Sindschar, 6

Granatäpfel von Deryke,
Süssigkeiten von 'Ajn Tab,

Ich möchte ihm Trauben bringen
[Von der Sorte] Kalamdar:
Vielleicht richtet sich unser Sohn [dann wieder] auf. io
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72 xii.

ANMERKUNGEN.

1) Nach E fehlen in diesem Liedchen die ersten zwei Worte, deren er sich nicht mehr

entsinnen konnte. mine ist Wunschpartikel und in dieser Bedeutung hier, Vers 1

und 8, XIV, 7 und XXII, 3 mit dem Optativ construiert. Ferner erscheint noch in meinen

Texten als Wunschpartikel mit folgendem Optativ bärä (SGI 285* und JJ 42a |J; s. I,
Anm. 15* und IX, 3, und hwazia XIV, 7. hwazia entspricht ^J b;i. bei Jsf. pg. n

und .fijy»- JJ 164*. Ich möchte hwazia mit .^j^l^i. zusammenstellen; an seiner Zu¬

sammengehörigkeit mit np. tSJ^¤ zweifelt auch Justi; vgl. JG pg. 162, JV° 194.

2) vgl. Gl. U^..

3) Anstatt b'-änija.
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xm. 73

XIII-

M A K A M.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Stück ist ein Liebeslied. Die letzten fünf Verse desselben sind iden¬

tisch mit jenen des Stückes XXX.

Maqäm.

evära sika läser dä-dä-gäria.
däste minu1 le-ser sing-u-bäre hälqe daläl dä-gärta.

me nä-zäni-bü isejtäni köri naialöti ba jaqelä min u gäura me kenia*.

warä, wärä! däve hwa bike sing-u-bärä3!
sing-u-bäre haläwl, niv gäzi halebi4

naqäbe jöti mamikä.
näv hällän u merjän6

u mörin u sadäfän.

Abends stieg der Schatten der Dämmerung herab.

Meine Hand schweifte umher auf der Brust und dem Oberleibe-der Geliebten.

Ich hatte nicht gewusst, dass der blinde Teufel, der verfluchte, über meinen

Verstand und meine Geliebte lachte.

«Komm, komm! Lege deinen Mund auf die Brust und den Oberleib.»
Die Brust und der Oberkörper ist durchscheinend, eine halbe aleppinische

Elle [messend] ist
Die Grube [zwischen den] beiden Brüsten.
In der Mitte [sind] echte Perlen und Korallen
Und Glasperlen und Perlmutter.

6*
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74 xin.

t$* Z'-böe ramisäne tä tüähre hwa qolüpand7;

10 jäne tä cu8 wäj tu meri.

Du hast wegen eines Kusses dein Gesicht verzogen ;

10 Deine Seele gieng davon, als ob du stürbest.

ANMERKUNGEN.

1) minu für min auch XIX, l.
2) Diese Phrase soll Aerger über getäuschte Liebe ausdrücken, s. JJ 344° ^Jtf; es

ist jedoch nicht recht einzusehen, weshalb sie hier angewendet wird.

3) Dieser Vers ist dem Mädchen in den Mund gelegt, alle übrigen spricht der Mann.

4) Die aleppinische Elle, wie sie in Stambul gebraucht wird, ist 0.685 Meter lang.

Nach E soll sie nur zwei Spannen messen und die angezogene Stelle soll besagen, dass die

Brüste des Mädchens eine Spanne auseinanderstellen. Eine ähnliche Stelle findet sich in SKS

Uebers., pg. 72, XXI, Strophe 8.

5) Bezieht sich wohl auf Perlenschnüre und ähnliche Schmuckgegenstände, die das

Mädchen um den Hals trägt.

6) Vgl. I, Anm. 26.

7) Der Liebhaber wirft dem Mädchen kokettes Gebaren vor.

8) Eine Phrase, die besagt, dass jemand einer Ohnmacht nahe ist.
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xiv. 75

SZI^V.

DAS LIED YOM GALLÄPFELGEBffiGE.

VORBEMERKUNG.

Zu diesem 'Liede vom Galläpfelgebirge', wie mein Gewährsmann es betitelte, findet
sich, wenn auch nur dem Titel nach, ein Gegenstück in SKS a., I. Abt. XXIII. Meine anfäng¬

liche Vermutung, dass diese beiden Stücke nur Teile eines und desselben Gedichtes seien,

wurde durch E -zunichte gemacht, dem das Socin'scho Lied ganz unbekannt war. Es gefiel

ihm so gut, dass er mich bat, es ihm aufzuschreiben, damit er es auswendig lernen könne.

Ueber die Oertlichkeit des Galläpfelgebbges s. SKSb. pg. 78, Anm. 1.

Maqäm cäe mäzl.

äze v eväre sere diära bilind de-kätim.
tämmärike hod^1 le me dä-t-äni2 . äze rä-de-kätim.
diinjä bärbänki> sjbe, Z<j häwa §erin rä-de-bümä.
le-döra hwa de-närtjam3 . däste me Z§ högjr u haväla be-dür de-kätim.
äze de-öümä sere zenäräki b'linjl1. '

me di, do-hwendl6 kavöki Ze kavöka när6njl.

Ich kam diesen Abend auf einen hohen Berg.
Gottes Schläfrigkeit seukte sich auf mich herab. Ich legte mich schlafen.

[Es war in der] Welt vor dem Frühgebetsrufe, als ich mich von süssem

Schlafe erhob.

Ich schaute rings um mich. Weit weg ist meine Hand, bin ich von [meinen]

Genossen und Kameraden gekommen.

Ich bin auf einen hohen Berggipfel gegangen.

Ich sah, [wie] du locktest [wie] ein Steinbuhn von den orangefarbenen

Steinhühnern.
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76 xiv.

ljwazia gäurä me da däste me katä. mine b6-ravändä, be-brä pöze qäras-

däga höpän, jikl tau belinjl.

0 möchte doch mein Liebchen in meine Hand fallen! Ich möchte sie ent¬

führen und sie bringen auf die Spitze des Karaschdagh, des öden, nach

einem Orte, der noch höher ist.

ANMERKUNGEN.

1) d. h. die von Gott geschickte Schläfrigkeit.

2) v. VII Vers 8.

3) Nämlich nach der Geliebten aus. E erklärte, an dieser Stelle müsse man sich die

Worte «und du locktest nicht» hinzudenken, womit gesagt sein solle, dass die Geliebte nicht
da war, kein Lebenszeichen von sich gab.

4) blinjl ist wohl entstanden aus bilind = hoch, und jl = Ort, vgl. Vers 9. Das

will sagen: «auf einen anderen hohen Berggipfel», da er auf dem zuersterwähnten das

Mädchen nicht gefunden hatte.

5) Das Wort ist in Hinsicht auf den Look- (Balz-)Ruf in der Liebeszeit der Steinhühner
gebraucht.
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XV. 77

:xrv_

DAS LIED VON ADLAN BEG.

VORBEMERKUNG.

Die vorliegenden Verse bilden das Bruchstück eines Klageliedes, das ein kurdisches
Weib über die Gewaltthaten des Kommandierenden (Muschirs?) von Erzerum, Ali Pascha

Zeri, anstimmt. Der Pascba hat, ob mit Recht oder Unrecht muss dahingestellt bleiben,

zwölf Männer einer ungenannten 'Aschire getötet und den Sohn des Häuptlings, Adlan Beg,

zu Erzerum ins Gefängnis geworfen. Das kurdische Weib, wahrscheinlich die Frau Adlan
Begs selbst, hat sich zu dem Kerkerfenster geschlichen und singt dem Gefangenen das Lied
vor, um ihm Trost zu bringen. E gab an, das Lied von einem Kurden aus der Gegend von

Wan gelernt zu haben.

Maqäm adlan bege1.

lälö dile me damänä2!

jälö duwazdä qassäbe8 möre musulmänä4.

dälile nä-mäe! bära sere pasäki lälö zeri5 na-mlnä le dünjäe6.

äze z§re sere' liwa be-qätinim8.

äze le däve seräe ärzertime be-rä§jnim.

sat u äüte bäve adlän böge gäliq häna.

«0 Ali, mein Herz ist traurig!
Ali ist der Töter von zwölf Muselmännern.»

«0 Geliebte, verweile nicht! Das Haupt Ali Paschas, des gelben, soll
nicht [heil] bleiben in der Welt!»

«Ich werde das Gold von meinem Haupte schneiden.

Ich werde es [das Gold] in den Rachen des Seraj von Erzerum streuen. s

Der Schätze des Vaters von Adlan Tteg sind viele.
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78 xv.

de-ßü-bu bär seräe ärzerüme;

lß-bär qaj maqäm u meäira9 de-kä gurän u gäffän.

Er gieng zum Seraj von Erzerum ;

Gegen den Kaimakam und den Muschir stiess er Vorwürfe und Dro¬

hungen aus.»

ANMERKUNGEN.

1) Aus Vers 6 geht hervor, dass der gefangene Adlan Beg der Sohn des Häuptlings
der 'Aschire ist.

2) Obgleich die Worte des kurdischen Weibes an Ali Pascha gerichtet sind, so merke

man doch, dass sie dem Gefangenen vorgesungen werden.

3) Wörtl. «Schlächter».

4) Darunter sind 12 Kurden vom Stamme Adlan Begs zu verstehn.

5) Es ist nicht ganz sichergestellt, ob zeri als Name oder als blosses Adjectiv aufzu¬

fassen ist. E übersetzte nach der letzteren Auffassung. Die stereotype Verwünschungs¬

formel lässt an dieser Stelle das Wort Säg vermissen. Möglicherweise ist es jedoch mit Ab¬

sicht ausgelassen, und der Sinn des Satzes ist: «Der Kopf Ali Zeri Paschas soll nicht (auf
seinem Rumpfe) bleiben.»

6) Dies ist der einzige Vers, der Adlan Beg in den Mund gelegt wird. Adlan Beg

fordert die wehklagende Frau auf, nicht an diesem gefährlichen Orte (Erzerum) zu bleiben,

und verspricht ihr, dass Ali Paschas Kopf eines Tages fallen werde.

7) E später: z£re Z§ s6re. Beide Lesarten sind gleich richtig.

8) Vers 4 bis zum Schlüsse spricht wieder die Kurdin. Sie verspricht, sich die zum

Haarschmucke dienenden Goldstücke abzuschneiden und mit ihnen die" Gewalthaber zu be¬

stechen. Sie weist auf den Reichtum von Adlan Begs Vater hin und berichtet, dass dieser

beim Kajmakam nnd Muschir lebhafte Vorstellungen erhoben habe, die er durch Gold unter¬

stützen könne.

9) Es ist nicht klar, ob unter dem Muschir Ali Pascha gemeint Ist, oder ob dieser
nur ein Sendung des Muschirs ist.
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8) Vers 4 bis zum Schlüsse spricht wieder die Kurdin. Sie verspricht, sich die zum

Haarschmucke dienenden Goldstücke abzuschneiden und mit ihnen die" Gewalthaber zu be¬

stechen. Sie weist auf den Reichtum von Adlan Begs Vater hin und berichtet, dass dieser

beim Kajmakam nnd Muschir lebhafte Vorstellungen erhoben habe, die er durch Gold unter¬

stützen könne.

9) Es ist nicht klar, ob unter dem Muschir Ali Pascha gemeint Ist, oder ob dieser
nur ein Sendung des Muschirs ist.



xvi. 79

MAWWÄL.

VORBEMERKUNG.

Zum Verständnisse dieses Gedichtchens führte E Folgendes an. Ein junger Mann ist
im Begriffe seine Geliebte zu besuchen, die hoch in den Bergen in der Nähe eines Berg¬

werkes wohnt. Er verwünscht den beschwerlichen Weg. (Vers 1.) Da erblickt ihn auf sei¬

nem Wege eine verheiratete Frau, die, von der Kraft und Gewandtheit seiner Bewegungen

bestochen, versucht, ihn zu sich zu locken. Da er ihrem Rufe gar keine Aufmerksamkeit
schenkt, beginnt sie, beleidigt, ihn zu schelten. (V. 3 5). Der Wanderer weist jedoch ihre
Scheltworte zurück und erklärt zugleich, dass sein Reiseziel anderswo liege. (V. 6 8). In
dem letzten Verse nennt sich der junge Mann Sohn der Verführerin, woraus hervorgeht, dass

diese eine Ehefrau ist; denn einem Mädchen gegenüber würde er sich Bruder genannt haben.

r§ka maidäna höpän (sawütl)1 . lä me dü-bü gwizän u k§rä2 .

äze be hajräna pajäje. sevek dä-de-kätü-büs peäika swaVä.

äre lö lö pajäö!

nä-zäm* tüi kärri, tüi läli, tüi häri, tüi dini?
gälgäl bä gälgäl b-ävinim bär tä, tu nä-fahmöni? ! 6

«Der Weg zum Bergwerke ist öde (verbrannt). Für mich war er [wie]
Schermesser und Messer.»

«Ich staune über den Fussgänger. Schnell war er herabgestiegen, früher
als ein Berittener.

Heda, o Fussgänger!
Ich weiss nicht, bist du taub, bist du stumm, bist du toll, bist du wahn¬

sinnig?
Rede um Rede schleudere ich gegen dich, du verstehst nicht? !» 5
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80 xvi.

äre, äze nejB kärrim, nej läläm, nej häräm, nej dinäm.

gälgäl bä gälgäl äz' de-fahminim ;

wällah, rija läuke tä majdänka tau Zörinä6.

«He! Ich bin nicht taub, nicht stumm, nicht toll, nicht wahnsinnig.

Rede um Rede verstehe ich;
[Aber] bei Gott!, der Weg deines Sohnes zum Bergwerke ist noch höher.»

ANMERKUNGEN.

1) Beide Wendungen haben den Sinn: «der Weg sei verflucht».

2) Vgl. das deutche «wie auf Nadeln sitzen».

3) E nizil, vgl. X. Anm. 1.

4) Verkürzte Form für nä-zänim.

5) Vgl. JJ 426a <jj.

6) Der scheinbare Widerspruch, dass der Weg des Wanderers in Vers 3 herab und in
Vers 8 noch höher hinaufführt, löst sich ungezwungen durch die Annahme, dass der Weg zu

seinem Ziele bergab und bergauf führt.
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XVIK 81

XVII.

MAWWÄL.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Stück ist ein Rachelied eines gewissen Ahmed, Sohnes des Tscheli, aus

Mansüräh, einem Dorfe in der Nähe Märdins, gegen einen gewissen Osman, Sohn des Use.

äere grändä-da-kätl 1? b'lendärä höpän. le nawäla semäka

dänge ga'ür-majära lij-näv t61a nälä nälä1.

ki d'-götl ahm6de celi sünd hwär-bü be här se kävere da taläka2.

äere grän dä-da-kätl le belendärä höpän, lu wo näve.

äze guläke b-ävinim däve, däv zeräve3. 6

lähde hod^ le näfse jäne me kätä-be: äze hwine ösmäne üse vä-hum 1§-

äwina äve.

«Drückender Krieg stieg herab auf die verödeten Dreschplätze. Im Su-

machthale

Summte, summte die Stimme der damascierten Flinten zwischen den

Drähten [der Telegraphenstangen].

Wer sagte, dass Ahmed, Tscheli's Sohn, einen Eid geschworen bei allen

drei Steinen der Scheidung?

Drückender Krieg stieg herab auf die verödeten Dreschplätze, auf jene

Seite.

Ich werde eine Kugel hineinstossen in die Mündung, die enge Mündung. 5

Der Schwur bei Gott falle auf meine Seele: ,Ich werde das Blut Osman's,

des Sohnes des Use, statt Wassers trinken'!»
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82 xvii.

ANMERKUNGEN.

1) Vgl. X, Vers 6.

2) Die Worte «Wer sagte» des Verses spricht der Sänger des Liedes, und sie haben

den Sinn von «man sagt». Es soll nämlich der Gedanke ausgedrückt werden, dass Ahmed
geschworen habe sich von seiner geliebten Frau zu trennen, wenn er seine Rache nicht
durchführe. Unter der Scheidung ist hier XjAIJj sUkll zu verstehn. Nach E's Erklärung
ist der Vorgang der, dass der die Scheidung aussprechende Mann dreimal das Wort jUkll
ausspricht und dabei je ein Steiuchen von sich wirft.

3) Wörtl. «dünn, fein»; enge heisst eigentl. täfig.
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xviii. 83

ZXLVIII.

MAWWÄL.

VORBEMERKUNG.

Dieser Mawwäl entbehrt in seiner Einfachheit nicht eines besonderen psychologischen

Interesses. Er ist ein sehr discretes Liebeslied und zwar das Product einer verheirateten

Frau aus Märdin, idie für den in dem Gedichtchen genannten Faradsch Beg, einen nahen

Verwandten meines Gewährsmannes, eine geheime, ungestillte Neigung hegte. Faradsch Beg
bekleidete die Stelle eines Zabtieh und pflegte allmorgendlich mit seinem Amtsbruder As'ad
auf dem Gange zum Regierungsgebäude an dem Hause der erwähnten Frau vorüberzugehn.

Das Lied mit seinem gänzlich harmlosen Inhalte konnte als eine blosse Huldigung aufgefasst

werden, welche Faradsch Beg als eiuem Mitgliede der Häuptlingsfamilie bejt Ismalil beg
der mächtigsten 'Aschire Märdins dargebracht wurde. Faradsch Beg und manche seiner

Angehörigen wussten es besser; allein da die Sache dabei stehn blieb, nahm weiter niemand

Anstoss daran.

mala äs|äde tämär bilinjiä.
mala faräje bedr hän 1§ qärsijä.

vö sibeke dä-de-kätin jötek zebtije1.

emhälla mä mhälla vän jolbäna2.

mä§e de-masm vän törna, vän jajäna.

jeki Z§ äsiäde tämera jeki Ze faräje bedr hänä.

Das Haus As'ad's, [des Sohnes] des Tämär, ist an einem hoch gelegenen

Orte.
Das Haus des Faradsch, [des Sohnes] des Bedr Chan, liegt gegenüber.

Diesen Morgen sind herabgestiegen ein Paar Gensdarmen.

Unser [Stadt-] Bezirk ist dieses Dscholban.
Stolzen Ganges schreiten diese Schmucken, diese Vornehmen.

Einer von ihnen ist As'ad, [Sohn] des Tämär, einer von ihnen Faradsch,
Sohn des Bedr Chan.

ANMERKUNGEN.

1) Nämlich As'ad und Faradsch.

2) In dem Stadtviertel Dscholban befand sich das Haus der Sängerin.
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84 xix.

ixiix:-

MAQÄM.

VORBEMERKUNG.

Das vorliegende Gedichtchen ist ein Klagelied über die Ermordung eines Schafhirten,
namens Schejche, durch einen gewissen Osnian. Ueber den Anlass und die näheren Um¬

stände konnte ich nichts erfahren.

lö lö le minu! däwä öinäre b§ garbäsä.

me di karwäne vän gursia de-kä was u wäse1.

külll kwir bä ujäge osmäne bübö!

öäwa de-küütl üsehe saldo2, baräne käläsä3 ? !

wällah irö s£rö de-bü-bü abdäle paze rä§ä.

Wehe über mich! Die Zweige der Platane sind vernichtet.
Ich habe eine Karawane von diesen Leuten von Ghurs gesehen, die ihren

Thieren zurief.
Die Pest über die Familie Osman's, Sohnes des Bubo, blind soll sie werden!

Wie tötetest du Schejche, den Sohn des Sa'do, den starken Widder? !

Bei Gott! Heute sind's drei Tage, [dass] er [noch] der tüchtige Hüter der

schwarzen Schafe gewesen war.
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xrx. 85

ANMERKUNGEN.

1) Wörtl.: «Sie macht wasch! wasch!» Wä§! ist ein Ruf, mit dem man ein vom Wege

abweichendes Reit- oder Lasttier in die Reihe zurücktreibt; v. Jsf. nf i». E erklärte,
in einem solchen Falle rufe der Kurde auch wohl ärgerlich dem Tiere zu: «wä§e mlrät!»
und erklärte mirat für gleichbedeutend mit «herrenloses Tier». Diese Bedeutung lässt sich

wohl nur dadurch erklären, dass mlrät, arab. i-ilj-^o d. i. Erbschaft, als etwas, was seinen

bisherigen Herrn verloren hat, also herrenlos und schutzlos ist, aufgefasst wird. Laut einer
freundlichen Mitteilung Prof. A. Socin's billigt derselbe die hier gegebene Erklärung unter
Hinweis auf seine neu-syrischen Texte der Tur 'Abdin. E wusste nicht mehr, in welchem

Zusammenhange die ersten zwei Verse mit den übrigen stehn.

2) Hat den Sinn von: «Wie konntest du nur Schejche töten!» oder «Warum hast du

Schejche getötet?»

3) Ueber den beliebten Vergleich eines starken, tüchtigen Mannes mit einem Widder
vgl V, Vers 63 und 76; X, Vers 4 und 7.
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86 - xx.

LIEBESLIEDCHEN.

VORBEMERKUNG.

Die folgenden vier Liedchen (XX, XXI und XXIII maqäm, XXII mawwäl) können

als Muster der kurdischen «Vierzeiligen» erotischen Inhaltes dienen. Sie drücken gleich den

bekannten tirolischen «Vierzeiligen» (auch G'stanz'ln oder Schnadahüpfln genannt) einen ero¬

tischen Gedanken oder eine solche Stimmung in knappster Form aus.

sere me t-öse1, djle me w§r-äa.

äze saläva bi-sinim3 be tejr u tier'1 da cjöra.

ci b'-kim bu w£ seläve,

hwadie seläve5 nä-pe-rä.

«Mein Haupt schmerzt, mein Herz mit ihm.
Ich werde einen Gruss senden durch den Vogel und die Vögel im Gebirge.»

«Was soll ich thun mit jenem Grusse,

[Wenn] der Grüssende selbst nicht mit ist [kommt] ?»

ANMERKUNGEN.

1) Bei denjenigen Verben, deren Praesensstamm vocalisch anlautet, wird die Temporal¬

partikel de durch t ersetzt, wie obiges Beispiel zeigt; vgl. hiezu dä-t-äni von t-*3\> (für
^Tb) XIV, 2; das Praes. von ^'U, das t-^m lautet (pü für ^\3, negiert ^U); JJ 31a

^Ui.1, Praes. ez t-inim l.
2) JJ 436* ^ 2. Spalte.

3) Nämlich an die Geliebte. Die ersten zwei Verse sind dem Manne, die letzten dem

Mädchen in den Mund gelegt.

4) Arab. PI. ^^J,.
5) Wörtl. «Der Herr des Grusses», von dem er ausgeht.
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xxi. 87

~?T-?CI.

ser hänia ßä dä-gärl1 ?

tä2 däü8 dilin tä d'-bün au4 bün hari5.
me nä-zäni-bü tu le m6 dä-gärl6.

tu lü kuStinä min u sere hwa dä-gärl7.

Was gehst du auf den Häusern umher?

Es werden dein Rockschoss, deine Beinkleider, sie werden kotig.
Ich hatte nicht gewusst, dass du zu mir gehst.

Du gehst zu meinem und deines [eigenen] Hauptes Verderben umher.

ANMERKUNGEN.

1) Die Geliebte spricht zu dem Geliebten, der sich über die flachen Hausdächer bis

zu ihr geschlichen hat.

2) Ungewöhnliche Stellung des Pron. poss.

3) JJ 173" 5b; E «Rocksaum».

4) Sg. für den PL, vgl. JG 246, l).

5) Die Hausdächer sind mit festgewalztem Thone bedeckt.

6) Zu Vers 3 ist zu ergänzen: «Sonst wäre ich vor Angst über die Tollkühnheit deines

Unternehmens vergangen.»

7) Es ist dein und mein Tod, wenn wir ertappt werden.
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Was gehst du auf den Häusern umher?

Es werden dein Rockschoss, deine Beinkleider, sie werden kotig.
Ich hatte nicht gewusst, dass du zu mir gehst.

Du gehst zu meinem und deines [eigenen] Hauptes Verderben umher.

ANMERKUNGEN.

1) Die Geliebte spricht zu dem Geliebten, der sich über die flachen Hausdächer bis

zu ihr geschlichen hat.

2) Ungewöhnliche Stellung des Pron. poss.

3) JJ 173" 5b; E «Rocksaum».

4) Sg. für den PL, vgl. JG 246, l).

5) Die Hausdächer sind mit festgewalztem Thone bedeckt.

6) Zu Vers 3 ist zu ergänzen: «Sonst wäre ich vor Angst über die Tollkühnheit deines

Unternehmens vergangen.»

7) Es ist dein und mein Tod, wenn wir ertappt werden.



88 xxir.

3ZIXII-1

Ijälqe daläl w§ Z' äve t§.
me di künn u barbanäkä ö§ 1' bäZne t£s.

dile me häb-bü mine rämisäne Z§ bi-stända;
me di köpeke m$re, tölä8 d$ke4 wäj le-p6 te5.

Die Geliebte, dort kommt sie vom Wasser [vom Brunnen].
Ich sah, [wie] gut sich der Wrasserschlaucb und [dessen] Zipfel dem Körper

anschmiegt.

Mein Herz wünschte, dass ich [mir] doch einen Kuss von ihr nähme;

[Aber] ich sah, hinterdrein kommt, ach, der Hund, [ihr] Mann, [und] die

Hündin (?), [ihre] Mutter.

ANMERKUNGEN.

1) Nach Angabe meines Gewährsmannes soll dieses Liedchen aus Derike, einem

westlich von Märdin im Galläpfelgehirge {^pjd lJ-^) gelegenen Dorfe stammen.

2) Wörtl. «gut passt».

3) E wusste nur zu sagen, dass tölä ein grobes Schimpfwort sei; v. JJ 109" <Oy';

Jsf. in <0y .Kleiner Jagdhund'; SKS a. pg. 190, Dimdim, Vers 221, wo tüle durch «Dachs¬

hund» wiedergegeben wird. Ich übersetzte, dem Worte d6ke entsprechend, durch «Hündin».

4) Vgl. JJ 169" U>, |_jj, b. E erklärte, weil der Liebhaber zornig und verächtlich von

der Mutter der Geliebten spreche, so nenne er sie d^ke; zu seiner eigenen Mutter würde
er gesagt haben: «dija me».

5) Mit metrischem Accente gelesen würde der vorliegende Mawwäl nach E's Angabe

lauten:
hälqe daläl w§ Z' äv§ te.
me di kunn u barbanäkä ß§ 1' bäZn§ te.

djle me häb-bü mjne rämisäne Z§ bi-stända;
me di köpeke m§re, tölä d£ke wäj le-p§ te.
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xxiii. 89

XXIII.

mala me Z' mala1 dürtere.

estra öäva <?z häbba baräne gjrtijre.
rämisäne ez hälqe daläl 6Z tawäfa §§ha, <?Z haft qorbäna, eü duwazdä

haja maqbültere.

Mein Haus ist von [ihrem] Hause recht weit entfernt.
Die Tränen [meiner] Augen sind dicker als Regentropfen.

Ein Kuss von der Herzliebsten ist angenehmer als Kreisen um den Schejch,

als sieben Opfer, als zwölf Pilgerfahrten.

ANMERKUNG.

1) Hier ist, entsprechend dem vorangehnden me, das Wort wi einzuschalten.
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90 xxix

ÄXIV.

KINDERREIME.

VORBEMERKUNG.

Die folgenden vier Nummern sind die ersten Proben dieser Dichtungsart bei den Karden;
aber vgl. noch oben IV, JV° 37.

j ö t k ä r.

16 jötkäriö ärde sögol !

tdäte tä ci bü?

gö: seni mäst bü,

sätjläk borgol.

Der Ackersmann.

«He, du Ackersmann mageren Bodens!

Was war [worin bestand] dein Mittagsmahl?»
Er sagte: «Eine Schüssel saurer Milch war es,

Ein Kessel Getreidemuss.»

90 xxix

ÄXIV.

KINDERREIME.

VORBEMERKUNG.

Die folgenden vier Nummern sind die ersten Proben dieser Dichtungsart bei den Karden;
aber vgl. noch oben IV, JV° 37.

j ö t k ä r.

16 jötkäriö ärde sögol !

tdäte tä ci bü?

gö: seni mäst bü,

sätjläk borgol.

Der Ackersmann.

«He, du Ackersmann mageren Bodens!

Was war [worin bestand] dein Mittagsmahl?»
Er sagte: «Eine Schüssel saurer Milch war es,

Ein Kessel Getreidemuss.»



xxv. 91

k u n d e r 6 i.

rö öü ävä,

kunderci bü zävä.

rö helät,
merjne1 kunderöi hat3.

Der Maultiertreiber.

Der Tag gieng zur Rüste,

[Da] wurde der Maultiertreiber ein Bräutigam.
Der Tag erschien [brach an],

Da kam der Tod des Maultiertreibers.

ANMERKUNGEN.

1) Wörtl. »das Sterben».

2) Die ganze Strophe will nämlich besagen, dass mit dem Anbruche des Tages auch

die Müh' und Plage des Maultiertreibers beginnt, die wahrlich nicht gering ist. Wenn da¬

gegen abends die Karawane Halt macht, beginnt seine gute Zeit, die mit Essen, Trinken,
Erzählen und Singen verbracht wird, worauf die wohlverdiente Nachtruhe winkt.
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92 xxvr. xxvii.

szx-vi.

§ e v ä n.

gö: 16 lö äevänö! tu sevänä be öe näs de-kl?
äevän gö: be nän u §ir.

gö: kä näne tä u slre tä?

§evän gö: wärä v'rä! da wän nän u srr.

Der Hirt.

Er sagte: «He, he, o Hirte! Woran erkennst du die Hirten?»
Der Hirte sagte: «An Brot und Milch.»
Er sagte: «Wo ist dein Brot und deine Milch!»
Der Hirte sagte: «Komme hieher!» [und] gab jenen Brot und Milch.

baräne bü-bär, bü-bär.
kezäke le tä kir hawär:
ßwike genjmme tä hwär1.

Regen regne, regne!

Eine Elster schrie dir zu :

«Ein Sperling frass deinen Weizen!»

ANMERKUNGEN.

1) So singen die Kinder, wenn sich nach beendigter Saat kein Regen einstellen will;
denn solange das Saatkorn durch Regen nicht zum Keimen gebracht wird, ist es in Gefahr

von Vögeln herausgepickt zu werden.
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xxvm. 93

xixrviii-

BESTATTUNGSFORMEL DER JEZ1DEN.

VORBEMERKUNG.

Mein Gewährsmann Emin und dessen Landsmann Ibrahim eö-cenär wussten mir
auch viel über die noch recht rätselhafte Religionsgenossenschaft der Jezidi zu erzählen.

Obwohl ich nun allen Grund hatte, meinen langjährigen muslimischen Freunden volles Ver¬

trauen zu schenken, und ich sicher bin, dass sie mich nicht wissentlich anlogen, so nahm ich
ihre Mitteilungen doch mit einer durch bekannte Umstände gebotenen Vorsicht auf. Es

wurde mir z. B. erzählt, dass muslimische Kinder, diese ärgsten Quälgeister eines jezidischen

Fremdlings, um diesen, sobald sich eine dazu günstige Gelegenheit bietet, auf der Erde mit¬

tels eines Stockes schnell einen geschlossenen Kreis ziehen oder den vielgequälten mittels
eines Bindfadens, eines dünnen Zwirnfadens irgendwo anbinden. Der Jezide soll, sobald er

dessen gewahr wird, sich ganz verzweifelt gebärden, die Umstehnden flehentlich bitten, in
den Kreis eine Oeffnung zu machen, beziehungsweise den Bindfaden zu zerschneiden, widrigen¬

falls er gebannt oder gefesselt bliebe, und sollte er Tage lang an dem Orte verbleiben. Nie
würde er es wagen, aus dem geschlossenen Kreise herauszutreten oder die lächerliche Fessel

selbst zu zerreissen. Den zuerst angeführten abergläubischen Zug fand ich später in Moritz
Wagner's «Reise nach Persien und dem Lande der Kurden.» Lpz. 1852. II, pg. 277 bestätigt.

Meine beiden Gewährsmänner teilten mir auch die vorliegende Bestattungsformel der Je-

ziden mit. Ich hielt diese anfänglich, trotz der ernstesten gegenteiligen Versicherungen, für ein

Erzeugnis muslimischer Spottlust auf Kosten der verhassten Jeziden. Als mir jedoch später

Jaha's Recueil in die Hand geriet, fand ich in der Anmerkung auf Seite 7 mit einer geringen,

vielleicht örtlichen Abweichung die vorliegende Bestattungsformel wieder, aber nur in fran¬

zösischer Sprache. Meine Gewährsmänner behielten recht. Sie ist vollkommen ernst gemeint,

und nun freut es mich doppelt, den kurdischen Originaltext mitteilen zu können, der nach

Wagner 1. c. an Ort und Stelle nicht in Erfahrung zu bringen war.

Derselben Sitte thut neuerdings Eghiazarov I, 54 mit folgenden Worten Erwähnung:
«Manche Kurden erzählen, dass sie nach der Sitte der Vorfahren eine Silber- oder

Kupfermünze, einen Stock und ein Stück Seife unter das Totenhemd legen. Nach ihrem
Glauben hält Gabriel, der Hüter des Thores des Paradieses die Seelen der Toten an und,

nachdem er sie über ihre Werke in ihrem irdischen Leben im einzelnen ausgefragt, schickt
er die Guten ins Paradies und die Sündigen in die Hölle. Im Paradiese feiern die Guten

ewige Gelage und unterhalten sich mit den Huris, den Mädchen des Paradieses, während die

Sündigen in der Hölle furchtbare Qualen zu erdulden haben. Da die Kurden nicht wissen,

was für ein Schicksal den Verstorbenen erwartet, so versorgen sie ihn mit den oben

erwähnten Dingen, um ihn für das künftige Leben ausser aller Gefahr zu bringen. Der
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94 xxviii.

des Himmelreiches unwürdige Verstorbene bietet Gabriel erst das Geld au. Wenn es ihm

misslingt den Erzengel zu bestechen, so wendet er rohe Gewalt an. Indem er sich nämlich

die Fusssohlen mit dem Stück Seife bestreicht (um sie schlüpfrig zu machen), nimmt er den

Stock zur Hand und stürzt mit Gewalt ins Paradies.

«So fantastisch ein derartiger Glaube ist, so existiert er trotzdem, wie die Kurden ver¬

sichern, bis jetzt bei ihnen. Ich war manchmal bei der Bestattung der Toten zugegen und

auch zu der Zeit, wo sie in das Totenhemd eingehüllt wurden; und auf Grund des kurdischen

Sprichwortes: ,bidä kobale, llfrä jännäte' (schlage mit dem Stock drauf los und geh ins

Paradies!) kann man annehmen, dass die Sitte, den Toten mit einer Münze und einem Stocke

zu versehen, wenn auch nicht in dem ganzen Volke, so doch bei irgend einem Stamme exi¬

stiert oder doch vor Kurzem noch existiert hat.»

Ich will noch hinzufügen, dass die Jezideu, nach der Behauptung meiner Gewährs¬

männer, den Namen jezidl als ein Schimpfwort betrachten und sich selbst nur lajsawl
nennen sollen.

hej faqir!
hägär hat bä tä munkir we nekir,
bi-de wl nän u penir.
hägär qäbul kir, qäbul kir.
qäbul nä-kir,
16 bi-de be göpäla, faqir!

0 Armer!
Wenn zu dir gekommen ist der Munkir und der Nekir,
Gib ihm Brot und Käse.

Wenn er es annimmt, [so] nimmt er es an.

Nimmt er [es] nicht an,

{So] schlage ihn mit dem Hirtenstabe, o Armer!
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xxix. 95

3:x:rx:.

Diese Verse pflegt die ungezogene, halbwüchsige, männliche Jugend den Mädchen

zuzurufen, um diese zu ärgern und in Verlegenheit zu setzen.

hä qüzö, hä qüzö,

bändakä klrä!
äz quz nä-dim bä päzdä llrä.
hä qüzö, hä qüzö,

bändakä käe!

äz quz nä-dim bä male dünjäe.

«0 vulva, o vulva,
Fasciculus compositus ex penibus 1 !»

«Vulvam non prabeo, ne quindecim quidem lirarum pretio.»

«0 vulva, o vulva,
Fasciculus ex stramento factus!»

«Vulvam non praebeo, ne pro mundi quidem bonis.»

ANMERKUNG.

1) sc. tibi offertur a nobis.
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96 = xxx.

Das Gedichtchen ist ein Liebeslied mit der beliebten Wechselrede zwischen Mädchen
und Mann.

därke mala me buhürl1.
me di qinnä male rü hämill.
me gö: äre, äze sewimä. da dile me-dä2 nä-helä8!

rämisänl be m6 da Ze häna gerdäne haläwl.
niv gäzl halebi naqäbe jöti memika.

näv helän u merjäna, möri u sadäfän.

Z'-böe rämisänl tä cähre hwä qolüpänd,

jäne tä cü wäj tu m6rl4.

«An der Türe meines Hauses bist du vorübergegangen.»

«Ich sah die Kleine des Hauses geschmückten Antlitzes.»
«Ich sagte: «He da! Ich bin eine Waise. Wohlan, lasse nicht [den sehn

süchtigen Schmerz] in meinem Herzen!»

«Gewähre mir einen Kuss an der Stelle [deines] durchscheinenden Halses.

Eine halbe aleppinische Elle [messend] ist die Grube [zwischen den] beiden

Brüsten.
In der Mitte [sind] echte Perlen und Korallen, Glasperlen und Perlmutter.
Du hast wegen eines Kusses dein Gesicht verzogen;

Deine Seele gieng davon, als ob du stürbest.»

ANMERKUNGEN.

1) Die Verse 1 und 3 spricht das Mädchen, die übrigen der Mann.

2) Dieses da wurde später eingeschoben.

3) E erklärte, hier müsse man ergänzen el-hasra d. i. «sehnsüchtiger Schmerz», ?'? -^

4) Der Schluss dieses Gedichtchens ist identisch mit jenem von XIH.

96 = xxx.
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IXIXIXI.

Das vorliegende Stück ist ein scherzhaftes Gedichtchen, das eine besonders komische

Wirkung durch das Gemisch von Kurdisch und Arabisch erzielen soll, in welchem es abge-

fasst ist. Es wird reciticrt, wenn man allzu weit gehude Ansprüche an die eigene Opfer¬

willigkeit mit guter Manier abweisen will.

häniu halime.

müde, gedine,

häti sejfi, tfeiigiti,
slahäti, tabbüzi1!
au halilö belaj el-ejr2.

kesänd hätab saqife3;

me dang nä-kir.
etmäu enläme4 me bir;
me däiig nä-kir.

Hamu, [SohnJ des Halim!
Mäde, ich bitte,
Bringe mein Schwert, meine Fiiute,
Meine Waffen, meinen Knittel!
Iste Chalil est penis devorator.
Das Holz des Vordaches hat er [mir] herabgezogen;

Ich hab' nichts [dazu] gesagt.

Er hat mein Kleingeld genommen;

Ich hab' nichts [dazu] gesagt.
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ANMERKUNGEN.

1) Dio Verse 3 und 4 sind arabisch: i_s-">.jf> (ji'la-iUi ^jäÜj u*-y» ^J>^>- In Märdin
wird das aus dem pers. stammende Wort tfenge für «Flinte, Büchse» gebraucht.

2) Arab. j^l\ t\b, häufig gebrauchtes Schimpfwort

3) Arab. £i-^£*Jl ,_-U-^ Man würde hier ,_^.ix=. erwarten, aber es soll eben ange¬

deutet werden, dass jener Chalil das Holz der saqife, des Vordaches vor dem Kaufladen,

zum Einheizen verwendet habe.

4) Arab. 3UUJI ^Lrl Kleingeld, Geldstücke, wie man sie zum Verschenken, zum

Almosengeben verwendet.
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BEGRÜSSüNßEN.

A. saläma lalejkum! B. lalejkum es-saläm! ser serä, ser cävä, be hör
häti! öäwai k£fa tä u k§fa male tä u k§fa zärwa? A. el-hämdu lilläh; bära

jäne häzjra säg bä; köfa min u köfa mala min u zärwa säg u selimä; köfa
wän hwäsä.

A. wa- b' hätiri wä le qusüra me mä-stlniu. B. be h$r u salämät cüi

mala hwä. seläve me le hami hwadie mala tä bj-kä.

Bei der Ankunft: A. «Der Friede sei mit euch !» B. «Mit euch der
Friede! Bei [unseren] Häuptern, bei [unseren] Augen, zum Glücke [für uns]

bist du gekommen! Wie ist deine Gesundheit und die Gesundheit deines Hauses

und die Gesundheit der Kinder?» A. «Preis sei Gott; mögen die Serien der

Anwesenden heil sein; meine Gesundheit und die Gesundheit meines Hauses uud

der Kinder ist heil und wohl; ihre Gesundheit ist gut.»
Beim Abscbiede: A. «Und nehmet in euerem Gemüte mir nichts zum

Fehler an.» B. «Mögest du glücklich und heil in dein Haus kommen! Grüsse

mir all deine Hausgenossen.»
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IXIZXIiXIII..

RÜSTE M.

VORBEMERKUNG.

Zu den zwei Bruchstücken der Rustem-Sage in volkstümlicher Bearbeitung, SKS XXXIII
und XXXIV, bin ich in der Lage ein drittes hinzuzufügen. Leider versagte hier das Ge¬

dächtnis meines Gewährsmannes Emin. Der kurdische Originaltext war ihm entfallen, und er

konnte mir nur eine Inhaltsangabe desselben in arabischer Sprache in die Feder dictieren.
Ich gedenke dieses Dictat nebst anderen Proben des märdin-arabiseben Dialects in pho¬

netischer Umschrift an anderer Stelle zu veröffentlichen. In dem vorliegenden Stücke XXXIII
beschränke ich mich darauf, eine deutsche, ziemlich getreue Uebersetzung des erwähnten

Dictats zu geben. Nur einige Stellen Hess ich wegen ihrer crassen Obscönität unübersetzt

und gab sie in arabischer Schrift wieder, wobei ich die sich für den Arabisten ergebenden

dialectischen Schwierigkeiten durch erläuternde Anmerkungen behob.

Rüstern stammte aus Mazenderan in Persieu. R. hatte eine Frau und er

war ein starker, riesenhafter Held. Er reiste in andere Länder, wo sich auch

viele Heldeu befanden. Mit diesen pflegte R. zu kämpfen, und er tötete viele

von ihnen. Nach einiger Zeit kehrte R. wieder in sein Land zurück, um sein

5 Wreib wiederzusehen. L;j ij.=\j icL*j j^J»Jl ^^> <J^"J Ä^j **j* fL^II .< ^
iy> öSLo i~~=. 0^J U. Als R.'s Weib dies sah, weinte sie anhaltend. R. kam

nach Hause und sah, dass sein Weib weine. Da fragte er sie: «0 Weib, warum

weinest du?» Das Weib sagte: «Wie soll ich nicht weinen?! j* _,*l il-Ü Li)

^3 J.SB dXiJJ^Jj (ij^Jj) tJ^Jj * >*> Öjw« d-J Lo 4^iii> Ö_J*° 1C **J Ö^'j d.CUuJ jyJoJ]

io dJLc lj-=Sj SJ* S.^ [c kL-*>jj __,i-JL Cjj«> tjlcj (jj-iJl lj»).» R. wurde zornig
und sagte zu ihr: «0 Weib, beurteilest du in der That Rüstern wie einen Vogel?
Wahrlich, ich werde dich Rustem's Kraft sehen lassen! Bringe die Schüssel!»

Das Weib brachte die Schüssel, ^jl) JJi» (U ,JJ) II 0J-^ dJf>j J«; 0^l ,JU> *~~j

15 ?CJi* j£ J*> f<jci U ö^Jl ic L'^ QyJu R's Weib verwunderte sich. R. schlief

diese Nacht bei seinem Weibe und sagte zu ihr: «Ich werde verreisen. Wenn du
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einen Knaben zur Welt bringst, so nenne ihn Chasrau, und wenn es ein Mädchen

sein sollte, so nenne es. wie's dir gefällt.» R. reiste wieder nach jener Gegend,

wo er früher gewesen, und eroberte das Land. Nach einiger Zeit gebar R.'s Weib
einen Knaben und nannte ihn Chasrau. Ch. wuchs heran und spielte mit den

anderen Knaben. Wo immer ihm ein Knabe entgegentrat, versetzte er ihm einen 5

Schlag, dass der andere kaum Kraft hatte sich wieder zu erheben. Eines Tages

schlug Ch. einen Knaben. Dieser weinte und lief zu seiner Mutter und klagte

ihr: «0 Mutter, einer der Knaben hat mir einen sehr schmerzhaften Schlag

gegeben.» Da erhob sich die Mutter dieses Knaben und überschüttete Ch. mit
Schmähreden: «0 du Hurenkind, wer ist denu dein Vater, der du der Leute 10

Kinder erschlägst?» Ch. brach in Tränen aus, eilte nach Hause zu seiner Mutter
und fragte sie: «0 Mutter, sage mir in Wahrheit, wer mein Vater ist. Wenn du

mir es nicht sagst, so töte ich dich.» Die Mutter sagte ihm: «0 mein Sohn, dein

Vater ist Rustem, der erste aller Helden.» Ch. fragte: «Wo ist er jetzt?» Sie

antwortete: «Er befindet sich in jenem Lande.» Da ergriff Ch. seine Waffen, 15

bestieg sein Ross und ritt nach dem Lande, wo sich sein Vater aufhielt. Auf dem

Wege stiess er auf einen Helden. Dieser fragte ihn: «Was machst du in dieser

Gegend? Wer in diese Gegenden gelangt, muss ein Held sein.» Ch. sprach zu

ihm: «Wohl! Morgen werden wir entscheiden, wer von uns ein Held ist.» Sie

kämpften mit einander, bis Ch. den anderen zu Boden schlug und ihn tötete. 20

Ch. ritt weiter und tötete alle Helden, die vorhanden waren, bis er zu den

Grenzen von R.'s Gebiet kam. R. erfuhr, dass ein starker, riesenhafter Held au¬

gekommen sei. Eines Tages gieng R. zu diesem Helden und fragte ihn: «Bist du

einer der Helden?» Ch. sagte: «Jawohl!» Da erwiderte er (R.): «Gut!» R. legte

seine Hand in jene Ch.'s, indem er (mit den Worten) einen Wettkampf bedang: 25

«Morgen werden wir mit einander kämpfen.» R. fühlte, dass diese Kraft (des

Händedruckes) der Kraft seines Nervs gleichkomme, aber er wusste nicht, dass

dies sein Sohn sei, und Ch. wusste nicht, dass jener sein Vater sei. Der Grund
davon war, dass die Grossen des Landes abgemacht hatten, keiner möge

sagen, dass dieser der Sohn R.'s sei. Wenn einer sagen würde, dass dieser R.'s 30

Sohn sei, so würden diese beiden (Vater und Sohn) die Herrschaft von ihnen

nehmen. Des anderen Tages packten R. und Ch. einander an und kämpften mit
einander. Auf einmal ergriff Ch. R. und schleuderte ihn und warf ihn zur Erde;
er fiel aber nicht auf den Rücken. R. sagte: «Nach den ritterlichen Kampfes¬

regeln muss es dreimal geschehen, (dass du mich niederwirfst).» Wieder fassten 35

sie einander zum zweiten male. Ch. warf R. zum zweiten male zu Boden; aber

er fiel nicht auf den Rücken. R. erhob sich mit Macht, zornentbrannt, ergriff Ch.

und rief: «Bei der Kraft Ali's!» Er hob ihn (Ch.) auf und warf ihn zu Boden.

Ch. sagte zu R.: «Nach den ritterlichen Kampfesregeln muss es dreimal ge¬

schehen.» R. sagte zu ihm : «0 du Unheilvoller, ich traue dir nicht.» R. zog den 40

xxxiu. 101 '

einen Knaben zur Welt bringst, so nenne ihn Chasrau, und wenn es ein Mädchen

sein sollte, so nenne es. wie's dir gefällt.» R. reiste wieder nach jener Gegend,

wo er früher gewesen, und eroberte das Land. Nach einiger Zeit gebar R.'s Weib
einen Knaben und nannte ihn Chasrau. Ch. wuchs heran und spielte mit den

anderen Knaben. Wo immer ihm ein Knabe entgegentrat, versetzte er ihm einen 5

Schlag, dass der andere kaum Kraft hatte sich wieder zu erheben. Eines Tages

schlug Ch. einen Knaben. Dieser weinte und lief zu seiner Mutter und klagte

ihr: «0 Mutter, einer der Knaben hat mir einen sehr schmerzhaften Schlag

gegeben.» Da erhob sich die Mutter dieses Knaben und überschüttete Ch. mit
Schmähreden: «0 du Hurenkind, wer ist denu dein Vater, der du der Leute 10

Kinder erschlägst?» Ch. brach in Tränen aus, eilte nach Hause zu seiner Mutter
und fragte sie: «0 Mutter, sage mir in Wahrheit, wer mein Vater ist. Wenn du

mir es nicht sagst, so töte ich dich.» Die Mutter sagte ihm: «0 mein Sohn, dein

Vater ist Rustem, der erste aller Helden.» Ch. fragte: «Wo ist er jetzt?» Sie

antwortete: «Er befindet sich in jenem Lande.» Da ergriff Ch. seine Waffen, 15

bestieg sein Ross und ritt nach dem Lande, wo sich sein Vater aufhielt. Auf dem

Wege stiess er auf einen Helden. Dieser fragte ihn: «Was machst du in dieser

Gegend? Wer in diese Gegenden gelangt, muss ein Held sein.» Ch. sprach zu

ihm: «Wohl! Morgen werden wir entscheiden, wer von uns ein Held ist.» Sie

kämpften mit einander, bis Ch. den anderen zu Boden schlug und ihn tötete. 20

Ch. ritt weiter und tötete alle Helden, die vorhanden waren, bis er zu den

Grenzen von R.'s Gebiet kam. R. erfuhr, dass ein starker, riesenhafter Held au¬

gekommen sei. Eines Tages gieng R. zu diesem Helden und fragte ihn: «Bist du

einer der Helden?» Ch. sagte: «Jawohl!» Da erwiderte er (R.): «Gut!» R. legte

seine Hand in jene Ch.'s, indem er (mit den Worten) einen Wettkampf bedang: 25

«Morgen werden wir mit einander kämpfen.» R. fühlte, dass diese Kraft (des

Händedruckes) der Kraft seines Nervs gleichkomme, aber er wusste nicht, dass

dies sein Sohn sei, und Ch. wusste nicht, dass jener sein Vater sei. Der Grund
davon war, dass die Grossen des Landes abgemacht hatten, keiner möge

sagen, dass dieser der Sohn R.'s sei. Wenn einer sagen würde, dass dieser R.'s 30

Sohn sei, so würden diese beiden (Vater und Sohn) die Herrschaft von ihnen

nehmen. Des anderen Tages packten R. und Ch. einander an und kämpften mit
einander. Auf einmal ergriff Ch. R. und schleuderte ihn und warf ihn zur Erde;
er fiel aber nicht auf den Rücken. R. sagte: «Nach den ritterlichen Kampfes¬

regeln muss es dreimal geschehen, (dass du mich niederwirfst).» Wieder fassten 35

sie einander zum zweiten male. Ch. warf R. zum zweiten male zu Boden; aber

er fiel nicht auf den Rücken. R. erhob sich mit Macht, zornentbrannt, ergriff Ch.

und rief: «Bei der Kraft Ali's!» Er hob ihn (Ch.) auf und warf ihn zu Boden.

Ch. sagte zu R.: «Nach den ritterlichen Kampfesregeln muss es dreimal ge¬

schehen.» R. sagte zu ihm : «0 du Unheilvoller, ich traue dir nicht.» R. zog den 40



102 xxxin.

Handschar und gab ihm einen Stoss ins Herz. Ch. rief aus: «Ach! Meiner Hand

bist du entkommen; aber meines Vaters Hand wirst du nimmer entgehn.»

R. sagte zu ihm: «Wer ist dein Vater? Er erwiderte: «Mein Vater ist Rüstern,

der meiner Mutter befohlen hat: (Wenn du einen Knaben zur Welt bringst, so

nenne ihn Chasrau und befestige ein Amulet4 an seiner Schulter'.»
Rüstern weinte, schlug sich den Kopf, raufte sich Haar und Bart, und nach

einer Weile war Chasrau tot.

ANMERKUNGEN.

1) J A~ schleudern', Märdin-arab.

2) ilj', eigentl. \lj' bedeutet im Märdin-Arab. «anfüllen». Die Erklärung dieses Wortes.

die ich der Güte des Herrn Prof. A. Socin vordankc, verspare ich mir für die Herausgabc

des transcribierten arabischen Textes dieser Erzählung.

3) 0t£f .Schüssel', kurd.

4) v. Gl. s. v. cx-bjb.
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SIAMÄT ES-SELIWI.

VORBEMERKUNG.

Mein Gewährsmann Emin konnte mir den Inhalt der Geschichte des kurdischen

Liebespaares «Siamät und Chadsche» nur in arabischer Sprache mitteilen, weil ihm der

kurdische Originaltext schon entfallen war. Ich zeichnete die arabische Erzählung sorgfältig

auf, da ich dieselbe, wie gesagt, nebst anderen Texten an einem anderen Orte zu veröffent¬

lichen gedenke. Hier bringe ich nur eine freie, doch getreue deutsche Uebersetzung des

arabischen Textes.

Die Geschichte ist nicht mehr ganz neu, denn in JR pg. 30 wird in der 13. Erzählung
unter dem Titel «Siyahmed et Semsi» derselbe Stoff behandelt, und diese Erzählung ist

wieder identisch mit der Ballade kourde, recueillie et traduite par A. Jaba et communiquee

par M. Tchihatchef, JAs5 XIV, 1859, pp, 153166. P. Lerch besprach diese angebliche

Ballade im Bulletin de St. P., I (1860), Sp. 480 (= Mel. As. IV, 25 28) und zeigte, dass

sie nur eine Erzählung in Prosa sei. Als solche wurde sie auch nochmals in JR a. a. 0.
abgedruckt.

Nach meines Gewährsmannes Angabo ist das kurdische Original, dessen Inhaltsangabe

hier vorliegt, eine Erzählung in Prosa mit eingestreuten Versen. Wie der Vergleich zeigt,

übertrifft E's Erzählung die trockene Darstellung bei JR bei weitem durch die ausführ¬

lichere und poetischere Behandlung des Stoffes.

Siamät1 war ein Knabe und hatte niemand mehr auf der Welt. Da bat er

einen Agha, ihn in Dienst zu nehmen. Der Agha fragte ihn: «Wie heissest du,

grindköpfigster2 aller Hunde?» Der Knabe antwortete ihm: «Mein Name ist
Siamät.» Er blieb nun bei diesem Agha uud diente ihm längere Zeit. Inzwischen

wuchs er heran, der Grindkopf heilte ihm und bedeckte sich mit Haaren. Als S. 6

zwanzig Jahre alt geworden, begann er über seine Lage nachzudenken und sagte

sich: «ich will nicht mehr einen Diener abgeben». Dies teilte er seinem Herrn
mit und gab als Grund seiner Dienstesaufsage den Wunsch an, die Fremde

kennen lernen zu wollen. Der Agha hatte nichts einzuwenden, zahlte ihm den

gebührenden Lohn aus, und S. zog in die Welt. S. zog nah und fern umher, bis 10

er in eine gewisse Stadt kam und vernahm, dass daselbst ein Mädchen von aus¬

nehmender Schönheit und Anmut wohne, Chadsche (,_,===) mit Namen. Da dachte
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S. nach und sagte sich: «wie stelle ich es nur an, dass ich mit ihr zusammen

komme?» Und wie er so beständig darüber nachdachte, verliebte er sich in sie.

Endlich gelang es ihm einmal, mit Ch. zusammenzutreffen. Sie sprachen mit ein¬

ander, und eines liebte das andere. Ch. fragte ihn: «Woher bist du?» Er ant-

5 wortete: «Ich stamme aus Seliwijje, und mein Name ist Siamät.» Da sagte Ch.

zu ihm: «Ich habe sieben Brüder und zwölf Vetter. Wie willst du mich aus

deren Händen befreien? Wenn sie von dir hören, werden sie dich töten und in
Stücke zerhauen.» S. sagte: «Ja, wie sollen wir da nur zuwerke gehen?» Da
erwiderte Ch. : «Meine sieben Brüder werden mich in eine gewisse Stadt führen,

10 um mich an einen meiner Vetter zu verheiraten. Wenn du es vermagst, so ent¬

führe mich, und ich will dir augehören.» S. antwortete: «Ich schwöre es bei
Gott, und der Schwur soll auf mein Haupt fallen, wenn ich nicht Dinge aus¬

führe, wie du sie dein Lebtag noch nicht gesehen.» Bald darauf brachte man

Ch. in den Hochzeitszug und führte sie davou, ohne dass sie etwas von den

15 ausserordentlichen Dingen bemerkt hätte, von welchen S. gesprochen. Da stellte
sich Ch. acht Tage lang wahnsinnig3. Aber schon am siebenten Tage war S. in
die Stadt gekommen, wo sich Ch. befand. Dort gieng er vor das Haus einer

alten Frau und sprach: «0 meine Mutter, kannst du mich nicht beherbergen?»

«0 mein Lieber», erwiderte ihm die Alte, «siehst du nicht, dass ich so beengt

20 bin, dass ich selbst im Hause sitze und die Baumwolle meines Spulrades vor der

Tür stehn muss?» «Nimm mich nur für diese einzige Nacht auf», bat S., «so

will ich dir fünf Goldstücke geben.» Da sagte die Alte: «Tritt gefälligst ein,

mein Sohn!», ergriff das Spulrad und warf es zur Tür hinaus. S. trat ein, Hess

sich nieder und fragte die Alte: «Weisst du nicht, wo eine gewisse Chadsche

25 wohnt?» «0 mein Lieber, ich weiss, wo sie wohnt», erwiderte die alte Frau, «ich

gehe dann und wann zu ihr; aber bis zur Stunde thut sie, als ob sie wahnsinnig

wäre.» «Kannst du jetzt zu ihr gehn?», fragte S. «Jawohl!», antwortete sie.

S. zog seinen Ring vom Finger, liess ihn in ein Gefäss mit Milch fallen. Die Alte
trug die Milch zu Ch. und sagte ihr: «Siamät ist hier.» Ch. verstand das ganz

30 gut, liess sich aber nichts anmerken4. Sic trank von der Milch weiter, bis sie

auf den Ring kam und erkannte, dass das S.'s Ring sei. Hierauf liess sie ver¬

künden, dass der Wahnsinn von ihr gewichen sei. Da bereitete man sieben Tage

und sieben Nächte ihre Hochzeit. Am siebenten Tage abends brachte man sie in
den Brautzug, und die Leute giengen und tanzten nebenher und führten Spiele

36 mit dem Wurfstocke aus. Es wurde Abend und finster, als man sicli dem Hause

des Bräutigams näherte. Da kam S., der Besitzer des silbernen Bogens und

Pfeiles, schlich sich unter die Reiter, zog Ch. zwischen ihnen heraus, setzte sie

vor sich auf das Pferd und entführte sie. Da fiel das Feuer (des Zornes) unter
die Stammesgenossen des Bräutigams. Sie stürzten mit Flinten und Pistolen

40 hinter S. her; aber dieser flog dahin, dass ihn die Vögel nicht erreicht hätten,
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bis er zum Gipfel des Berges Sipan-i-Chalat (l.'iU ijlj-w-) kam. Dort stieg S. ab,

legte sein Haupt in Ch.'s Schoss und schlief ein. Während er schlief, zeigten sich

sieben Bergschafe (Mufflons), sechs männliche und ein weibliches. Eines von den

Männchen vertrieb nun die anderen fünf, nahm das Weibchen für sich in Be¬

schlag und führte es davon. Da drängte sich Ch., die den Vorgang beobachtet 8

hatte, die Aehnlichkeit mit ihrem eigenen Schicksale auf, da auch sie durch einen

Mann ihren sieben Brüdern entführt worden war. Sie begann zu weinen, und

die Tränen ihrer Augen fielen auf Siamät's Antlitz5. S. fuhr aus dem Schlafe

empor, und als er Ch. weinen sah, fragte er: «Was hast du?» Sie sagte: «Nichts.»

«Ich muss es wissen, weshalb du weinest», erwiderte er. Da sprach Ch. : «Ich 10

habe sieben Bergschafe gesehen, ein Weibchen und sechs Männchen. Diese

kämpften mit einander um das Weibchen, bis ein Männchen die anderen fünf
verjagte, das Weibchen für sich in Beschlag nahm und es davouführte. Da ver¬

glich ich damit, wie mich S. meinen sieben Brüdern entführt hatte, und deshalb

müsste ich weinen.» S. sprang auf uud sagte zu Ch. : «So lange sollst du mir ver- 15

boten bleiben (werde ich dich nicht berühren), bis ich dir jenes Bergschaf erlegt
bringe.» Ch. rief: «Lass es doch, dieses wilde Tier; verfolge es nicht! Es wird
uns von ihm noch Schaden kommen. Wisse, dass es dich auf den Gipfel des

Berges Sipan-i-Chalat locken wird.» Aber S. folgte dem Bergschafe, und Ch.

blieb an ihrem Orte. Als S. des Bergscliafes ansichtig wurde, richtete er einen 20

Pfeil auf dasselbe, schoss es, brachte es noch lebendig zu Ch. uud sagte zu ihr:
«Dies ist das Bergschaf, das dich zum Weinen gebracht hat.» Dann ergriff' er es,

schleppte es auf den Gipfel des Berges Sipau-i-Chalat, zog seinen Handschar

und schnitt ihm die Kehle ab, indem er dazu die Worte sprach: «Im Namen

Gottes! Gott ist gross!» Im Todeskampfe zuckte jedoch das Bergschaf, verfleug 25

sich dabei mit den Hörnern in den Kleidern S.'s und stürzte ihn von dem Berg¬

gipfel hinab. S. spiesste sich im Fallen mit der Hüfte auf den Ast eines Baumes

und blieb so frei hängen. Nach einiger Zeit machte sich Ch. selbst nach dem

Berggipfel auf und rief mit lauter Stimme: «Ach Siamät, Siamät es-Seliwi, Be¬

sitzer des silbernen Pfeiles und Bogens! Habe ich dir nicht gesagt, du mögest so

das Bergschaf nicht verfolgen? Es wird dich auf den Gipfel des Berges Sipan-i-
Chalat führen6.» S. öffnete die Augen, blickte nach oben, und traurig klang seine

Rede. Er sprach zu Ch.: «Chadsche, lege meinem Pferde den Zaum an, löse

seine Fussfessel und lass es frei. Vielleicht wird es einen Herrn finden, wie

Siamät es-Seliwi war. Und wenn deine Liebe zu mir eine wahre ist, so verbinde 35

dir die Augen und stürze dich zu mir herab.» Da rief Ch. S. zu: «0 Siamät,

Siamät! Bei dem Leben deiner teueren Augen! Nach dir will ich nicht mehr
leben, und ich habe gehört, was du mir gesagt hast.» Hierauf verband sich Ch.

die Augen und stürzte sich auf S. hinab. Durch Gottes Ratschluss fiel sie auf S.

und so blieben sie beisammen und starben mit einander. 40
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Nach einiger Zeit sprossen yon diesem Orte zwei Rosenstöcke auf, die sich

bis zum Gipfel des Berges emporrankten; aber durch den Ratschluss Gottes

kommen die Bergschafe, beissen die äussersten Triebe ab und lassen die Rosen¬

stöcke niemals über den Gipfel des Berges hinauswachsen.

ANMERKUNGEN.

1) (JLj^Jl ü~«Uco. Selivijje ist ein Dorf im Vilajet von Diarbekir, dessen Bewohner

selbst unter den Kurden einen besonderen Ruf der Tapferkeit und Unerschrockenheit

geniessen. Sie sollen, nach E's Mitteilung, den Gebrauch der Feuerwaffen verachten und nur

die blanke Waffe schätzen. Oft sollen sie aus blosser Kampfeslust Gegner zum Zweikampfe

herausfordern, um ihre überlegene Kraft und Waffengewandtheit zu beweisen.

2) Grindköpfe gelten für besonders verschlagen; vgl. Socin, Arab. Sprw. und Redens¬

arten, Tübingen 1878. As 275.
3) Um den Vollzug der Ehe hinauszuschieben und Siamät Zeit gewinnen zu lassen.

4) Weil sie von der Wahrheit der Nachricht noch nicht überzeugt war.

5) Derselbe poetische Zug findet sich in SKS b, pg. 219, Z. 2 v. u. in der Geschichte

Ahmede Schäng's.

6) E waren nur noch die kurdischen Verse dieser Stelle erinnerlich. Sie lauten:

«Haj siamät, siamät es-selivl,
hwadie tir u kaväne da zivI !

mö gö: tu mä-ca päze au kwivl!
päze we kwivi tä bi-bä s6re ciäe slpän-i-lialät.»
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GLOSSAR.

VORBEMERKUNG.

Diejenigen Würicr dieses Glossars, bei welchen auf eines der in der «Einleitung»

aufgezählten Werke verwiesen ist, stellen sich entweder als neue, dialectisch abweichende

Formen dar, oder geben eine neue Bedeutung eines schon bekannten Wortes an.

Ganz neu und der bisherigen Literatur unbekannt sind jene Wörter, die einer solchen

Verweisung ermangeln.

Ein Sternchen vor dem betreuenden Worte zeigt an, dass dieses nicht in den Texten

vorkommt, sondern unabhängig davon abgefragt worden ist.

Die römischen Zahlen geben das betreffende Stück des kurdischen Testes an, und die

beigefügten arabischen Zahlen beziehen sich auf die Zeilen, Nummern oder Verse dieses

Stückes.

Jljol ahdäl tüchtiger, geschickter Diener XIX ü, von IC durch köla <*Jy erklärt.

JJ 1; SGI 282 JIjJ\.
l_r<~^;l abesl Adj., abgeleitet von dem Namen einer Asciiire Abäsa V36.
^il~o\ abösik eine Art Maniel, wie sie von einer Aschire Abäsa, die 2 Wegstunden

nördlich von Märdin wohnen soll, angefertigt wird V36. Unsicher.

^A äs Pron. demonstr. dieser IM, 16, lüG.
^Lal bä asäs gründlich. IV 7. pers.-ar. ^L^l *j.

^jyJU^l JJ 8: te me bi-stlni du wirst mich nehmen (sc. zum Gatten) 130.

y-^\ JJ 9: stü E der Hals, aber mit der Praep. b' osti 18.

<!)JxM\ JJ 9: sterka sibe der .Morgenstern VIII 2.

^UM vän 'ajäna diese Vornehmen XVIII ö; ar.

cr^'ä'l JJ 16: däste hwa av6tu-bü hanjära hwa er fuhr mit der Hand an seinen

Dolch 1102.
* fÜi i_äJl alif säm Benennung einer besonderen Art Damascierung von Waffen, bunt¬

schillernd und Streifen zeigend, die wie arab. EU! aussehen.

GLOSSAR.

VORBEMERKUNG.

Diejenigen Würicr dieses Glossars, bei welchen auf eines der in der «Einleitung»

aufgezählten Werke verwiesen ist, stellen sich entweder als neue, dialectisch abweichende

Formen dar, oder geben eine neue Bedeutung eines schon bekannten Wortes an.

Ganz neu und der bisherigen Literatur unbekannt sind jene Wörter, die einer solchen

Verweisung ermangeln.

Ein Sternchen vor dem betreuenden Worte zeigt an, dass dieses nicht in den Texten

vorkommt, sondern unabhängig davon abgefragt worden ist.

Die römischen Zahlen geben das betreffende Stück des kurdischen Testes an, und die

beigefügten arabischen Zahlen beziehen sich auf die Zeilen, Nummern oder Verse dieses

Stückes.

Jljol ahdäl tüchtiger, geschickter Diener XIX ü, von IC durch köla <*Jy erklärt.

JJ 1; SGI 282 JIjJ\.
l_r<~^;l abesl Adj., abgeleitet von dem Namen einer Asciiire Abäsa V36.
^il~o\ abösik eine Art Maniel, wie sie von einer Aschire Abäsa, die 2 Wegstunden

nördlich von Märdin wohnen soll, angefertigt wird V36. Unsicher.

^A äs Pron. demonstr. dieser IM, 16, lüG.
^Lal bä asäs gründlich. IV 7. pers.-ar. ^L^l *j.

^jyJU^l JJ 8: te me bi-stlni du wirst mich nehmen (sc. zum Gatten) 130.

y-^\ JJ 9: stü E der Hals, aber mit der Praep. b' osti 18.

<!)JxM\ JJ 9: sterka sibe der .Morgenstern VIII 2.

^UM vän 'ajäna diese Vornehmen XVIII ö; ar.

cr^'ä'l JJ 16: däste hwa av6tu-bü hanjära hwa er fuhr mit der Hand an seinen

Dolch 1102.
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fUl JJ 20: imämöke Pfeifenspitze VIII 12 märd.-arab. imäme.

^>}i\ güle ördiänö die Rose der Horden V29. JJ 25 y^\.
Js\ JJ 27: auwäll der Erste 184; zuerst VIII 1 8; ar. J$\; %\.

*^°,\ oläak ein Hohlmass, das ungefähr 25 Kilo Weizen fasst; türk. lils^t.
U,l auhä solcher, - e, es;, entstanden aus dem Pron. pers. 3. Sgl. -+-

demonstrativem hä: auhä zeläm einen solchen Mann, wörtlich etwa:

einen Mann wie den da I 1 03; auhä bjhniki ein solcher Duft III 1 6.

Ehäkadä; vgl. JG 147, VI.

b JJ 32; ze bäje de biiz£jä vor dem Sturmwinde des Galupps (sc. behüte ihn)

VI 2.

*Xbjb SGI 284: bäzband Armband, bestehend aus zusammengenähten Lederriemen,

zwischen welchen sich ein Streifen Papier oder Pergament mit einem

Koranspruch befindet; das Ganze ist mit Silber- oder Goldfäden gestickt

und wird am linken Oberarme getragen XXXIII G. pers.

*C5*}^ JJ 35: bäzjn Metallring, welcher den Gcwehrlauf auf dem Vordersehn fle

festhält.

*£üb JJ 3S: bä§kä bü eine andere war es 117. osm. <*Xio.

liUb JJ 37. Isf. f: bäii kir er schrie 160. Ohne schliessendes g, wie deut¬

licher aus der E abgefragten Phrase bän de-kä «er schreit» erhellt.

^b hägär tu z6 bäwar de-bt wenn du ihm vertrauest I 85. Isf ro 0)i y^b;
JJ 37 ^jb; pers.

w .**> JJ 38: be-täne allein (solus) I 21

* £*ki. JJ 39: ballt von meinen Märdiner Gewährsmännern im Arab. und Kurd.

stets nur in der Bedeutung «Treue» gebraucht: be-bähte ohne Treue;

treulos V 64. Egli. 35: baixt.

(^SKjo bi-där-änin, be-där-äniii herausnehmen, herausheben, herausholen; bi-
där-inin nehmet heraus 1 144. JJ 177 c^y

;^-~a-jJo bi-där-hjstin herausziehen, herausheben; mämu alän bi- dar -Justin ze

zindijäne sie hoben M. A. aus dem Kerker II 57; E: Praes. 1. Sgl.

äz bi-där-häm. 1 Anm. 60.

tj^SyXi herausgehen, heraussteigen; be-där-kätin sie gingen heraus I 139; E ar.

tala|ü. JJ 40 )>>->.

\jt SGI 285; bärä Wunschparlikel: dass doch! I 29; IX 3; XV 3 und

anderswo,

(j&bjj berbärikl die Zeit vor der Stunde des Rufes zum Frühgebet XIV 3; berbäkl
ist einmaliger Sprechfehler V6. JJ 37 cx^b-

Ai-o^; barbanäkä der Zipfel des Wasserschlauches XXII 2. JJ46 ^bl^ tablier.
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ai.\>ji JJ 44: ägir bär-däe sie warf Feuer darauf VII 1 1 .

J.^ börgol Getreidemuss XXIV 4. Es besteht aus enthülstem, geschrotetem

Weizen, der mit sehr feinen, zwischen den Fingerspitzen aus Teigklümp-

chen gewalzten Nudeln vermischt ist, und bietet, in Salzwasser aufge¬

kocht und mit Butter übergössen, ein schmackhaftes Gericht. Elf. J*^?;

liirk. jy^s.
*^-iy JJ 45: bärf de-bärä oder bärf te es schneit.

' 0\jjS.y> bärgendän Miltfaslen der Christen. JJ 75 oJ~^>.

^$y bare Brust, praeposilionell 132, Anm. 17. SGI 285 ß.
^y JJ 47: barika Getreidefeld 1X2.

*j.tJ bärije V63: nach E ist hier nicht die Wüste, sondern die fruchtbare,

wohlbebaute Steppe gemeint. JJ 47 ^y.
\ji JJ 49: bäjö de bäzöjä der Sturmwind des Galopps VI 2. SGI 284 b.

* o^ JJ yO: bizin, bezm Ziege.

^bjf^rf bezeiiga Sieb VII 10; fehlt in JJ, jedoch JG 106 bezink Sieb,

^x^o bästöqa eine ungefähr 0,75 m hohe, bauchige Tonkruke mit schmälerem,

geraden Halse IV 20.
j^x^j bastiqa cernnige Bastik von Tschermük XII 4. Bastik ist eine sehr belieble

und verbreitete Leckerei aus Traubensyrup. Dieser wird auf grober,

reiner Leinwand dick aufgetragen und in der Sonne getrocknet; dieses

Verfahren wird einigemal wiederholt. Endlich wird die Leinwand auf

der Rückseite mit Wasser ein wenig befeuchtet, worauf sich die ganze

Lage des eingetrockneten Traubenhonigs leicht ablösen Iässt. Diese wird

nun beiderseitig mit Weizenmehl leicht eingestaubt, um das Kleben zu

verhüten, und in zusammengerolltem Zustande aufbewahrt. Für den

europäischen Gaumen schmeckt der Baslik etwas fade märdin-ar.

bastiq.

*Ui.-.äj bäjiv Mandel. JJ 37 ,b.
(JMj^o bagdädll türk. Adj., abgeleitet von Bagdad Y37.

^i-i ki baräne cäv belakä (wir werden sehen), wer der Widder mit rollendem

Auge ist X 4. Die Kurden lieben bei der Schilderung männlicher Kraft

und kampfbereiten Mutes das Bild des kampflustigen Widders heranzu¬

ziehen; vgl. V 63. SGI 287 wird jJo mit j£> in Verbindung ge¬

bracht. Ich möchte mich eher der Meinung meines Gewährsmannes

anschliessen, der das kurd. bäläk vom \ulg.-ar. Jp^? (Belot, sub

ecarquiller les yeux) herleitete, beide für identisch hält und darnach

übersetzte. Märd.-ar. bahlaq bedeutet nach E «die Augen rollen,

herauswälzen», und baräne cäv beläk ist ein Widder in Kampfeswut,

der die Augen rollt und herauswälzt.

<^ü-> JJ 55: belki vielleicht XII 10.
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*jy^ JJ 55: bellür Flöte; Flintenlauf.

.j-UJj lilendärä höpan die einsamen, verödeten Dreschplätze XVII 1, 4. SGI

*or? JJ 56: bän Zwirn, Bindfaden.

*0^j büt Schlegel, Keule vom Schlachtvieh oder Wild. türk. Cj^j ' ^ ; i.^.
* \S)5i JJ ü8; böri das Rohr der Wasserpfeife, auf welches der Kopf aufgesteckt wird.

*jy> JJ 59: böz blau. Isf. oY \*> bläulichweiss.

c&fzt JJ 59: buhürl du bist vorübergegangen XXXI.
o^-"-«-? JJ 62: be-b'hlze er wird hören 145.

\Jl^'J^ JJ 62: pävrä zusammen 1121; VIR 7, 15, 19.
crt-i JJ 62: bihne Geruch, Duft 1119.

^^.U^ JJ 68: be-nämüso o Ehrloser! Villi 0.

^Ab JJ 73: pä|na (mit sehr scharfem * zu sprechen) breit.

y.y. pärpare zerine goldener Flitter (als Ilaarschmuck) 1147. Vom ar. ff ?

*^rf. pärcä Stückchen, Teilchen II 55. JJ 76.

^y. pirs: pirsik z' däve mämu alän feliti eine Rede ist dem Munde Mamu

Alan's entfahren 1154; E kaläm. JJ 76.

^Lio^. JJ 77: häle mämu perisänä der Zustand Mamu's ist zerrüttet 1137; E

maidüm, herbän, werän. JJ 139 unter JU..
* ji. JJ 78: päze kwiv wildes Bergschaf, Muflon (ovis Gmelini).

<*^-~-?. piista. pästäö schwermütige, getragene Vortragsweise eines Liedes; ein

solches Lied selbst XI 0.

fU-~o JJ 78: pismäm Vetter 114.

»jbo. piväz Zwiebel. JJ 90 -.U.o.

* \S)tf- Pöri eine Baumfrucht, etwas grösser als eine wälsche Nuss, mit Stacheln

besetzt; wird gestossen bei der Gerberei verwendet.

jy. SGI 290: lä puze hendära auf dem Gipfel des (Berges) Ilendarx V47;
XIV 7.

J^^. pösl davä Kameelherde V 67. JJ 59, Isf. ov j>$i Elf. J£> troupeau.

* j^ pähriz grosse Fastenzeit der Christen. JJ 77 ^*ß.; Isf. ai y>^ .

<J~o JJ 86: pjte Frau Uli.
JU^o. JJ 88: pesmäl Schürze 1X9.

ljrÄ^j. JJ 88: pesika swärä früher als ein Berittener, vor einem Berittenen (sc.

kam er herab) XVI 2.

^w JJ 89: pehambär Prophet III, 9, 12, 19, 41, 42 etc.

JU-o pfelek pelek Schritt für Schritt VI 20; pöl Schritt.

ctLo JJ 90: pälaneki Schlag mit dem Hufe II 1 6.
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^;Ij JJ 92: täri finster X9.
ySp täzi Windhund IV 28. JJ 92 ^13; Egh. 53 ttezi.

cuiib JJ 92: tästö Mittagsmahl 1116; E ar. gadwijje.

*0UXj tebbän Unterhose. np. o1-?-^'; märd.-ar. tebbän.

*,j-«*-j' tebsi kleine Schüssel aus Kupfer. märd.-ar. tebsl, pl. teWsi; lürk. {_f^.-ö;

Egh. 55 tepsl Teller.

£*J Isf. ir: tähtä Felsblock IV 17.

Js? SGI 292: tälal (mit scharfem d) bitler IV 23.
*y tär Schweif.

^y JJ 98: trie qalamdäre Trauben von der Sorte «Kalamdar» XII 8-9.
&./ ofi häspe hwa tezä kir er tummelte sein Pferd. 1140; E täla 1-ehsän,

taräsu. Sowohl die kurd. Phrase, als auch die ar. Glosse bedeutet wörtl.:

'er stopfte sein Pferd voll, füllte es an'. Eine freundliche briefliche Mit¬

teilung "des Herrn Prof. Alb. Socin bestätigte mir, dass taras und tala
im Märd.-arab. 'austopfen, vollstopfen, vollfüllen' bedeute. Die mir gleich-

zeilig gewordene Erklärung von tala gedenke ich an einem anderen Orte

zu bringen. Mit der vorliegenden Phrase kann wohl nichts anderes ge¬

meint sein, als dass der Reiter durch allerhand sogenannte «Hilfen», wie

z. B. Anziehen der Zügel und gleichzeitiges Sporengeben, sein Ross in

eine gewisse Aufregung versetzt, die es zu einer bestimmten Kraftleislung

geeigneter macht. E: au merev tlenge hwa tezä kir 'dieser Mann

lud seine Flinte'. JJ 99 ^jj'S .

o>j*\j& tii cemä sere simböze tävra nä-ki? 'Warum wendest du den Kopf Schim-

boze's nicht zwischen [sie] hinein'? VIII 13. JJ 101 Jp' i; Egh. 55

fiev; vgl. die analoge Bildung von iJ^j JJ 62 und in Gl.

*^^S'S taqtöqa ein dreieckiges Amulet, aus Wachsleinwand genäht, welches Koran¬

verse enthält und unter der Mütze (kymme ^) getragen wird.

* Jj JJ 103: telli baumloser Hügel.

J£ Isf. ia: * teli Finger; pl. telia oder teliän; wäke teli oder teliän finger¬

artig, sere rime wän telinä därzinä 'ihre Lanzenspitzen sind wie

nadelartige Finger' V 3. JJ 104_jJj; vulgär.-pers. Jß.
^ JJ 104: tümm immer IV 5.

^;Ur tammärike hodö Schläfrigkeit von Gott (gesandt) XIV 2. SGI 293 ,Ur.

J-r* be tämbäljnä 'mit langen Locken sind sie' (sc. geschmückt) VI*; märd.-ar.

pärcäm, pl. päräeim (türk. c^yj. SGI 293 ^yt*; Isf. ^sp^ü.
<£-£ JJ 105: täng u bare Gurt und Obergurt (beim Sattel des Pferdes) V5.

SGI 294 ^UJ.
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artig, sere rime wän telinä därzinä 'ihre Lanzenspitzen sind wie

nadelartige Finger' V 3. JJ 104_jJj; vulgär.-pers. Jß.
^ JJ 104: tümm immer IV 5.

^;Ur tammärike hodö Schläfrigkeit von Gott (gesandt) XIV 2. SGI 293 ,Ur.

J-r* be tämbäljnä 'mit langen Locken sind sie' (sc. geschmückt) VI*; märd.-ar.

pärcäm, pl. päräeim (türk. c^yj. SGI 293 ^yt*; Isf. ^sp^ü.
<£-£ JJ 105: täng u bare Gurt und Obergurt (beim Sattel des Pferdes) V5.

SGI 294 ^UJ.
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J?JÖ JJ 106: kätia teüge 'er geriet in Bedrängnis' 11 43; wörtl. Enge, Klemme;

E ar. mediq.
y jiki tau belinjl ein Ort. der noch höher ist XIV 7; XVI 8. JJ 175 ,_^~>-

_,l^aoy äz töbadäräm 'ich hin ein Büsser' VI 3. vgl. JJ 107 ;ir^y.
^y * törin; vän törna 'diese eleganten, schmucken' (sc. Männer) XV11I 5.

JJ 1 08 0;;y.
jy SGI 294; Isf. «: tos Slaub X3. liirk. jy.

<^-^y JJ 109": * tünna es ist nicht, es gibt nicht; tüna 1 78; tunina I 52.

*yö JJ 111: tez Zündplänne des Feuersteingewelires.

I
Jj^ JJ 116: Isf. va: jägärä pl. Mut (wörll. Leber) X 10.

j^Xa. jelid: be jelide bi-llzin 'mit dem Wurfspiesse (oder Wurfstocke) werden

wir spielen' 1159 märd.-ar. jelid (-^?.^); vgl. IIS 60: jelid und

SGI 293 jojo-.
v_)Ua. janäbe tä 'deine heilige Person' (auf den Propheten gemeinl) II 5

ar. oUi.,

*Ia- JJ 1 1 9: junnätä bäqijä 'das ewige Paradies' II 28, 35; junnete III 10

ar. Ä^»b iUi.
*<J\?? SGI 294; Isf. Ar; jöwänl Fohlen.

Cjy*. JJ 119: jöt bi jöt je zwei und zwei VIT.
yOy*. JJ 120: lö jötkario o Ackersmann! XXIV 1.

*>y* jüd Wasserschlauch. Isf. Ar cij»=*.

i
^U>. Isf. vr und l.U. JJ 126: cäwa wie inlerrog. 120; wird sehr oft anstatt

cemä «warum» gebraucht. Vgl. den Erklärungsversuch bei Egh. 32 unler

äewa.

* ff- JJ 128: cärm Leder.

cUaä. fefik Kopfluch der Beduinen Y37 ar. ä-^»X

*,3-*% JJ 129: (äqmaq Füntenbahn.

^jJK^. JJ 129: bc-cikjnin Imperat. 2. pl. stosset hinein (sc. die Dolche) 1102.
JJ 130 ^jJtts^..

*0Ujcu- JJ 131: tientlän nicht datnasciert; ordinär (W:affen).

oJ^. JJ 133: ewike Sperling XXVII 3.

jU..^ JJ 135: cc cäg zu welcher Zeil? wann?
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U=» JJ 136: cäke sengäle das Gebirge von Sindschar XII 5; da cjera im Ge¬

birge XX 2.

c
EU JJ 138: hajhajike Schwalbe 1138.

* ,j\f a*5* ^yJi^Mi EU. haj mestafawi bahcä säraj Bezeichnung einer Art von

Damascierung an Waffen, aus kleinen Ringelchen bestehend.

l-^. JJ 140: häbba baräne Regentropfen XXIII 2.

£y i_-^- wünschen, begehren: di'Ie me hab-bü mein Herz wünschte XXII 3. E:

qalbi jirtd.
uU. mawize habäbe Rosinen von grossen Weinbeeren ar. vU^ grosse

Wasserblase.

^f. JJ 141: hart kolig XXI 2.

Kj^>- hus still, lautlos: hus bü er verstummte 112.

ebi^. Isf. aa: hesk stark, hart, trocken 147. JJ 102 eUx».

0jjJIC&=>. bä-hasikinä Imperat. 2. sgl. stopfe hinein 1100. Elf. &£<*- bourrer.

^y-^a- hosine da rima Geklirre der Lanzen Y49. Vgl. ar. J^s^~ und

JJ 157 oj^*--
0# jboa. hasär bün belagert werden VII 12. JJ 142 ;U>^.

JÜLw högir u haväla Genossen und Kameraden XIV 4. JJ 447 Jüu>.

^Sj^U. haläwe bekannte orientalische Leckerei, Ilahva XII 7 ar. ^5^=-.
uly^s- halöbl traurig; E hazin: däiigeki halöbl bi-lelinä 'stimme ein Klage¬

geschrei an' V 6.

y-u~ hinära denke Granatäpfel von Derike XII 6. JJ 451 ^bu.
*>J^=» hantüf eine birnförmige Galle der Eiche, 6 cm lang, 3 cm breit, wächst in

den Astgabelungen, zeigl mehrere Ausschluptlöcher des Insekts, enthält

ein braunes Mehl, wird geslossen zur Gerberei verwendet märd.-ar.

hantüf.
^f y±. scheuchen, jagen: hau kir erjagte (so. die Burschen) VII 3. Isf. ni y>;

IIS XLI1 74 qäw kirdin rufen.

0b~a. SGI 298: äze be hajräna ich bin im Staunen oder ich bin mit Staunen

(sc. erfüllt) II 50. Das Wort erscheint in meinen Texten sehr häufig

und stets nur substantivisch gebraucht VIII 9; sere me b' hajränö mein

Haupt ist in Verwirrung V25.

oyl=- JJ 147: hätüne Herrin, Gebieterin (nicht

190, 97.

* Ehefrau»; so ausdrücklich E)
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<yy'U. Adj. von ^y'U.: telie hätünia Frauenflnger d. i. Finger der Frauen V73.
^U. JJ 148: z'-böe hätiri um... willen, wegen 168; E ar. la-häter y^uJ.
^U. JJ 149: häna gerdäne die Stelle des Halses XXX 4.

*<*JU. JJ 150: hänä Zug des Büchsenlaufes; bellür säs hänä Büchsenlauf mit

sechs Zügen. JJ 257 aölä-*-**'.

**JfL. häzna Kammer des Flintenlaufes. JJ 155 <>~b.y-.

;U^- JJ 156: hasär bü er verlor (im Spiele) 1119.

usiU. z' haläfe ausgenommen, ausser I 96; VIII 20 ar. vjbbi..

^^U- haläwi durchscheinend, durchschimmernd XIII 5.

cxM- SGI 299: rü hämjli geschmückten Antlitzes XXX 2; E wija muhammale,

muqasqase, 'mjäddale.
^=äi- JJ 159: bist u jek haujär einundzwanzig Dolchstiche 1 179.

c^jJly. JJ 161: den Lockruf ausstossen, locken do hwendl du locktest (wie ein

Steinliuhn) XIV 6; do-hwinä er liest 1137.

^>y^~ JJ 162: hwadie male Hausherr III 6; mala Hausgenossen XXXII 6.

(jii^. JJ 164: hwarine Speise Hill,
^y- JJ 164: hwazia dass doch! Wunsehparlikcl mit folgendem Optativ XIV 7.

Isf. ii by- ' ,j;y- .

^y- JJ 165: hwina Blut 167.

Uy. ' oy. JJ 166: hwähä Schwester 121; hwäskä Schwester 118. Dieses letztere

Wort soll nach E bohtaniscli sein. JJ 165 »üioy..
by. JJ 167: hujä nä-bün sie waren nicht zu sehen 131; hujäja es ist klar,

deutlich IV 13; E ar. fasih, mubejjin.
Jby. hajäla dile me Verdüsterung meines Herzens! (Klageruf) V 34; mürd.-arab.

hajäl Schatten. Egh. 16 xaejal, 17 xijal Vorstellung, Gedanke.

b da hinab, hinunter, herab; da däe aul! hinab! XI; vgl. c^.ß\>, o-r^'
a^\>. Egh. 48 da Verbalpräfix (ohne Angabe der Bedeutung).

* yj>\> JJ 171: das Winzermesser; E ar. meksah. HS 65 das.

o^b JJ 171: dä-kätin ze sere diärki sie stiegen herab vom Gipfel eines Hü¬

gels. I 30 und zahlreiche andere Stellen,

^b^fb dä-dä-gäria er steigt, senkt sich herab (der Schatten des Abends)

XI1H; E nizil; Egh. 48 dagajfin herabgehn; daga3fandin herunle-

rtreiben.

üjib JJ 172: dä-t-äni (die Karawane) stieg herab VII 8; XIV 2; E ar. nizil.
}\> däwa cinäre die Zweige der Platane XIX 1 .

*£,b> Isf. i-o: dabbän eine Art von Damasciening, die deutliche Ringe zeigt; an

schweren Hiebwaffen gebräuchlich.
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J^-> dahle Obstgarten märd.-arab. dahle; SGI 304 J=o.
y därä Länder, Gegenden 115 ar. y>? Egh. 50 dter Ort.

0y) y Isf. m: 18 mä där-bü er kam über uns, überfiel uns Villi; E tälajü
lalejnä.

^y JJ 177: därke mala me am Orte meines Hauses XXXI.
c^^Sy JJ 180: därgesttja Braut, Verlobte 118.

*^y JJ 181: däri Tür.

yy JJ 182: deräi, dräz, dyröz, dröz lang Adj. IV 15.
t^i> davänca Pistole 145. JJ 175 *^bj.

J.> daqq Schlag IV 32 ar. J.>; vgl. unten 1y£>.

JJ> dälile Geliebte XV 3 (nur einmal vorkommend). Vgl. JJ 189 JV>.

JUJi SGI 305: dilin Beinkleid XXI 2.

^to> damän traurig XV 1 neup. 0U>.

y^i> dänge"ze Meer IX 1 5 türk. yj>.
(jjj JJ 191: jeki din bü eine andere war es 117.

y JJ 191; Isf. nr: däu, däue Buttermilch IV 2. So von E erklärt und durch

das ar. läbän. das in Märdin «Buttermilch» bedeuten soll, übersetzt.

Später erklärte mir E dass in einem mir dietierten ar. Sprw. vorkom¬

mende läbän als gekochte und durch Lammsmagen zum Gerinnen ge¬

brachte Milch. Leider übersah ich damals seinen Widerspruch, den ich

heute nicht mehr zu lösen vermag.

_>y JJ 193: dör hat le-ser mämu die Reihe kam an Mamu 184; dör ent¬

spricht mehr dem franz. tour.

^> düreka Liedchen, Couplet, Tanzlied 137; VII 0; dürekeki 135 enthält

das Affix jJ der Verkleinerung -+- dem ^ der Vereinzelung. ar. _y Elf.

>-^-«y JJ 194: dösta mä unsere Geliebte 1 82; döste me meine Geliebte 195.
Isf. i ir* iil£**y.

*^-£y JJ 194: dösäga mirä das Kissen des Emirs VI 15.

V>V JJ 195: duläbe Spulrad VII 17.
;b> JJ 198: diärki Hügel 131. Nach E genauerer Definition ist diär ein

schwach bewaldeter, am Gipfel baumloser Hügel.

<j/*>jk> Adj.: caqqäl u baqqäl edjärbekrija die Mäkler und Krämer von Diarbekir

V72.
»tibi JJ 199: dlkö, pl. dikä Hahn.

ct> JJ 200: dihn bü verrückt wurde er I 60. E bemerkte, man könne auch

din sprechen, dihn sei aber richtiger; es weisen aber alle Autoren nur

din auf XVI 4.

o^J> JJ 200: diwäne Halle, Empfangsaal 113.
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\j JJ 203: hode ise tä rast mä-jnä (i. e. mä-Inä) Gott befördere, begünstige

nicht dein Geschäft, lasse es nicht glatt ablaufen 18.

c; SGI 307: rühl mämu die Seele Mamu's 1149; E machte mich noch beson¬

ders darauf aufmerksam, dass das Wort im Kurd. kurz gesprochen werden

müsse. Egh. 63 füll.
:^y> JJ 206; Isf. m: raht dauletlü Patronengürlel für 25 Stück; raht be risän

dasselbe, nur etwas breiter und mit langen Lederfranseu geschmückt.

*Lpj ris Franse, v. Gl. c~^-;.
ex:?-, rävin laufen 172.
^ij JJ 209; raqse Tanz IV 37.

^) Isf. irr; rakäba Steigbügel II 60; cf. JJ 209 ^yy
o) JJ 215; rihä Bart, Kinnbart IV 6.

* ^ij JJ 220; zäbaäs Wassermelone.

Oi*. )j Se'D werden; z6r bü er (der Morgenstern) wurde gelb VIR 2.

fMj SGI 310; zaläme Mann 13; märd.-arab. zelnia mächtiger, kräftiger Mann

121.
* £>Uj JJ 224; zemmän Zunge, Sprache.

* ipy°j zämzälaq persischer Flieder, neupers. cuiyy
JJjb^ zenäräki b'linjl ein hoher Berggipfel XIV 5; E ar. ras jebel 'äli. SGI

310 jbj.
0U^ JJ 225; SGI 310: zindijäne Kerker 1123; gleich darauf zindäne 1124.
aif.j zerin: pärpäre zerine goldener Flitter 1 147. Der vorliegende Dialcci

macht einen scharfen Unterschied zwischen zer «Gold» und zär «gelb».

Von zer wird das adj. zerin «golden» gebildet, das nicht mit ^y^
JJ 222 zu verwechseln ist; vgl. SGI 31 Oyy Isf. irryj und irv ^y

yj,j 2e, vgl. I 5 und ^5.

* jjb» JJ 233: säq Drücker oder Abzug der Feuerwaffe.

* ^f^ JJ 235:supi Laus.

y~> JJ 235: £stra cäva die Tränen der Augen XXIII 2.

J^~) JJ 236: sätiläk börgol ein Kessel Geü-cidemuss XXIV 4; märd.-arab.

sutul. Nach E ein kleines, kesselartiges Kupfergefäss mit enger Mün¬

dung und reifenarliger Handhabe über derselben. Elf. J^*».
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^U-X^o be serwäleki sätmäwijä (die Reiter) sind mit Hosen aus Tuch versehen,

die oben breil, unlen schmal und mit Gold gestickt sind V 38; so E.

*,J^^»x^ stambüli ordinär, nicht damascierl (Walleu); vgl. ,yU;J und 0by-i^..
* r^ säcem Flintenschrot, Hagel. Isf. i=i ^.L= (lürk.).

y* JJ 237: sere rime Lanzenspitze Y3; sere sibäki bei Anbruch des Mor¬

gens, am frühen Morgen V46.
y JJ 238: suräjä 189; suräja 195 Geheimnis.

^\f* JJ 238: seräe ärzeriime das Seraj von Erzerum XV 5.

y.yco serdär Heerführer VI II 4 pers. y>-~>; Egh. 24 saTdaT.

* o'-yr-' sermiän Haupt, Anführer einer Lande oder 'Aschire, E. Diese Bedeutung

kommt mir jedoch etwas zweifelhaft vor. Das Wort heisst sonst seräk.

Isf. irv ^U-jyj uud JJ 241 iS^y^.
" ^y^ siaöurl Eichhörnchen. Isf. in ^$y.~>.

J^j ärde sögol magerer, steiniger Boden XXIV 1. E ar. besä (^>.L'!)
Elf. J-»-^ maigre, chclif.

oyi- JJ 242: sifre Tisch 1118.

s o^^i*j stire gesetzte Eiei' (in Österreich auch «Spiegelei, Ochsenaugen» genannt);

ar. Jalpl yi-i Eigelb? Die Eier werden mit Traubenhonig Übergossen

genossen.

cUxM-w Isf. pf-: salämät Gesundheit, Sicherheit II. 'i(l ar. Ä^Uo. JJ 244

jy^bo; Egh. 21 sielamret' heil, gesund.

<-*i~> se säläfe swära drei Truppen Reiter V 1 ar. yO*o«Jl ^bS avant-

garde Elf.

^U_w naväla semäka Sumachtal XVII 1 ar. jbt-i.
* jy_*o simbeli violett (Farbe); adj. von J-y>. Hyacinthe JJ 245.

^y^o JJ 246: sinöre däiigeze das Ufer des Meeres 1X15.

u-" JJ 249: * sih Schallen; sika ,'äser der Schatten der Abendstunde XIII 1.

O*o JJ 249: se, sise drei VI. Nach E können beide Formen substantivisch ge¬

braucht werden. Altribuliusch ist jedoch stets nur die nicht verdoppelte

Form gestattet.

ßyt, y\.& §At u gilt n Schätze XV 6; E ar. zahäir (ySU-i).

Jbi. JJ 253: bä jabäka salino um [ihre| Mäntel f waren | Shawle [gewunden,

als Gürtel] VII 5.

J^iio jezmä siftelijä die Stiefel sind mit aufgekrümmten Spitzen versehen V 38;
darnach entscheide SGI 315 ,J.xi_£>.

j-i> äaqq Spaltung, Durchbohrung ar. ,y£>; §aqq u daqq z'-böe täjä eine

Verwünschung. Etwa: 'Hieb und Schlag über dich 1 * VI 32.
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fJ* JJ 261: äemm besondere Art von Schuhen 1118; E ar. mesaje.

Isf. iar tJUio Art Schuhe, wie sie Frauen und Goltesgelehrte zu tragen

pflegen.

^.xJbyii JJ 262: be-sawutinä Imperat. verbrenne I 62.
;yi, ^5. JJ 263, 266: swire Schwert 174.

oi^ JJ 265: Iwtnä mämu an Stelle Mamu's 185: le-swina an Stelle von,

anstatt XVII 6.

* yi~> sir das Weinen; tu cema sir de-ki warum weinest du?

JJ 266: sira Most.

häspe wänl sinin ihre Pferde sind Fliegenschimmel VI"; so E, nach

welchem sin hier gleichbedeutend mit simböz (jvyyi) ist. JJ 446

c^-&* und 267 ^^m.

gyo JJ 268: sibe, sjbä Morgen, adv. 1 65, III 2: sybe der Morgen 1 115: sere

syhäki am frühen Morgen V46.
0ii y^> säbär bün sich gedulden; säbär nä-bü er geduldete sich nicht 1 168. JJ 269.

^oUc° sahäbe die Freunde des Propheten 113; ar. Lls*°.
"i.*ya surma eine Art von Damascierung an Wallen, die dem europäischen soge¬

nannten Bornard-Damast ähnlich sieht; tiirk. ^^.
^jX^=, srni grosse, runde Schüssel aus Kupfer XXIV 3; E ar. seilte. JJ 270

verweist bei ,_y-o auf das ar. cj3^0- 'cn halle jedoch die Ableitung von

dem vulgärar. £^-^ grand plat, Elf. für die wahrscheinlichere,

j^-o sajden Jagden 126; ar. ->--°-

<>vXkjU> zebtije Gensdarm XVIII 3; vulgär, ^kibi, pl. &Xk»U>.

j\y. zerär Schaden 179.

JjU» täqe sipia weisses Jäckchen IX 9. Nach E ist es ein Sommerrock oder

Sommerjäckchen, kurz, leicht, weiss, rot eingefasst. Es wird von beiden

Geschlechtern, nur mit einem Unterschiede im Schnitt, getragen. Elf.

j£lT collet.

Ai'-J» tabäqa Stockwerk 1155; ar. ÄXJ*.

^jJlXt JJ 275: davanfiä be-taqinjn die Pistolen werden wir krachen machen

145: dc-taqinin sie machen krachen (sc. die Pistolen) 147.
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jMi JJ 276: taläka Scheidung, Ehescheidung XVII 3; ar. JNU».

<_äty> Isf. m; tawäfa seha der Besuch eines Gottes, gelehrten. (Ohject. Genit.)

XXIII 3.

* iyy> JJ 276: rim be top Lanze, au deren Knopf zum Schmucke ein Bund Sü'auss-

federn befestigt ist.

jy= JJ 277: töq Halskette VI 16.

U* JJ 280: labe Mantel VI'.
i_Ax* JJ 281: lazäb Ojial, Pein, Schmerz 1 168.

cyj-y ij?-y 'UIJl7' l1'11".!? Geschrei VIT.
Jpf JJ 280: lärza Ehre VI 10.

jyi* JJ 282: ijsqe Liebe 110.

>if\s. jakrüd Schuft, Schurke; här jötl jalädi lakrüda vor zwei Schuften von

Henkern V50; märd.-arab. lakrüd, pl. lakärid. Nach einer freund¬

lichen brieflichen Mitteilung Prof. Albert Socin's bietet Landberg, Pro-

verbes et dictons du peuple arabe, Leide 1888, pg. 413, dieses Wort

in der Form 0«y^ maquereau (Kup)iler).

Jtis Isf. ivr; b' algäliki jaräbinä mit arabischem Kopfhunde sind sie (sc. i'w

Reiter versehen); ar. JUs. dicke, elastische Kameelhaarschuur zur Be¬

festigung des Kopftuches; märd.-arab. aigäl.

_,U gäre da fadläna der Ansturm (eines Reiterangrill'cs) der Fad'an-Beduinen

VI 4; gärek de-dä er machte einen Reiterangriff V 15; äme gär bi-
kin wir werden einen Galopp anschlagen I 44-45, SGI 320 fi.
JJ 147 führt dasselbe Wort in der Form ^U. an und leitet es wohl irr¬

tümlich vom neupers. ^U. ab. Ich halte dafür, dass das Wort arabischen

Ursprunges ist. Elf. yi\ galoper und s;U Incursion des ea\ aliers dans

un pays.

* tjbä* giSäfe Maulwurf. (Unsicher). Etwa vom ar. j, Uü. penetrer dans? Elf.

,_^i* gazäb bü er wurde zornig II 61; ar. ^.-?z.
^.jJiyi JJ 286: hode gafrinä Golt behüte, bewahre, beschütze, verschone (ihn vor)

V 1 2; die ursprüngl. Bedeutung ist «verzeihru».

ct./ y äze nä d' gamma nä-kim ich kümmere mich nicht (um) V69; ar. y.
\i^ JJ 287: swäre jengen u qaugenä sie sind Beiter des Kampfes uod des

Krieges V4: * qäuga Krieg,

^.^y SGI 220: gäjidi er geriet in Zorn II 37. JJ 167 cA->-^-
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^U fäse mohämmed tumänl so heisst nach E der Fez (Tarbusch) von der

Facon, wie ihn das reguläre türkische Militär trägt V56. JJ 292

^i und 276 o1-^-
*-SU lasire fäine der verräterische Stamm V64; So E; ar. Ä-SU chiche,

avare. Elf.

^yx» fitne Gottlosigkeit, Verruchtheit 1171; ar. Ä~ui.

't\f fräga Töpfe IV 25; JJ 290 Jly.
*<Oj SGI 321: filäh, filähe Christ; au meräv filäjä dieser Mann ist ein Christ

(eigentl. «Armenier»),

cyjxyä felitin entfahren 1154.
^jJU-f.» JJ 295: tu nä-fahmeni du verstehst nicht XVI 5; äz de-fahminym ich

verstehe XVI 7. JG 224, JV» 275.

»dJUs vennäna runde Holzscheibe, die bei einem Knabenspiele geschleudert wird;

märd.-arab. vennäna.

^yi" SGI 322: war so, auf diese Weise 167, 167; derartig III 17. Ist wohl

zu erklären aus ^ JJ 436 «dieser» und Kc,> JJ 215 «Weg», also «auf

diesem Wege». Ich hörte zweifellos w, aber dieselbe Erklärung würde

auch für ^y^' Geltung haben'; cf. jedoch Egh. 45 wefa sogleich, sofort

(verkürzt aus by wera= mit diesem).

^jjJty^i' JJ 300: vä-d'-gärjnä er macht zurückkehren, d. h. er schickt zurück VI 8.

jyb^&i JJ 301: gärek vä-d'-gärija er wiederholte den Reiterangriff VI 6.

,jyjls le qärsijä es ist (liegt) gegenüber XVIII 2 ; tiirk. ^>f.
* JAS qäs Deckel der Ziindpfanne der Feuersteinflinte.

^y^U. JJ 303: kunderci Maultiertreiber XXV 0.

^^is JJ 305: qäurma erst gekochtes, dann gebratenes Hammelfleisch, das in dem

ausgelassenen Talge der Schwänze des Fettschwanzschafes conserviert

wird.

Ai^y qabrgä 111 8; * qabrgä, qabrgäe Schulterstück (eines Schlachltieres.

HS 77 gaberjeh Rippe,

libü qobjk Kuppel 1X5; ar. Ä^s.

v fjJ> qädam Schritt 171; ar. fjj\
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iyly qrtui König (der Ungläubigen) 1156; märd.-ar. qrän; v. Isf. nr J\y.
\yy JJ 310: qribe Gevatter III 2 und an zahlreichen Stellen dieses Stückes.

jrMy JJ 310: hägär tä käzänj kir wenn du gewonnen hast 1113; JJ 32

sub. rfo, i_j.
bis JJ 311: qä'M 118, qäsä IUI Priester.

Mä JJ 312: qotjq Steppenhuhn, Alchata (Pterocles Alchata) 1X6. (Ich stellte

die Art nach einem lebenden Exemplare fest),

^^ibys JJ 314: t6 cähre hwa qolüpänd du hast dein Antlitz (unwillig) verzogen

XIII 9.

;U.^j> qalamdäxe eine Traubensorte mit länglichen Beeren XII 9. JJ 315

tJj> JJ 315: qälane gäure der Brautschatz für die Geliebte VII 21; mit Prosa-

accent qälan, qaläne.

* Eys qlöc Hörn. JJ 340 ^yX
0ys JJ 315: kalüne Pfeifenrohr VIII 12.

£j> qinn kurz, klein; qinnä male die Kleine (d. i. das Töchterlein) des

Hauses XXX 2; E. ar. eqsajret el-bejt. SGI 329 0i; Egh. 9 kjn.
jy JJ 315: känjä es ist gut 1124.

cf Isf. r--: qün Podex; qüne rirae der Fuss der Lanze V 3; Gegensatz: sere

rjme die Spitze der Lanze. JJ 342 ^J\ SGI 330 ^y.
* jjUxiy JJ 319: qundäga Flintenkolben; türk. 3^y. Isf. r-- ^Uiy.

*>G, ^y qäwe rebbäd Steinhuhn (Caccabis saxalilis; ar. hajel), das als Lockvogel

gebraucht wird. Der Hahn des Steinhuhnes wird in Gefangenschaft ge¬

halten. Im Frühjahre wird er auf den bekannten Balzplätzen an einem

Fusse angebunden und lockt durch seinen lauten Balzruf die Steinhühner

herbei, die dann mit leichter Mühe erlegt werden können. Genau dieselbe

Jagdart wird nach «Brehms Tierleben» in Spanien auf das verwandle

Caccabis rubra angewendet. Ein solcher Lockvogel wird dort «reclamo»

genannt rebbäd vom ar. jo, anbinden? JJ 344 y perdrix; Egh. 8kaew
wildes Huhn.

*iU. oj^s qähwa-hänä Kaffeehaus 1136; neupers.

,3 qaj wieder, nochmals III 6; E ar. kemäii; wie comparat. III 17; IV 9;

V40; E ar. kännu (<Jl*).

il

* t^JG käsa breite, seichte Schüssel mit Boden aus unglacierlem Ton, um Wasser

darin zu kühlen. Isf. r-f liUofc.

SM JJ 322: qägete Brief 1132.
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*fK JJ 322: kavir Widder von 3 3 V3 Jahren. (Die Altersbestimmung scheint

unsicher zu sein).

J¤ JJ 323: qäl alt IV 26; IX 7; Grossvater IV 33. IIS 51 bäwä käl
Grossvater,

^iiy JJ 324: Isf. r-=; kavänl (metrisch accenluiert kaväni) Hauswirtin IV 20.

L_yy kopköpe da davänca Geknatter der Pistolen V48.
i_>lx* JJ 323: kätäba Buch (sc. der Koran) II 59.

Jcs JJ 332: qutäna Leinwand VIS.
* JZS kitäl ein Gericht aus Bulgur (J* y) bereitet, mit Fleisch gefüllt; etwa

«Fleischkloss». JJ 325 M^s und Isf r-i S±zs.

ZrtP-S JJ 325: de-kävin |iäq(' sie verlieben sich (englisch: Ihey fall in love)

141: le-dü de-kävä er läuft, stürzt hinterher I 74. U 84 crz*^ i_y!

de-kä gäure rämisän er ging daran (d. i. er wollte, versuchte) die

Gelieble (wörtl. die Weisse) zu küssen VII 15: söre diära bilind de-

kätim ich kam auf einen hohen Berg XIV 1 .

y JJ 327: kärjän bedeutet nach E nur «Schafherden» Y68; märd.-arab.

kärijje.
* J^ / kär-kolän Wildesel (Equus onager).

JA? JJ 328: qarrää Müller IV 14. SS, oir.

otyf JJ 322: kerwäne Karawane VII 7.

* A-woy' karäsia Kirsche. JJ 374 ^y)^; ar. ys Elf.

4yf JJ 333: ke2äke Elster XXVII 2.

* ^J^-i käski irgendjemand; Egh. 10 kaes Persönlichkeit; kaesek jemand.

* 0ü' kä§ Wolle der Angoraziege, neupers. ^.i Seide.

^ijJLiui JJ 335: äwire hwa kesänd er zog sein Schwert I 74.
JJ 335: lu kustinamyn zu meiner Tödung, d. i. zu meinem Verderben XXI 4.

käb Fessel, Fesselgelenk der Pferde V 2; ar. ^^i.
*J\pX JJ 337: kavzäl Krebs.

oJjis' kavök Steinhuhn (Caccabis saxatilis; ar. hajel; (cf. jb^y) XIV 6.

Ich konnte diese Art nicht nur nach der Beschreibung meines Ge¬

währsmannes, sondern auch zufällig durch ein lebendes Exemplar,

das ich ihm zeigte, feststellen. Es ist also hier nicht JJ 338

d)yk£ tourlerelle gemeint. Dem widerspräche schon das Epitheton

«orangegelb», das vortrefflich auf die Bruslfedern des Steinhuhnes

passt.

^ JJ 340; Isf. tia; käläsä Stark, tüchtig XIX 4.

-'AjcxI? klica Brot aus Weizenmehl und Schmalz gebacken, ist sehr hallbar, dient als

Proviant für längere Karawanenreisen.

*j\y JJ 344: Isf. rrr: kwära bienenstockähnliches, ungefähr Im hohes, seitlich

v etwas plattgedrücktes Holzgefäss. Hat oben eine grosse Öffnung zum
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Hineinschütten des Getreides, unten eine kleinere zum Herauslassen.

Diese wird gewöhnlich durch einen zusammengeballten Lappen ver¬

schlossen,

^y JJ 347: kwir blind V66.
*^Sjyi lfuzI Marder oder Iltis; SGI 330 ^yj; Isf. rr- c^y.

l_rc~i~y kösefise Schildkröte IV 37. Egh. 11 lhisi; HS 83 küseh Schildkröte und

J. B. Nicolas. Dict. Francais-Persan, Paris 1885, unter tortue <_i«&s

kechef.

^Uuy * kösäk, kösek Erdscholle; baräne da kosäkä der Widder der Erdschollen

V63; V76. JJ 334 cl~X
*<0/ JJ 351: köla Diener.

b^y? JJ 352: kahrabäni aus Bernstein bestehend, bernsteinen VIII 12.
*<y_y kiba Gericht, bestehend aus zusammengenähten Säckchen aus Schafsmagen,

die mit Bulgur (Vgl. J*y) gefüllt und gekocht werden. Isf. rrv ouy.
^jyr JJ 353: kider wo VII 22.

uiy JJ 353: kefe wi hat Freude überkam sie 1145.

* J^ JJ 354: kel in Märdin ein Hohlmass, das 16 olcäk (mJ}\) fasst. Ein

olöäk enthält ungefähr 25 Kilo Weizen. So E.

ä

*\S JJ 335: gäli Rind.

(3)1^ JJ 356: cün gäzia sie eilten zu Hülfe 1144.

j>£ JJ 356: * gä, gäv, gäve Augenblick; gä gä bald bald IV 15.

JG 251, § 90 ge, ge, das im Lexicon fehlt; cf. neupers. ,y>l? =
manchmal.

*J^y.\S gäm6§ Büffel; JJ 356 J^-^JS.
f£ JJ 357: gaüra Ungläubige, Heiden 114 und an zahlreichen Stellen dieses

Stückes. Das Wort ist deutlich dreisilbig zu sprechen, da es sonst mit

dem zweisilbigen gäura, das «Gelieble» bedeutet, verwechselt werden

könnte v. Gl. ^ und II 4.
0y^ gedine bemühe dich! Sei so gefällig! XXXI 2; E. ar. etfäddall unsicher.

cjiji 0\f* de-kä gurän er machte (lärmende?) Vorwürfe XV 8. SGI 332 ^y*;
Egh. 14 güfin lärmen.

<>-^oy* däwä cinäre hg garbäsä die Zweige der Platane sind vernichtet XIX 1 ;

E. ar. muhärbäs und emgärbäs. Im märdin-arab. wird ^y- nicht

nur vom Zerreissen, Verderben eines Buches gesagt, sondern man nennt

auch z. B. eine stark beschädigte Mauer muhärbääs oder emgärbää.

Im Kurdischen hat das nom. act. S^f. offenbar die Bedeutung des

Zustandes des Verdorben- oder Vernichletseins angenommen, wie das
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vorliegende Beispiel zeigl. Anfangs übersetzte E be garbäsä durch

mahbüt d. i. «in Verwirrung gebracht» mahbüt ist wohl durch die

Bildung einer dreiradicaligen Wurzel ky. aus der vierradicaligen lyy-
entstanden.

J\>f* JJ 359: gerdäne Kinn, Kinnbacken (?) 18; So E sehr unsicher. Das

Wort wird wohl richtiger durch «Hals» zu übersetzen sein, wie bei XXX 4.

^wxjy* JJ 361: grcybe-din oder grö-din bindet (ihn) 2 pl. Imperat. 128.
Jz? JJ 363: de-kä gäffän er slösst Drohungen aus XV 8.

<Mf Isf. na; gelik Clitoris IV 35.
y? gülü Quaste, Troddel V38. JJ 365 Jy£
JS gäli Gesammtheit XI 9; ar. iXJS? SGI 333 Ji; Egh. 13 gaelli Menge.

fSS JJ 366: genjmme Weizen XXVII 3.

^yy JJ 367: bj-bezä 154, neben bi-be sprich, 2 sgl. Imperat., die gleich ist

der 3 sgl. Futur. Ebenso ist bj-bezyn oder bj-ben 182, sprechet,

2 pl. Imperat. gleich der 3 pl. Futuri.

)£ JJ 368: gäure (zweisilbig) weiss; die Weisse. Tropus für «die Geliebte»

VII 9; VII 15; XIV 4. Darnach wäre richtig zu stellen kl2e gauräna

SGI 327 unter jf. Siehe auch Isf. rrf.
;y JJ 368: * gor Wolf, neben gür VIII 6.

J\)£ JJ 307: gwizän Scheermesser, Rasiermesser XVI 1. SGI 306 c>^j9-

<U/ JJ 371: guläke Büchsenkugel XVII 5.

* l^S JJ 372: gihä, gihäe Gras.

,-^b <>S guh däin Gehör schenken; gühe hwa ni'i-dä er schenkte kein Gehör, lieh

kein Ohr 1168,
0j3\y£ Isf. rrr: äze nie vän swära bu-g'härjnem ich werde das Antlitz dieser

Reiter umwenden, d. h. ich werde sie zum Fliehen bringen Y7.
JJ 373 ^JjJl^y-fÜ

jiu^ SGI- 334: guhiä Baum mit essbaren Früchten von der Grösse einer ge¬

schälten Wallnuss. Die Frucht ist etwas glattgedrückt, erst grün, dann

schön orangegelb, enthält mehrere Kerne, die kleinen Citronenkernen

ähneln, schmeckt süssäuerlich. E ar. [ajzarän. Isf. rrrjv^.
Es ist der Azevol-Baum Crataegus Azarolus L. (Mespilus aronia Spach.).

*^2y? SGI 334: gö§ bün betäubt werden; Egh. 13 gez betäubt, verwirrt.

*o>UI JJ 376: läbbäde mit Lauwolle gefütlertor Wiuterrock.

a*y' yJ le-bär kfrin vorsetzen (eine Speise); lij-bär tä kim ich setze dir vor

IV 37.°

uy" lg-pie nach hin VI. JJ 84 ^..
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vJUI JJ 381: lingek Schritt 1109; E ar. hatwa. Die kurd. Form JJ 157

unter ojl^- war E unbekannt, dagegen gebrauchte er das ar. qädam für

«Schritt».

\yJ llrä Lira, türkisches Pfund (Geld) XXIX 3.

0iyj\UJ JJ 384: de-lälinin sie schreien 147.

f
*;U SGI 336: ma|r Schlange.

;U gaür majäre Flinten europäischer Erzeugung, die eine besondere Art von

Damascierung aufweisen X 6; XVII 2; cf. II 15 und Isf. rrv -=f.

!yo JJ 392: marr Grabscheit, Spaten mit einem Querholze über dem Eisen, um

den Fuss darauf setzen zu können. Das Querholz heisst nach IIS 49
isperek.

*^if> JJ 394: merev, meräv Mensch, Mann. Isf. rf- j,^ und SGI 337

* ^y meräve Freundschaft, Verwandtschaft. Isf. jtä*,f>.
Jiy märgöwa Wiesen XI 12. SGI 339 yyy^; JJ 395 ^y»; HS 90

merk.
Jjy mäzäqe di nizäme der Anführer der Linientruppon V71; E ar. räis.

^^x- mä§e Gang; määse de-mäsin stolzen Ganges schreiten sie XVIII 5; ar. ,_yS^.

^_yL* be mätrüba mit Musikanten 1144; ar. ^->f%\ E ar. bi matärbe

(3o,U«, pl. von s-irM- JJ 401 (yr^J SGI 337 vy-; Isf- rfr djjU*
^-^" JJ 403: miflisä Bankvotteur IV 6; E ar. miflis.
Ol£* JJ 403: le hwa mäkätä-bä gib acht auf dich IUI; Imperat. von mäkät-

bün, das als untrennbares Compositum betrachtet wird; sonst müsste der

Imperat. mäkät bj-bä lauten. E * äze 10 hwa mäkätä-bim ich gebe

auf mich acht; Egh. 47 müqat' achtsam; müqat' bun wachen, be¬

wachen.

*Jis^ JJ 406: mentää Keule 1124.

"do'j^j-u menderüne Walze aus Stein, zum Festwalzen des Tones auf den flachen

Hausdächern ar. &})jJ^. SGI 284 J*/^.
f^c munkir einer der beiden richtenden Todesengel XXVIII 2; ar. ßJd.
^ JJ 407: mine dass doch! Wunschpart. XIII, XIV 7, XXII 3.

,3^0 JJ 408: mörin pl. Glasperlen XIII 8.

^ti^> rjme duwazdä mauviki eine Lanze mit zwölf Spitzen V39; sehr unsicher,

cf. PL, I Abt. 33, Z. 1 wo das entsprechende Wort möfrik in

einer ganz ähnlichen Phrase mit «Spange (?)» übersetzt ist. Das bei

Isf. rfi sich lindende eliy hat eine hierher nicht passende Bedeutung.

otM-o JJ 410: maline (mit scharfem ^) Stute 114.
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unter ojl^- war E unbekannt, dagegen gebrauchte er das ar. qädam für

«Schritt».

\yJ llrä Lira, türkisches Pfund (Geld) XXIX 3.

0iyj\UJ JJ 384: de-lälinin sie schreien 147.

f
*;U SGI 336: ma|r Schlange.
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isperek.
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Jiy märgöwa Wiesen XI 12. SGI 339 yyy^; JJ 395 ^y»; HS 90
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(3o,U«, pl. von s-irM- JJ 401 (yr^J SGI 337 vy-; Isf- rfr djjU*
^-^" JJ 403: miflisä Bankvotteur IV 6; E ar. miflis.
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f^c munkir einer der beiden richtenden Todesengel XXVIII 2; ar. ßJd.
^ JJ 407: mine dass doch! Wunschpart. XIII, XIV 7, XXII 3.
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*Ly mö tief.

J\y~° JJ 412: mevän Gast 19.
*«^ JJ 410: mih, möh Mutterschaf.

Jiy-b JJ 414: na-hwäs krank 119.

* j-jb näris Art Damascierung an Waffen, wie feine arabische Schrift aussehend.

^b SGI 339: lu-wö näve auf jene Seite XVII 4. JJ 415.
y^yyob' nämüssize ehrlos V64;'v. JJ 416 ^^U.

j^ JJ 418: neöire Jagd 119.
* ^\yy näzräni ordinär, nicht damasciert (von Waffen). SGI 340 ^y>. Nach

E stammt das Wort vom ar. <^J\y°j ab, weil diese Art von billigen,

schlechten Handelswaffen europäischen Ursprunges ist und weil sie meist

über Konstantinopel in den Handel gebracht wird, heisst sie auch stam-

büll.
^v~^ JJ 421: nesib Glück IV 24.
o;by*i JJ 421: nälal-pära Hufnagel- oder Rosendamast der Flintenläufe.

ySS nekir einer der beiden Todesengel XXVIII 2; ar. ySS.

Jy nöla de jära so wie einmal, so wie früher oder vor Zeiten V31; V59;
ar. Jy maniere, fac.on Elf.; Egh. 58 vermutet, dass nola aus not'la =
«so wie» verkürzt ist.

^ijJLwjy JJ 425: nevisänd sie schrieb 1132.
Ly JJ 426; nähä jetzt, sofort 1 143.

^yby (neupers.); njhäo, njhö lat. fului IV 33, 34, 35, 36; * tä njhä futuisti

E; cf. IV Anm. 36.

oi.yJ> iA-yA JJ ^27: närt er schaute 127: de-närjn sie schauen.

^J JJ 428: nirö Mittag 1115.

^tyrtj wuswäs Unruhe, seelische Beunruhigung IV 7; ar. ^y\y^^.

*,_/j SGI 342: wäke sowie,

co.^ JJ 435: waläte Stadt, Land 18; 1112; V 8.

o, wä ihnen 1108.
^ we jener 1133; E ar. hädak, dagegen kurdisch ve dieser; ar. hädä.

2'-w6 von jener Seite, von dort 1125; V20.
,J5 Isf. no: wäj be dära wie mit Bäumen (bedeckt) VIII 4; wäj tu me*rl als

ob du stürbest XIII 10.
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U hä He! Ho! Interject. des Anrufes IV 39; XXIX 1. Egh. 19 ha nun! (auf¬

fordernd).

oi'U JJ 437: le hälö tö er gerät (schlägt) dem Muttersbruder nach IV 12: ce

l'bääne tö es passt gut, liegt dem Leibe gut au XXII 2.

y* härtoll 163.
(yyy* mina äure buhäre de-hennäzl wie eine Frühlingswetterwolke bist du zum

Bersten gespannt VIII 1 7 (unsicher). Dieses nur einmal vorkommende

und sonst nirgends belegte Verbuin de-hermäzl suchte E mir durch

mamfüh (^y,u), gadbän, matrüs und muhärmäz zu erklären matrüs

stammt von taras, das im märd.-arab. «anfüllen, hineinstopfen, voll¬

stopfen» bedeutet, muhärmäz erklärt nichts, denn es ist eine arabisierte

Form des kurdischen Verbums,

'^yy JJ 442: hermi Birne.

^y> JJ 442: häre ist in den vorliegenden Texten durchgängig Yocativpartikel nnd

kommt in dieser Form nur einmal vor VII 17, sonst immer äre 12.

y* JJ 443: wäj be hezl wie mit Dorngestrüpp (bedeckt) VIII 16.
*jyijb JJ 448: havürl drei- bis vierjähriger Ziegenbock (die Altersbestimmung

scheint unsicher zu sein); cf. Isf. roi ^y*.
<_5i* JJ 448: hägär wenn 185. (Stets nur in dieser Form),

o^» hällän echte Perlen XIII 7: helän dasselbe XXX 6.

0\U JJ 448: de-heli du lässt 121; also von einem Inf. o^-s*-
y» JJ 450: ham wieder IV 3; E ar. kemän.

y~* JJ 451: hami alle 183; cf. Isf. v ,_,;,-.

ü» o* liin-hin einige andere IV 11; cf. SGI 345 cf>; JJ 452 j-ö»; Isf. n-

^jj-uo JJ 452: hundür hinein 1141.
y^x*> JJ 453: ungliska Fingerring 12; cf. SGI 345 ^^ASJjt.
* ,j£i» hingjv Honig; cf. JJ 454 j^*.

^Ub, ^ häj lö lö wehe, ach ach! Interj. V34; häj wel ach wehe! V51.

cr+~>h (so richtig anstatt cu^wb) JJ 460: jäsemin Jasmin VIII 12.

i~*yi±>. jahtjrma Hab und Gut; Beute VI 7. So erklärten mir die beiden Märdiner

E und Ibrahim dieses Wort, das wohl identisch ist mit A^yüt JJ 3.
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Das Cardinälzahlwort.

1 jek
2 dödö, du, dö

3 sise, sG

4 cär

5 p6nj

6 §ä§

7 haft
8 hast

9 nä

10 da

11 jäzdä
12 duwazdä

1 3 sesda

14 öärdä

15 päzda

16 iazda

17

18
19

20
21

22

30

40
50

60

70

80
90

100
1000

?

hefdä

hesaä

nözdä

bist.

bist u jek
bist u dö-dö u. s.

sth

cel

penji
sest (nicht seäst)

hafte
haste

nöte

sed

hazär
läkä (JJ 380 JU

w.

= 100,000)
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VERZEICHNIS DER EIGENNAMEN
VON PERSONEN, STÄMMEN, ORTSCHAFTEN, LÄNDERN.

)

«xy y\ äbü zM einer d. 7 Brüder; v. Vorbem. zu VIII; ar. j>y ^j\.
Ja. ^gj^l ahmede celi Ahmed, Sohn des Tscheli XVII 3

Myy ärzerüme Erzerum XV 3 .

^>y arfö Bruder Karataschdin's aus Dschezire 161.

yt ^j^A äsläde tämär As'ad, Sohn des Tämär XVII1 1; ar. jut*ol. JR i. ^<-ö'.
J*i\ alän Kurdenstamm I 5.

jjil äne Schwester Hamy Musikis V 5.

\yf beräza, pl von ^yy Kurdenslamm zwischen Orfa und Märdin VO; v. Vorbem.

zu V.

>\jJ* bagdäje VIO: bägdä VII 12 Bagdad.

yh baggära Beduinenstamm am Chabur VI 4.

^yb bäkürl Männername X 2.

0\y>yb bäkö awän Bako Awan d. i. Bako der Bösewicht, in Dschezire 111.

SKS b 276 Bakko und SGI 319 0\y.
^5;y höre die Braune, Name der Stute des Propheten 1117; v. JJ 58 jy.

u\ juy pirqäl ägä Name eines Jezidenfürsten VIII 3.

Ujj ysf.y> jezire bötä dio Stadt Dschezire im Bohtan, ar. £>**-& *&* SKSb 277

Bohtan.

>5rr ^gj^u. jalädi nämrüd heissen zwei hohe Säulen auf dem Castell von Orfa. Eine aus¬

führliche. Beschreibung bei SR 198 ff.; V60.
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AJU)^=- jölbäna Stadtviertel in Märdin XVIII 4.

ySJLfj*. jiin-gir Dschehangir, ein nicht näher bestimmter Held XI 7. Möglicherweise

ist der älteste Sohn Timurleng's gemeint, dessen Andenken in Märdin

noch heute sehr lebendig ist, weil er es 1 394 ohne Erfolg belagert hatte.

a
dyy^- cermüge Tschennük, Ortschaft etwa 40 Kilometer nördlich von Diarbekir.

Angeblich berühmter Badeort XII 4.

Jljjtitü^. fieleng abdäl einer der 7 Brüder VIII 5; v. ^iba^. JJ 130, Isf. vi und

M^. SGI 295. Mein Gewährsmann wollte abdäl als <ui\j~* erklären,

was jedoch mit Vorsicht aufzunehmen ist, cf. die kurd. Formen dieses

Namens bei JR i.
y* JUi^. celeng amärä einer der 7 Brüder VIII 9; ar. y\».

c
u^by. herpänl fingierter männlicher Eigenname VII 17.

y**- häsö einer der 7 Brüder; v. Vorbem. zu VIII; ar. 0^-«

*>U=- halläjä V25; halläe VII 7 Hilleh bei den Ruinen von Babel.

,yy=- halilö männliches Eigenname XXXI 5; ar. J~y^-.

f^Ä.^- hämu halime Hamu, Sohn des Halim XXXI, v. JR i- ar. j-^t o-^*; ?^
^J^y (_,*- hämi müsiki Aga der Beraza-Kurden VO. Nach JR i- ist ,_# = j-t-vL\ j-^

müsiki Hesse sich aus ^^y> und dem verkleinernden Suffixe ik ent¬

standen erklären. JR i- Z. 6 v. o. In diesem Falle wäre nach kurd.

Sprachgebrauche zu übersetzen Hamy, der Sohn Musa's, des Kleinen.

Es ist jedoch auch nicht unmöglich, dass müsiki eine blosse Ortsbezeich¬

nung ist. E wusste mir nichts Sicheres zu sagen häme müsiki V54.

c
^yU. hejbürl baggära der Chabur (FIuss) der Baggara-Beduinen V32.
,_,??- häje Chadsche, Name der Heldin in der Geschichte Siamät es-Seliwi's

XXXIV 4. Nach JR n ist es die kurd. Form des arab. Namens Ä^xa..
tjj.j^i. hödedä einer der 7 Brüder; wörtlich der Gottgeschenkte; v. Vorbem. zu VIII.

^*-) Ji göle halle rahmänl der Teich neben der Moschee Ghalil er-Rahman's in

Orfa V60 ar. c^Jl Jyi v. SR 195 IT., nach welchem der Teich

unter dem arab. Namen birket ibrähim bekannt ist.
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<iij> derike Dorf, ungefähr 40 Kilom. wesll. v. Märdin XII 6.

,yS ij^.-,^ derwiie qäderö Name eines märdiner Einwohners X 5 ar. y.->-».

^bJl y> d61ü alian Kurdischer Stamm, der hauptsächlich Tänzer und Gaukler liefern

soll V74. Isf. in yS.

y^-, rüstäm Held Russen XXXI1I1. x,.
^l», lauke ruväna der Sohn Ruwana's? VI 7. Unsicher. ^~-iüh,

^.U^ bäzäre rohäje die Stadt Raha V58. Es ist dies das Orfa der Türken;

ar. Räha. JJ 5 Uy

^Sy äva zirgäna höpan das Wasser des einsamen Zyrgana, einer Örtlichkeit,

die zwischen Erzerum und Charput liegen soll, deren Charakter E.

jedoch nicht näher zu bestimmen wusste IX 9; Isf. irA l^y^ Eine nähije
des Bezirkes slrwän, liegt NW von Rowandiz am Zab. Höchstwahr¬

scheinlich ist aber der Wasserlauf gemeint, von dem es Sach. R. pg. 425

heisst: «Der Fluss, der an Teil Ermen vorbeifliesst und in den Bergen

hinter Teil Harzern entspringt, heisst Gyrs. Bei Teil Ermen vereinigt

sich mit ihm ein kleiner Bach, genannt Zrgän, und von der Vereinigung

der beiden Wasserläufe an heisst der Fluss Zrgän». Er ergiessl sich in

den Chabur.

,_<b) zlnö, zine Zine, Prinzessin von Bohtan 119.

t-/~
^jä. y* däSta serüjl die Hochebene von Serudsch V 20. Sie liegt im SW von Orfa.

^oJLw sävdin, mir Fürst Sävdin in Dschezire 118. Vermutl. ar. oi^-Jl

^yiiUo SGI 313: säglövl Name des Streilrosses Hamy Musiki's V5 ar1. ^yJJi^.
Ein mir befreundeter Ägypter, der längere Zeit mit arabischen Pferden

Handel getrieben, gab mir an, dass die fünf Lieblingsrosse des Propheten,

die Stammeltern der jetzigen edlen Rassen, aus vier Hengsten und einer

Stute bestanden hätten. Die Namen der Hengste seien kohejlän, sa-

gläwl (^jUä-o), nejdl, mänägl (,_,£x*-.). Die Stute habe törejjä
(IS^jJU) geheissen.
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*s*-^> selivijje Dorf im Vilajet Diarbekir XXXIV 0. Identisch mit Seliva? v. SKSb.

86, Anm. 20.
ui-J-^Jt v^«U*o siamät es-selivl Siamät aus Seliwijje. Name des Helden der gleich¬

namigen Erzählung. XXXIV 0. In JR ff lautet der Name ^j^b-w, wohl

entstanden aus dem ar. j~*-t -y^-
1»}U. o1^-^ slpäni halät Sipan-i-Chalat, Schneeberg im Norden des Wan-See's XXXIV 7.

u-obii waläte same das Land Syrien; die Stadt Damaskus M 12; V 8.

U\ ^.^-^ii äämdin ägä Name des Oheims der 7 Brüder, v. Vorbem. zu VIII.

0vi. y_y^Z> gämsihän Schwester der 7 Brüder, v. Vorbem. zu VIII.

Jlliiü öäke äengäle das Gebirge Sindschar XII 5. JJ225 0}&j und SKSa

LIII, Vers 1 cäke zingäre.

3jji*o tjiyi sßhe saldo Schejche, Sohn des Sa'do XIX 4 ar. 3>b» JR i.

iU p-i gehe mellä häsen Schejch Mella Hasan, Feind Hamy Musiki's V65
^U = ar. Jy«.

äimböze Name des Streitrosses des Schejch Mus. VIII 13.

yy^Jl ^s. ;abd el-kerim Feind Hamy Musiki's. V65.
,^,1 ,jiU-£» osmäne üse Osman, Sohn des Use XVII 6. Nach JR i, Z. 11 v. o. ist

üse eine Abkürzg. von £>U-^. Hier dürfte das jedoch nicht der Fall

sein, wie aus der Zusammenstellung der beiden Namen hervorgeht,

^y ,_yUie osmäne bübö Osman, Sohn des Bubo XIX 3.

^bib ,yU-£* osmäni paiäi Osman Pascha, Kommandierender zu Diarbekir V71.
iib 0Vjjs adlän beg Sohn eines Kurdenhäuptlings XV 0.

^r*-f lürje Männername 1X3.
0tä- Oy izit hau Izit Chan, kurdischer Heros ohne nähere Angaben XI 4 ar. ^jU. gy.

^y U>b y» |älö päää zeri Kommandierender von Erzerum XV 3 y* = ar. J*; zeri =
der Gelbe.

J* jali Sere hodö Ali, der Löwe Gottes II 53; lali el-murtazä Ali, der Gott

besonders angenehme II 53 ar. ,_^»JyM JB- Der Schwiegersohn des

Propheten.

U\ J* läli ägä fingierte Persönlichkeit VII 14.
if.j J* läli z6rö Ali, Sohn des Zerv. V65. cf. JR u, Z. 3 v. u.

Uu J»- lall mätta Ali, Sohn des Mätta V 65.
u_>U£M ^ amär el-hattäb Omar el-Chattab II 4. Einer der Freunde des Propheten.
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^y~^?> iajsäwi so sollen die Jeziden sich selbst nennen. Der Name jezidl soll be

ihnen als Schimpfwort gellen.- JJ 285 ^y*^*. Vorbem. zu XXVIII.

i_>b' 0^ jajn täbe Ajnlab, Ortschaft südwestlich von Märdin XII 7.

e^y vän gursia diese Leute von Ghurs XIX 2; gurs ,yy liegl nach E. 2'/, Weg¬

stunden südwestlich von Märdin. STA 417 unter Ghurs.

0bjj fadlän Beduinenstamm VI 4. Am Chabur?

0U- jjj (_r^y faräje bedr hän Faradsch, Sohn des Bedr Chan, aus Märdin XVIII 2.

u-J^ fätme Nichte Hamy Musiki's V41 ar. ä-J^b.

ai>j^f qäratäZdin Karataschdin in Dschezire I 3. Der Name ist wohl aus dem Arab.

und Türk. zu erklären und daher richtiger zu schreiben ^äJl ^b' 0y.

^\j_iy qäraädäga höpan der öde Karaschdagh XIV 7. Damit ist wohl der von

Märdin nach NW sich hinziehende Karadschadagh der Karlen gemeint.

_,iM*\ of gära oglänl Kara Oghlan, Männername 190.

o^oy qösära Dorf, 6 Wegstunden südwestlich von Märdin 1X5.

iJ

0iUiy gälije kögäni der Engpass des Berges Koschani VIII 4. Näheres über die

Lage dieses Berges unbekannt.

yl u-ly? güli-b-äjö Guli, Sohn des Ajo V 65. Nach E. verkürzt ans güli ben äjö.

^y»^ lejmün Name des Sohnes des Priesters II 21 .
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^IjjJjLo mazänderän Mazenderan in Persien XXXIII 1 .

5y> mö|ü einer der 7 Brüder; v. Vorbem. zu VIII; ar. >y$-,

,_S^-o mäde Frauenname XXXI 2. SKS Verz. d. Eigenn. pg. 280 Mäddo.

y~*~z>. >£$ muhamäd pehambär der Prophet Mohammed II 3.

ya* mjsre Ägypten V8; VII 18.
J)U melän Kurdenstamm IX 0. Wahrschcheinlich identisch mit den Milli, JR 7,

in der Nähe von Märdin.

jy-o melül Männername X 1 .

Ji\ y^o mämu alän Mamu ( Mohammed) von den Alan-Kurden 14. SKSb 280

Main.

a^yaX* mansürah Dorf in der Nähe Märdins; v. Vorbem. zu XVII.

^ U~Uo ojL> yy, mir mägrä sulajmänl ein Emir der Kotschär-Kurden XI 1 .

^Uö nazära Stadtviertel in Märdin' X 5; ar. ^bai.
^y nüre Bruder Hamy Musiki's V 41 .

oyöU hendära Name eines Berges. Wo? V47.

^^ jehja Männername XI; ar. lJs?-.
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Vorwort.

Der Aufforderung des Herausgebers dieser «Materialien»

kam der Verfasser dieses Heftchens um so lieber nach, als

es sich darum handelte, einen wenn auch kleinen Beitrag

zur Kenntnis des Kurmärrji-Kurdischen zu liefern, einer

Sprache, die trotz ihrer weiten Verbreitung und alter Erb-

eingesessenheit im vorderen Oriente von Seiten der Orienta¬

listen nicht in jenem Maße beachtet und erforscht worden

isf, wie dies bei anderen Sprachen der erwähnten Gegenden

der Fall ist.

Von all den Sprachen, die von jenen Völkern des vor¬

deren Asiens gesprochen werden, die man unter dem Namen

«Kurden» zusammenzufassen pflegt, ist das Kurmänji noch

am besten bekannt geworden.

Vor etwas mehr denn hundert Jahren vermittelte uns

der italienische Missionar Garzoxi die erste Bekanntschaft

mit dieser Sprache. In ziemlich langen Pausen erschien

dann manche wertvolle, umfangreiche Arbeit, im ganzen aber

doch zu wenig, um unsere Kenntnis des Kurmänji zu einer

erschöpfenden zu machen. Man vergleiche die im wesent¬

lichen vollständigen Litteraturangaben bei «A. Socin. Die
Sprache der Kurden», in: «Grundriß der iranischen Philo¬

logie. Straßburg 1898, Band I, Abteil. 2, Lieferung 2,

pg. 253 f.» Hierzu ist, abgesehen von den in diesem
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IV Vorwort.

Heftchen erwähnten Publikationen, nur noch nachzutragen

«Adzamov, M., u. K. Chacaturov. Kurdskie teksty», im
«Sbornik materialov dlja opisanija Kavkaza. Tiflis, Vyp. 20,

Otd. 2, pg. 1 15». Der Verfasser hält es unter diesen

Umständen für gerechtfertigt, diese kleine Arbeit der Öffent¬

lichkeit zu übergeben, und würde es mit Freuden begrüßen,

wenn von andern die Schwierigkeiten und Rätsel gelöst

würden, die er selbst nicht zu bewältigen vermochte.

Auch das beliebte Argument der «Aktualität» könnte

noch angeführt werden; denn in diesen Tagen, da der Bau

der Bahn nach Bagdad das Kurdenland und seine Bewohner

in das Netz des Weltverkehrs ziehen wird, wird auch das

Interesse am Kurmänji in weitere Kreise dringen uud die

Kenntnis dieser Sprache zu einem Bedürfnis werden.

Wien, im Juni 1900.

Der Verfasser.
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Wien, im Juni 1900.

Der Verfasser.
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1. Eine Probe des Dialektes von Diarbekir.
Den Text verdanke ich Herrn Professor Hartmann,

der, von anderen Arbeiten vollständig in Anspruch genommen,
erlangtes Material nicht tot liegen lassen will, sondern, einzig
von dem Interesse für die Sache geleitet, es gerne einem
Mitstrebenden abtritt, um es der Öffentlichkeit zuzuführen.

Bei Gelegenheit einer in den Osterferien 1899 zu wissen¬

schaftlichen Zwecken unternommenen Reise nach Paris trat
Hartmann dort mit dem Kurden Ferid Bej in Beziehungen,
aus dessen Munde der Text stammt. Bevor ich auf den¬

selben näher eingehe, möchte ich nach den Angaben Hart-
manns erat einiges über den kurdischen Gewährsmann an¬

führen, da es ja für das AVesen einer Sprachprobe nicht
ohne Bedeutung ist, welchem Gesellschaftskreise derjenige
entstammt, von dem sie herrührt, welcher Art er selbst ist
und welchen Bildungsgrad er besitzt. Ferid Bej ist aus einer
angesehenen Familie Diarbekirs. Seine Zugehörigkeit zu den
höheren Gesellschaftsklassen dieser Stadt geht schon daraus
hervor, daß Ferids Oheim in den sogenannten Hamidie-
Regimentern, einer Neuschöpfung des jetzigen Sultans, eine
hervorragende Stellung einnimmt. Diese erst vor wenigen
Jahren ausschließlich aus Kurden rekrutierte Truppe ist eine
Einrichtung, durch welche die türkische Regierung es er¬

reichte, die Kurden in zwei feindliche Lager zu trennen,
worauf es von vornherein abgesehen war. Zu der ersten
Partei gehören die türkenfreundlichen Hamidie-Kurden, zu
der letzteren die national gesinnten Kurden, die den Verlust
ihrer erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit eingebüßten Selb-
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2 Eine Probe des Dialektes von Diarbekir.

ständigkeit noch immer nicht verschmerzen können. Die
Führer der Hamidie-Partei, durch einträgliche Stellen oder
auch nur durch Ehrenstellen und Auszeichnungen verlockt,
gehen dafür mit den türkischen Herren durch dick und dünn.
Die Kurden, sagte Ferid Bej selbst, sind wie die Kinder für
Äußerlichkeiten sehr empfänglich. Die nationalen Kurden
haben wieder für die türkisch gesinnten keine anderen Ge¬

fühle übrig, als die bittersten Hasses und tiefster Ver¬
achtung. Ferid Bej ist gleich seinem Oheim ein türkisch
gesinnter Kurde. Er wurde schon in früher Jugend nach
Stambul in das ebenfalls vom jetzigen Sultan gestiftete Asiret
mektebi gebracht, eine ausdrücklich zum Zwecke der Er¬

ziehung der nichttürkischen muslimischen Jugend vornehmer
Familien aus den Provinzen gegründete Anstalt. Ferid ver¬

stand, als er nach Stambul kam, nichts als sein Kurmänji-
Kurdisch. Dieses Kurdisch, das er selbst spricht, wird aber
wohl nicht als die allgemeine Mundart des in Diarbekir und
dessen nächster Umgebung gesprochenen Kurmänji an¬

zusehen sein, sondern es wird, wie Hartmann mit Recht
meint, eine Probe jener Sprache geben, welche in den so¬

genannten besseren Kreisen der kurdischen Gesellschaft in
der genannten Stadt gebraucht zu werden pflegt. Von
nationalkurdischer Seite wurde Hartmann darauf aufmerksam
gemacht, daß Ferid litterarisch nicht gebildet sei; das sollte
besagen, daß er nicht die nötigen Kenntnisse in der kur¬

dischen Litteratur besitze. Dieser Vorwurf wurde allerdings
nicht mit Unrecht erhoben, denn Hartmann überzeugte sich
selbst davon, daß Ferid kurdische Texte, die mit arabisch¬
persischen Lettern gedruckt waren, nur mit großer Mühe zu
lesen vermochte und den Sinn des Gelesenen manchmal nicht
verstand. Vielleicht war dies jedoch nur deshalb der Fall,
weil der ihm vorgelegte Text, ein Stück aus der Zeitung
Kurdistan, in dem Dialekte von Bohtan abgefaßt war,
obwohl gerade dieser Dialekt unter den Kurden für
den reinsten und besten gilt. Besser ging es schon mit
dem Verständnisse, wenn ihm der Text vorgelesen wurde.
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Allein gerade das, was für unseren Gewährsmann einen Tadel
ausdrücken sollte, seine mangelhafte litterarische Bildung,
macht ihn für unsere Zwecke desto geeigneter. Das Kur¬
mänji ist, wie leicht erklärlich, keine reiche Sprache und
muß notgedrungen bei seinen reicheren Nachbarn, Persern
und Arabern und wohl auch bei den Türken, Anleihen machen,
um das Wortmaterial für den Ausdruck auch eines nicht
sehr hoch ziehenden Gedankenfluges aufzubringen. Je ge¬

lehrter nun ein Kurde ist, je mehr er von der Sprache und
dem Schriftwesen seiner Nachbarn weiß, desto mehr bringt
er davon in seinem Kurdisch an und desto unbrauchbarer
wird eben solch ein Kurdisch für den Linguisten und dessen

Zwecke. Es ist sicher anzunehmen, daß auch Ferid schon
eine weniger ursprüngliche Sprache spricht, als es jene ist,
die von dem niederen Volke auf den Straßen und Plätzen
Diarbekirs oder gar draußen vor den Mauern der Stadt ge¬

sprochen wird. Es ist jedoch eine wirklich gesprochene
Sprache, die wir durch Ferid kennen lernen, das Verstän¬
digungsmittel von Leuten seines gesellschaftlichen Ranges
und nicht das auf erborgten Stelzen gehende Machwerk eines
kurdischen Schriftgelehrten, der den größeren Teil seiner kur¬
dischen Sprachkenntnis aus arabischen und persischen Dichtern
geschöpft hat und wieder nur einem ebenso gelehrten Mit¬
bruder in der Wissenschaft wie er selbst gänzlich verständlich
ist. Es ist also, wie gesagt, für uns nur von Vorteil, wenn Ferid,
um einen trivialen, aber treffenden Ausdruck zu gebrauchen,
einfach spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, da wir
auf diese Weise ein unverfälschtes Bild seiner Mundart er¬

halten. In einem Punkte sind beide, der gelehrte und der
ungelehrte Kurde, einander gleich, nämlich darin, daß man
ihren Erklärungsversuchen gegenüber stets sehr vorsichtig
und kritisch sein muß, wenngleich es sich im persönlichen
Verkehr mit ihnen, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen
kann, empfiehlt, mit harmloser Miene nur immer darauf los-
zufragen, aber nie Unglauben oder Zweifel an der Richtigkeit
der Auskunft merken zu lassen.
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Das genüge zur Würdigung der Quelle, welcher diese
Textprobe entstammt.

Zur phonetischen Niederschrift des kurdischen Textes
wurden von dem Herausgeber dieselben Lautzeichen an¬

gewendet (so weit sie in dem kleinen Fragmente, das hier
geboten wird, vorkommen), deren er sich auch bei der Wieder¬
gabe der von ihm selbst gesammelten, zur Zeit unter der
Presse befindlichen «Kurdischen Texte» bediente. Der Wert
der einzelnen Lautzeichen ist durch die daruntergeschriebenen
des LEPSius'schen Standard-Alphabetes IL Auflage gekenn¬
zeichnet wie folgt:

Vokale.
aäüäeiiioöuüüau.

Lepsius:. aäääeilioöuüuau.

Konsonanten,
qkggjhhhöjs

Lepsius: q k g 7 ^xnnßJ^
szpbmvfrl

Lepsius: szpbmvfrl
Die Flüchtigkeit eines Vokales wird durch das bekannte

Kürzezeichen angedeutet.

Zum Lautbestande.
Der Lautbestand der vorliegenden Probe des Dialektes

von Diarbekir ist im allgemeinen identisch mit dem von
Lerch (PL), Socin (SKS), Eghiazarov (E) und mir*) auf-:
gestellten und kann als hinlänglich bekannt angenommen
werden.

Um ihn vollständig festzustellen, soweit dies nach dem
kargen Material möglich ist, wird sich der kürzere Weg em-

2

2

j-
y-

t
t

d
d

n

n

n.

n.

) Hugo Makas, Kurdische Texte im Kurmänji-Dialekte aus der
Gegend von Märdin . . . mit einem Anhang, enthaltend: 1. A. Jabas
RtSsume' du Mem ou Zine; 2. P. Lerchb Kurdische Volkslieder. St.
Petersburg, kais. Akad. d. Wiss. (unter der Presse).
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pfehlen, nämlich nur die Ausnahmen von den erwähnten
Lautbeständen und die Besonderheiten anzuführen, wodurch
sich dieser Diarbekirer Dialekt von seinen ihm nahestehenden
Nachbarn unterscheidet.

Auffallend erscheint nun an der hier gebotenen Dialekt¬
probe der Mangel des vokalischen w (= arab. j), für welches
ein reines Lippen-w (= deutschem w, kurdischem oi) eintritt.
Nichtsdestoweniger scheint nach einer Notiz Hartmanns das

vokalische w doch nicht ganz geschwunden zu sein, denn in
dem von Ferid gesprochenen Worte luira (= li -f- wl 4- ra
= ihm) hat doch ein richtiges , geklungen.

In gleicher Weise muß das seltene Vorkommen des

dumpfen Vokales i sogar in Wörtern auffallen, die sonst
ziemlich . übereinstimmend von den verschiedenen Autoren
in anderen Dialekten mit dem i-Laut geschrieben werden
(z. B. tist = Sache). Der Diarbekirer Dialekt muß sich in¬

folge dieses Umstandes vor seinen Nachbarn durch eine ge¬

wisse Weichheit auszeichnen.
Ferner ist der Mangel des geschlossenen e (Lepsius e, §)

hervorzuheben. Nach einer brieflichen Auskunft Hartmanns
sind diese beiden Laute von ihm aus dem Munde Ferids nie
gehört worden und kommen daher auch in dem vorliegenden
Text selbst in solchen Wörtern nicht vor, wo man sie sicher
erwarten würde, wie z. B. in ^y. = er wird kommen, das

im Märdiner Dialekte bs lautet, oder in Sj>^ö (= hinein), das
in Märdin tedä oder teda gesprochen würde. In Ferids
Munde klangen aber beide Wörter, wie der Text zeigt, be
und teda, und wenn in dem ersteren Worte die vorhandene
Länge doch zum Ausdruck gebracht wird, so lautet das Wort
dann, dem Text zufolge, bee5 (= du wirst kommen), also mit
offenem e, das nach Hartmanns brieflicher Mitteilung durch¬
wegs an. Stelle des geschlossenen gesprochen wird.

Im Märdiner Dialekte wird e, e und e, e genau unter¬
schieden; man sagt dort ker = Esel, aber k?r = Messer,
und auch ohne etymologische Begründung unterscheidet man
z$r = Gold von zer = gelb.
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Es fehlt ferner das geschlossene u (Lepsius u), welches
hier durch ü ersetzt zu werden scheint. Ich finde wenigstens
hier hündüra, das in Märdin hundur lautet.

Der Umlaut ö ist ebenfalls nicht vertreten, sowie die
Diphthonge ai und ei (Lepsius), woran aber möglicherweise
der geringe Umfang des vorliegenden Textes schuld sein mag.

Eine große und ganz eigentümliche Rolle spielt nach
Hartmanns Beobachtung in der Sprache Ferids das nasa¬

lierte n (Lepsius n). Es erscheint hier in Fällen, wo es in
den benachbarten Dialekten entweder durch eine Dehnung
des Vokales ersetzt wird, oder auch dort, wo es in ihnen
ganz fehlt.

Des Vergleiches halber sei hier das Grundzahlwort im
Dialekte von Diarbekir, also wie es Ferid sprach, und in
jenem von Märdin angeführt, wie ich es gehört habe.

1

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17

Diarbekir.
jek
du, düdö
so, slse

cär

pänc
V V

ses

haft
hast
neh (mit hörbarem
deh (mit hörbarem
jänzde
donzde (dänzde)
sezde
cärde
pänzde"*)
sänzde**)
hivde

h)
h)

Märdin.

jek
dü, dö, dödö

s?i sjs?
cär

P?Q]
säs

haft
hast
nä
da
jäzdä
duwazdä
s?sdä
cärdä
päzdä
sazdä
hefdä

*) ,In Bottan sage man päzde'. H.
**) ,In Bottan sage man sazde, doch sei das sagir kef auch dort

zu finden'. H.

Eine Probe des Dialektes von Diarbekir.

Es fehlt ferner das geschlossene u (Lepsius u), welches
hier durch ü ersetzt zu werden scheint. Ich finde wenigstens
hier hündüra, das in Märdin hundur lautet.

Der Umlaut ö ist ebenfalls nicht vertreten, sowie die
Diphthonge ai und ei (Lepsius), woran aber möglicherweise
der geringe Umfang des vorliegenden Textes schuld sein mag.

Eine große und ganz eigentümliche Rolle spielt nach
Hartmanns Beobachtung in der Sprache Ferids das nasa¬

lierte n (Lepsius n). Es erscheint hier in Fällen, wo es in
den benachbarten Dialekten entweder durch eine Dehnung
des Vokales ersetzt wird, oder auch dort, wo es in ihnen
ganz fehlt.

Des Vergleiches halber sei hier das Grundzahlwort im
Dialekte von Diarbekir, also wie es Ferid sprach, und in
jenem von Märdin angeführt, wie ich es gehört habe.

1

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17

Diarbekir.
jek
du, düdö
so, slse

cär

pänc
V V

ses

haft
hast
neh (mit hörbarem
deh (mit hörbarem
jänzde
donzde (dänzde)
sezde
cärde
pänzde"*)
sänzde**)
hivde

h)
h)

Märdin.

jek
dü, dö, dödö

s?i sjs?
cär

P?Q]
säs

haft
hast
nä
da
jäzdä
duwazdä
s?sdä
cärdä
päzdä
sazdä
hefdä

*) ,In Bottan sage man päzde'. H.
**) ,In Bottan sage man sazde, doch sei das sagir kef auch dort

zu finden'. H.



Eine Probe des Dialektes von Diarbekir.

Diarbekir. Märdin.
18 hijde hesda
19 näzde" nözdä
20 bist bist
21 blstüjek bist u jek
22 bistüdudö bist u dödö
23 bistüsise bist u sis§

30 sl slh
40 eil cel

50 penji p?nji
60 sist (gewöhnl. sest) sest

70 haftl hafte
80 hasti hastß
90 not nöte

100 sed sed

1000 hezär hazär.

In Diarbekir ist miljün unbekannt; mir führte aber mein
Märdiner Gewährsmann noch läkä als eine Zahl von vielen
Tausenden an; s. JJ 380a dU.

Das nasalierte n oder sagir kef, wie Ferid es nannte,
ist am Ende eines Wortes nach Hartmanns Beobachtung
so schwach, daß derselbe oft Mühe hatte, es noch wahrzu¬
nehmen. Eine seltsame Rolle soll es beim Verbum spielen.
So sage man z. B. kirin (= sie machten), aber di'kirin. Zu¬

gleich sage man jedoch vana harin (= sie aßen), kirin
(= sie machten), aber vana kirin, und Ferid behauptet, das
n stehe in diesem letzteren Falle wegen des vorhergehenden
vana, sie; auch spreche man vana (nicht vaiia!), wohl aber van.

Es sei vorläufig genug an der Erwähnung dieser Er¬

scheinung, die bisher noch niemals festgestellt worden war,
und die, soweit ich mich unterrichten konnte, in anderen
Sprachen keine Parallele hat. Die Frage, ob die Behaup¬
tungen Ferids wirklich zutreffend seien und welche Gesetze

dann dieser Erscheinung zu Grunde liegen, wird sich erst
beantworten lassen, wenn darüber ein umfangreicheres Ma¬

terial als das hier gebotene vorliegen wird und wenn man
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dafür mehr als einen Gewährsmann wird anführen können.
Derzeit ist die Sache entschieden noch nicht spruchreif,
aber wohl interessant genug, um die Aufmerksamkeit der
Fachgenossen darauf zu lenken. Das Kurmänji bietet
noch immer des Neuen und Überraschenden genug; denn
wenn wir auch viel darüber wissen, alles wissen wir noch
lange nicht. Das merkt zu seinem Leidwesen derjenige am
besten, der sich, wie ich es gethan, viel mit neuem Material
beschäftigt und dabei auf Schritt und Tritt die unangenehme
Wahrnehmung macht, daß trotz mancher trefflicher Arbeit,
die seit Garzonis 1787 erschienenem Buche entstanden ist,
die heute vorhandenen Hülfsmittel ihn jeden Augenblick im
Stiche lassen, und daß ohne die Hülfe eines Eingeborenen,
und manchmal auch trotz einer solchen, nicht recht weiter
zu kommen ist. Was wissen wir heute noch von dem so¬

genannten Zaza? Nicht einmal das vollständige Konjugations-
Paradigma eines einzigen Verbums kennen wir davon!
Angesichts dieser Thatsachen muß die Ansicht eines jüngst
verstorbenen Wiener Gelehrten, der mir schrieb, man könne
die Herausgabe kurdischer Texte nicht befürworten, weil das
Kurdische doch schon zu bekannt sei, als zu optimistisch
bezeichnet werden.

Erwähnt sei noch die, wenn auch nicht dem von Ferid
gesprochenen Dialekte allein zukommende Eigentümlichkeit,
das i im Anfange mancher Lehnwörter aus dem Arabischen

durch p zu ersetzen. So sprach Ferid lyc ^L« (= erstes

Jahr) sälä Javvale aus. So bietet ferner der vorliegende
Text: }ardeda = auf der Erde.

So viel sei im allgemeinen zur Würdigung der vor¬

liegenden Textprobe angeführt. Wo im besonderen noch
eine Bemerkung oder Erklärung nötig erscheinen sollte, ge¬

denke ich sie in den Anmerkungen zu den betreffenden
Stellen zu bringen. Der Text wurde in der Weise ge¬

wonnen, daß Hartmann Ferid erst den Anfang der Ge¬

schichte des toten Buckligen aus ,Tausend und eine Nacht'
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türkisch erzählte und die Wiedererzählung in Kurmänji
nach dem Diktate Ferids (nebst dessen dazu in türkischer
Sprache gegebenen Glossen) sofort niederschrieb.

Text.
Here cend säle jek zäne jek mer hebü bäzer bagdädida.

jek rös1 her du berember jäbänf cün, nezlka bä2er. päsi
kinga2 gerljän mal, jek merüv dltin. .dengi merüv pur bäs

bu; cend türküa gö3. Ijär dengi merüvedä zän u merik pur
hazz4 kirin; ijär merikra götun: duhäzf berembere me bee 5

isev mala me? berember bihün. merive häne5 gö: bas be-
ez bem! beremberi vän häjä° mal cü. kinga mal cun merüve
male zu bäzäreda cü, göst, mäsf, nän, dims, du habji7 kerosk
send8, äni haml mäli, päse pizändin; beremberi merik härin.

kinga nän dehuii9, estea mäsi ze emri hude huruqgä10io
mevänidä mä; päsö mir. ijär zän u merik pur türseä: em

cövä11 bikem12? merik mir. ijär helqe behasin emera bibe-
zin ki hün küstün13! kinga vara14 haber dedaii, zäni merik
gö, ki ez tistek häsijäm15: jemedä18 jek dohtör heje; evzi
jufutö517; merik mir!18 mala vanda bibim; em bezin, ki evis
läve meje, pur nähase; hajä dohtör be10; eme ev berdin20,
eme pase berivin. eve häne pur bäs dltin21. fjär merik gö:
räbe, jek bälifki carsef22 bind! zin zi äni, merikki teda23

dänfn, mäldda derketin. reda kl dltin dlgirjän24, vara di-
götun: hude bäs bibe; läve me pur nähase; em dicim mala 20

dohtore. häja mala dohtore vara digon. kiiigä mala dohtore
hätin, derl lehistin. ijär renjberi25 dohtör ber derlda hat,
den vekir, gö: ci dehazin hün? merike Zin26 grlja27, gön:
läve me pur nähase; hudee te räzi be; zu dohtör efendl be-

slne, läve merä mize bike! 25

ijär renjber cü jem dohtörf bahse28 vän kir. dohtör
efendi gö: rö pur tenge; ez nikärim mize bikem. päsö renj¬
ber hat, vara29 gö. zine merik dlsa digirjä, derhistin rubji30
zerf, kiziki31 renjbera da. evzi rutyi zeri send, cü, dohtöra da.
dohtör 2i pere" dl, zd räbu, jem vän hat. rnerfki mer ser so
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nerdiböni82 däni bu; 2ine merfk revjän. dohtöra jufüt ser
merlra ket, ijär her du berember hajä härf33 ketin.

dohtora jufüt ev häl dl, ä, gö, ez clkirim! eger emin
müsülmän biblnin, 2i minra bföin34, ki tu küstü ev merik.

85 2ünü35 dohtör 2i hat; evzi minä merik girjä. ijär tedblrki
hasijän36, zin gö: ki jemedä jek merik heje, ev2i pajtija37
devleteje38. mala van 2i pistä mö deje kevire39 her du jeke.
eme merik mirin grebidim, mala pajtija bävezim, ser kevire
(kevre) berdfm. dohtör gö: ev sül bäse! päse vijä cekirin.

4omeriki pajtijä her sev eväreda40 dihät mal. her tist dübine
ki minä ev ki dänije nine. belä mala vida zl pur kajaub41
hebü; härine cf heje van ka^aubä hami (her jär) dihun. ijär
merfk gö: ev ci süle? ez dibem: diz gehe jemmedä, her sev

duhä. meriki hänö ev qas ker bü, ki kucik zi her sev hün-
«düra mala vi dehätin. ci heje ci tüne42, duhun. päse sevki

merik cagä vida hat mal, mize kir, ki hündüra mäldä jek
mer sekinje. fjär go: ö ez dltim diz vijäje; her sevki dihät
her tist dihii. vijä gö. jardeda hesine kevir43 hebü; ]ardeda
send, sere merikra leliist. ijär mize kir, ki merik rä näbü,

60 dengi vf ji tune. gö: ez ci kirim! merik küstüm!

Übersetzung.
Vor einigen Jahren war in der Stadt Bagdad ein Weib

und ein Mann. Eines Tages gingen beide zusammen ins
Freie in der Nähe der Stadt. Danach, als sie nach
Hause zurückkehrten, sahen sie einen Mann. Die Stimme
[dieses] Mannes war sehr schön; er sang einige Lieder. Da
fanden an der Stimme des Mannes Weib und Mann viel
Gefallen; da sagten sie [sc. das Ehepaar] zu dem Manne:
«Willst du diese Nacht mit uns in unser Haus gehen? Wir
werden zusammen speisen.» Jener Mann sagte: «Es ist gut;
ich werde gehen». Dieser [sc. der Bucklige] ging mit ihnen
zusammen nach Hause. Als sie nach Hause gingen, ging
der Hausherr schnell auf den Markt, nahm Fleisch, Fisch,
Brot, Traubenhonig, zwei Stück Hasen, brachte alles heim;
dann kochten sie und aßen zusammen mit dem Manne.
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Da sie speisten, blieb auf das Geheiß Gottes eine Fisch¬
gräte in der Kehle des Gastes [stecken]; darauf starb er.

Da fürchteten sich Mann und Weib sehr. «Was sollen
wir thun? Der Mann ist gestorben. Sobald die Leute er¬

wachen werden, werden sie uns sagen: ,lhr habt [ihn] ge¬

tötet!' Als sie sich so unterredeten, sagte das Weib zum
Manne: «Ich weiß etwas: nebenan ist ein Arzt; er ist ein
Jude; lass' uns den Toten in sein Haus tragen; wir werden
sagen, daß dies unser Sohn ist, der sehr krank ist; dieser Arzt
wird kommen; wir lassen ihn [sc. den Toten] los [oder «wir
verlassen ihn], dann werden wir weglaufen». Diese Sache
sahen sie sehr gut ein. Da sagte der Mann: «Erhebe dich,
bringe ein Laken ! » Das Weib brachte ihm [ein solches] ; sie

steckten den [toten] Mann hinein [und] traten aus dem Hause.
Wenn sie auf dem Wege jemanden sahen, weinten sie und
sagten zu jenem : «Gott möge [uns] gütig sein; unser Sohn ist
sehr krank; wir gehen nach dem Hause des Arztes». «Das

ist das Haus des Arztes», sagte man ihnen. Als sie zu
dem Hause des Arztes kamen, pochten sie an die Thüre. Da
kam die Dienerin des Arztes zur Thüre, öffnete die Thüre
[und] sagte: «Was wünscht ihr?» Der Mann und das

Weib weinten, sie sagten: «Unser Sohn ist sehr krank; Gott
sei dir, [o Dienerin], gnädig gestimmt; sende schnell den
Herrn Arzt, daß er unsern Sohn anschaue!»

Da ging die Dienerin zum Arzte [und] richtete deren
Neuigkeit aus. Der Herr Arzt sagte: «Die Zeit ist sehr
knapp; ich kann [den Kranken] nicht anschauen». Darauf
ging die Dienerin [und] richtete [es] ihnen aus. Das Weib
und der Mann weinten von neuem, zogen ein Viertel-Gold¬
stück hervor [und] gaben es der Dienerin. Diese nahm das

Viertel-Goldstück, ging [und] gab es dem Arzte. Sobald der
Arzt das Geld erblickte, erhob er sich schnell und ging zu
ihnen [sc. zu dem Ehepaare]. Der Mann hatte den Toten
auf die Treppenstufen gelegt; Mann und Weib liefen [dann]
davon. Der jüdische Arzt fiel auf den Toten; da stürzten
diese beiden zusammen hinab. Der jüdische Arzt sah diesen
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Zustand [der Dinge], er sagte: «0, was hab' ich gethan!
Wenn die Moslimen mich sehen werden, werden sie zu mir
sagen: ,du hast diesen Mann getötet'». Die Frau des Arztes
kam auch [herbei]; jene weinte auch wie der Mann. Da
dachten sie nach, [und] das Weib sagte: «Nebenan ist ein
Mann, dieser ist Oberkoch des Sultans. Sein Haus befindet
sich im Rücken von uns; die Mauer von beiden Häusern
ist eine einzige. Wir werden den toten Mann binden, [ihn]
in das Haus des Oberkochs werfen, [ihn] über die Mauer
[fallen] lassen. Der Arzt sagte: «Diese Sache ist gut!»
Darauf führten sie [es] aus.

Der Oberkoch kam allabendlich spät nach Hause. Er
sieht, daß alles nicht so sei, wie er es hingelegt. Ja, es gab
auch in seinem Hause viel Ratten ; was an Speise vorhanden
ist, das fressen diese Ratten (jedesmal) alles auf. Da sägte der
Mann [sc. der Oberkoch]: «Was bedeutet das? Ich sage:
Ein Dieb dringt bei mir ein, allnächtlich ißt er.» Dieser
Mann war dermaßen blind , daß die Hunde jede Nacht
zu ihm in sein Haus kamen und alles, was da war,
fressen sie.

Hierauf kam der Mann [sc. der Oberkoch] des Nachts
zu seiner [gewohnten] Zeit nach Hause [und] sah, daß im
Hause drinnen ein Mann stehe. Da sagte ,er: «Das, was ich
gesehen habe, ist ein Dieb; allnächtlich kam er, alles ißt er
auf». Das sagte er. Auf der Erde befand sich eine Axt; er
hob sie von der Erde auf [und] hieb den Mann auf den
Kopf. Da sah er, daß der Mann sich nicht [mehr] erhob,
daß er keinen Laut von sich gab. Er rief aus: «Was habe
ich gethan ! Ich habe einen Mann getötet ! »

Anmerkungen.

1 Für rö2. 2 Das Wort kinga, später auch kingä = als,

findet sich in JJ316b sub jüä angeführt. Von den späteren

Wörterverzeichnissen führt noch Jus. die Form ^tf d.i. kang?
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oder kängs, an. E 12 a kynge, russ. kogda = wann, vermutet
eine Zusammensetzung aus ky -f- gav; vgl. dagegen SK Glossar
325b : ,r*iJä 3 Der ganzen Textprobe haftet als eigentüm¬
liches Merkmal die Vorliebe für die Verkürzung langer Vokale
an. Im allgemeinen ist diese Erscheinung im Kurmänji
nicht ungewöhnlich, aber in dem vorliegenden Texte tritt sie

auch in Wortformen auf, in welchen sie nach meiner Er¬

fahrung sonst nicht vorzukommen pflegt. Ja, nicht genug
an der Hinweglassung der Dehnung, erhalten die betreffenden
Vokale als Merkmale ihrer besonderen Flüchtigkeit sogar
noch das Kürzezeichen. Es tritt also z. B. neben gö Z. 6,

23, digon Z. 21 in vielen Fällen sogar gö Z. 4, 17, 27

u. s. w., gotun Z. 5 auf. Zu dem letzteren Worte bemerkte
jedoch Hartmann, es klänge fast wie gotun, wodurch er ein
langes offenes o bezeichnen will, und erklärte auf eine brief¬

liche Anfrage, daß er sich im Augenblicke der Niederschrift
darüber nicht klar geworden sei, ob er kurzes oder langes
offenes o hätte schreiben sollen. Ebenso ungewohnt er¬

scheint die Kürzung in ma = er blieb, Z. 11. Dieses

dem Dialekte Ferids eigentümliche Streben nach Kürzung
langer Vokale geht schließlich so weit, daß eine lange Stamm¬

silbe im Verbum gänzlich unterdrückt wird, wie z. B. in
girjä Z. 35 neben besserem grlja Z. 23, ferner in dlgirjän
Z. 19, wo man digirljän vom Inf. girln mit dem Präterital-
stamm giri erwarten würde. In sehr seltenen Fällen tritt
der umgekehrte Fall ein, nämlich daß ein von Natur aus

kurzer Vokal gedehnt wird. Als Beispiel dafür ist 2äu, Z. 1,

4 u. s. w. anzuführen, das manchmal auch wie zin geklungen
haben soll. Daneben findet sich aber 2ünü dohtör Z. 35.

Am meisten nähern sich unserer Textprobe, was die soeben
besprochene Eigentümlichkeit betrifft, die von Eghiazarov
gesammelten Sprachproben der Kurden aus dem russischen
Gubernium Eriwän ; nur sind in jener Sprache die langen Vo¬

kale noch spärlicher vertreten. 4 ,Lies hazz Ja=»?' Hartmann.
Wenn ein Zweifel obwalten sollte, ob h oder h gesprochen

Eine Probe des Dialektes von Diarbekir. 13

oder kängs, an. E 12 a kynge, russ. kogda = wann, vermutet
eine Zusammensetzung aus ky -f- gav; vgl. dagegen SK Glossar
325b : ,r*iJä 3 Der ganzen Textprobe haftet als eigentüm¬
liches Merkmal die Vorliebe für die Verkürzung langer Vokale
an. Im allgemeinen ist diese Erscheinung im Kurmänji
nicht ungewöhnlich, aber in dem vorliegenden Texte tritt sie

auch in Wortformen auf, in welchen sie nach meiner Er¬

fahrung sonst nicht vorzukommen pflegt. Ja, nicht genug
an der Hinweglassung der Dehnung, erhalten die betreffenden
Vokale als Merkmale ihrer besonderen Flüchtigkeit sogar
noch das Kürzezeichen. Es tritt also z. B. neben gö Z. 6,

23, digon Z. 21 in vielen Fällen sogar gö Z. 4, 17, 27

u. s. w., gotun Z. 5 auf. Zu dem letzteren Worte bemerkte
jedoch Hartmann, es klänge fast wie gotun, wodurch er ein
langes offenes o bezeichnen will, und erklärte auf eine brief¬

liche Anfrage, daß er sich im Augenblicke der Niederschrift
darüber nicht klar geworden sei, ob er kurzes oder langes
offenes o hätte schreiben sollen. Ebenso ungewohnt er¬

scheint die Kürzung in ma = er blieb, Z. 11. Dieses

dem Dialekte Ferids eigentümliche Streben nach Kürzung
langer Vokale geht schließlich so weit, daß eine lange Stamm¬

silbe im Verbum gänzlich unterdrückt wird, wie z. B. in
girjä Z. 35 neben besserem grlja Z. 23, ferner in dlgirjän
Z. 19, wo man digirljän vom Inf. girln mit dem Präterital-
stamm giri erwarten würde. In sehr seltenen Fällen tritt
der umgekehrte Fall ein, nämlich daß ein von Natur aus

kurzer Vokal gedehnt wird. Als Beispiel dafür ist 2äu, Z. 1,

4 u. s. w. anzuführen, das manchmal auch wie zin geklungen
haben soll. Daneben findet sich aber 2ünü dohtör Z. 35.

Am meisten nähern sich unserer Textprobe, was die soeben
besprochene Eigentümlichkeit betrifft, die von Eghiazarov
gesammelten Sprachproben der Kurden aus dem russischen
Gubernium Eriwän ; nur sind in jener Sprache die langen Vo¬

kale noch spärlicher vertreten. 4 ,Lies hazz Ja=»?' Hartmann.
Wenn ein Zweifel obwalten sollte, ob h oder h gesprochen



14 Eine Probe des Dialektes von Diarbekir.

wurde, so würde ich mich eher für h entscheiden. 5 häne,
Z. 17, 44 bedeutet nach Ferid in seinem Dialekte nur «jener».
Vgl. JJ 437 b 0ÜP und E 19 b hane = latein. en. 6 Lies
wohl häja (weil an allen übrigen Stellen mit h gesprochen), sonst
auch häja Z. 21, hajä Z. 32 ist nach Ferid pron. demonstr.
= dieser. Es fehlt in dem bisher aufgezeichneten kurdischen
Wortschatze, ist aber sicherlich auf das demonstrative Thema
L> JJ 437 a zurückzuführen. 7 habji; eine noch nirgends
verzeichnete, ungewöhnliche Form des sonst im Kurmänji
oft gebrauchten arab. habb = Beere, Korn. Hier dient es

als Gattungswort beim Zählen wie die gleichbedeutenden und
gleichangewendeten Wörter *ib im Türkischen und bidji im
Malajischen. 8 Hier, Z. 29 und 49 anstatt stend, vom
Inf. iständin (Ferid standin). 9 ^y1^- ali nach Hart¬
manns Erklärung = essen, speisen. Der Sinn des ganzen
Satzes spricht für die zweifellose Richtigkeit derselben.
10 'jCäj^>; so schrieb Hartmann das Wort neben der Trans¬
skription, nebst der Glosse «Kehle». Trotzdem sich dieses
Wort hier in einer sehr auffallenden und ungewöhnlichen
Gestalt darbietet, glaube ich darin doch nichts anderes zu er¬

kennen als jj.yir (auch (C,»if) JJ 368 b und ^sß Jus. ff. =
Kehle, Schlund. Die Lautgesetze widersprechen dieser An¬
sicht nicht; vgl. JG 54 F und 3 G. Zur Vervollständigung
des Wortbildes muß man dann noch den Hinzutritt des in
diesem Falle indifferenten Affixes k (JG 112, 3) annehmen.
Es käme dann eine vollständig mögliche, mit den angeführten
Lautgesetzen übereinstimmende Form hurük zustande. Die
ungewöhnliche Konsonantenfolge qg in der Urschrift huruqgä
weiß ich nicht zu erklären. 1X In anderen Dialekten stets
mit a, also cäwa, öäwän. 12 Wörtl.: Wie sollen wir handeln?

Eine ebenfalls von mir noch nie beobachtete Eigentüm¬
lichkeit liegt darin, daß in Ferids Sprache die Form der
1. Pers. Sg. des Verbums auch für den PI. angewendet wird;
vgl. noch Z. 15 bibim, gleich daneben aber bezin, Z. 20 em
diöim, Z. 38 grebidim, bäve2im, Z. 39 berdfm. 13 Lies
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küstün. w vara = so, auf diese Weise; ich erkläre dieses
Wort unter Beziehung auf SK Glossar 322 b ^«,3 im Glossar
zu meinen «Kurdischen Texten» aus \i -f- ^. = dieser Weg.
Im Märdiner Dialekte klingt das Wort wie war aus einem
anderen Demonstrat. ^ + ^y 15 Bemerkenswert ist,
daß das Verbum hier im Präteritum steht; das Präs. würde
dihasim oder dihesim lauten ; vgl. Jus. aa qL^j» und JJ 142b

aL**s>. 10 Wörtl. An unserer Seite (vgl. JJ. 117b p=>). Später
Z. 43 richtiger: jemmedä mit doppeltem m. 17 Vgl.
JJ 122a _y%s-. 18 , Nicht sicher, ob = meri' Hartmann.
19 Futur, von ^y^. Man würde sicher be ( J) erwarten.
20 ,Mit sehr schwachem ii'. Hartmann. 21 eve häne,
wörtl. = dieses, jenes. Übersetzung des ganzen Satzes un¬

sicher. 22 Vgl. JJ 36 b ^äJL, Kissenüberzug und JJ 123b

ÖLv^ Laken. 2S |joö; vgl. JJ 109 b ji. 24 Türk.
Glosse: kimi göriorlarsa; das kurd. Verbum steht jedoch im
Präteritum. 25 Daß es eine Dienerin ist, geht erst später
(Z. 29) aus dem Texte hervor. 26 merfke 2in steht für
merik u Zin, sowie auch später Z. 28, 31 zine merik anstatt
zin u merik; es erscheint also die Konj. u (= und) bis zu
einem e abgeschwächt. Auch das 1 in dohtörf Z. 26 ist
nichts anderes als die Konjunktion u. 27 Hartmann ist
hier im Zweifel, ob er grlja oder grljäii gehört hat. Die
Grammatik gestattet hier sowohl den Sg. als auch den PI.
des Verbums. 28 ^y^ios: bahse kirin = eine Neuigkeit,
eine Botschaft ausrichten; vgl. JJ 39b ^^. 29 Man
könnte auch übersetzen: . . . und richte es so (auf diese
Weise) aus. Vgl. Anmerk. 14. 30 rubj, ein Viertel. Arab.

31 kiziki. Durch dieses Wort wird es erst klar, daß der
schon früher erwähnte Diener ein weiblicher sei. In kizik
sehe ich das türkische y JJ 310\ Daß im Kurdischen an die
Stelle des ^ ein d getreten ist, ist nichts Ungewöhnliches.
Vgl. in dieser Beziehung JJ 310b dJjä kj2fk. - 32 Vgl. JJ 418b
0iy3y 33 ,Der |-Vokal mehr nach e als nach i'. Hart¬
mann. 34 Das Verb, steht eigentlich im Präsens. 35 ,Hier
2ün, sonst meist 2in; oft auch 2än. Alleinstehend wohl
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immer 2än. In Verbindung meist zu 2in verkürzt'. Hartmann.
80 ^jUavo jAjwXj' tedbir hasijän nachdenken (türk. Glosse

düsündüler). Vgl. JJ 142 b .jLy«*-. 37 ^y*j pajtlja
Koch. Vgl. JJ 69 b ^j'lj. 38 Nach Ferid nennt man den
Sultan «devlet». Ausdrücke wie sultän, pädisäh sind un¬

gebräuchlich. 39 kevire, kevre bedeutet Stein, aber auch
Mauer, nach Ferid. Vgl. JJ 337 a Jif. 40 eväreda = spät.
So Ferid. Vgl. JJ 30b j&>\. 4l ka,'aub, Z. 42 kajaubä PI.
Bedeutet nach Ferid: Ratten und Mäuse, ist also ein Kollek¬
tivbegriff. Hartmann schrieb, um über die Aussprache ja
keinen Zweifel walten zu lassen, noch yjytf' daneben. Ich
glaube nicht fehlzugehen, wenn ich dieses Wort von dem
Infinitiv Ly^f der arab. Wurzel *^f «dunkelgrau sein» ab¬

leite. Der Wandel des h in ', (e) läßt sich auch an anderen
Wörtern nachweisen. So lauten z. B. JJ 410 {y^ und

Jus. öl ü**£? im Dialekte von Märdin nach meiner Beobach¬
tung majin und bäjff. 42 Wörtl. : Was es giebt, was es nicht
giebt. 4S ,hesine kevir. Eigentl. das demiri; das giebt nach
Ferid zusammen die Bedeutung «Axt, Beil».' Hartmann.

2. Ein Gedicht aus Gawar.
Nach einer brieflichen Mitteilung Herrn Prof. Hartmanns,

der mir auch dieses Gedicht in zuvorkommendster Weise zur
Veröffentlichung überließ, stammt dasselbe von einem Syrer*)
aus Gäwar**) her, der sich gegen entsprechende Entlohnung

*) Sein Name ist Alexander Yoohanan. Über längere Texte, die
er lieferte und die von der Kais. Russischen Akademie der Wissen¬
schaften erworben sind, siehe eine kurze Mitteilung von mir im Bulletin
de l'Ac. Sc. St. Petersbourg, 1900. H.

**) Nach Mitteilung Dr. Belcks ist Gäwar durchaus nur Name des
Bezirkes, nicht eines bestimmten Ortes. Der Hauptort heißt Dlze, und
dort wohnt jedenfalls auch A. Yoohanan, obwohl seine Briefe immer
aus Gäwar datiert sind. Ebenso ist's mit Salmäs, das auch per nefas,
selbst von den Eingeborenen, häufig für den Hauptort angewandt
wird, während dieser Dilman (so, nicht Diliman, nach Belck) ist. In
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bereit erklärt hatte, Texte in kurdischer Sprache beizuschaffen.
Gäwar ist der Name einer Landschaft des Hekkärl-Distriktes,
die ungefähr 60 Kilometer westlich von der Stadt Urümije bis
an die persische Grenze reicht. Der Name ist gleich dem
Ghever in Hartmanns topographisch - historischer Studie
«Bohtan», Berlin 1896- 1897, 8°, pg. 130, dem Gjawar in
Kieperts Karte von Armenien, Kurdistan und Azerbeidschan,
Berlin 1858, und dem Guever (Guiavär) in desselben Autors
Nouvelle carte generale des provinces äsiatiques de l'empire
ottoman, Berlin 1884. In Gäwar hatte, wie wir aus C. San-
drecki, Reise nach Mosul und durch Kurdistan nach Urumia,
Stuttgart 1857, erfahren, eine Zeitlang der amerikanische
Missionär Rev. Samuel A. Rhea seinen Wohnsitz auf¬

geschlagen. Als Frucht seines Aufenthaltes in diesen Gegen¬

den gab Rhea im Journal of the american oriental society X,
1872, pg. 118 ff. sein Brief grammar and vocabulary of
the kurdish language of the Hakari district heraus, und seit
jener Zeit ist meines Wissens keine Probe dieses östlichen
Kurmänji-Dialektes mehr veröffentlicht worden.

Dieser letztere Umstand, sowie die nach jahrelanger in¬

tensiver Beschäftigung mit dem Studium des Kurdischen
gewonnene Überzeugung, daß man noch recht weit davon
entfernt ist, über diesen eranischen Sprachzweig alles zu
wissen und einen kurdischen Text mit jener Sicherheit zu
lesen, wie dies im Arabischen, Türkischen oder Persischen
möglich ist, ermutigten mich, dieses kleine Liebesgedicht zu
veröffentlichen. Unter den eben erwähnten obwaltenden
Umständen wird wohl jeder Beitrag, der geeignet ist, eine auch
nur kleine Lücke auszufüllen, dem Kurdisch Treibenden will¬
kommen sein.

Das vorliegende Gedicht sticht weder durch den Inhalt
noch durch die Form besonders hervor und bietet auch in

Nordsyrien kennen alle Reisewerke Esswedlje nur als Name eines Ortes,
während es doch ausschließlich Name des Distriktes ist und das, was
meist so bezeichnet wird, Eleskele heißt (das Richtige siehe in meinem
Liwa Haleb 91f.). H.
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grammatischer Beziehung wenig Bemerkenswertes. Neben
den für den Hekkän-Dialekt charakteristischen Formen wie
*JUj anstatt Jbo kommt mit ausgesprochener Präsensbedeu¬
tung auch ^yj-:^Ms^ vor; vgl. Anm. 2.

Das Hauptinteresse erregen in den wenigen Strophen
die zahlreichen lexikalischen Schwierigkeiten, die ich trotz
aller Bemühungen nicht vollständig zu beheben vermochte.
Ich gebe mich jedoch der Hoffnung hin, daß es anderen ge¬

lingen wird, den rätselhaften Wörtern auf die Spur zu
kommen, deren Sinn und Herkunft ich nicht ergründen
konnte. Aus den Worten «Poets of love», die er neben die
kurdisch-arabische Überschrift ^J-^ L^j gesetzt, ist zu
schließen, daß der Aufzeichner des Gedichtes ein Zögling
einer der amerikanischen Missionsschulen und somit ein ge¬

bildeter Mann ist. Den kurdischen Text schreibt er auch,
ohne gar zu grobe Fehler in der Rechtschreibung zu machen;
er muß daher des Kurdischen wohl mächtig sein.

Es ist deshalb mit Sicherheit anzunehmen, daß er nichts
Unsinniges niedergeschrieben haben wird, und doch war es

weder mir, noch einem später näher zu bezeichnenden Kurden
möglich, den Sinn manches Verses zu enträtseln, obwohl die
Bedeutung jedes einzelnen Wortes bekannt erschien. Die
vielen persischen Lehnworte des Gedichtes erklären sich in
diesem Falle leicht aus der Nähe der persischen Grenze, ohne
daß man gleich an Kunstpoesie denken müßte, die leider
vom Persischen und Arabischen einen gar zu ausgedehnten
Gebrauch macht. Die 9. Strophe ist sogar ganz in persischer
Sprache abgefaßt; die 10. ist mit Persisch untermischt.

Nachdem ich eine Übersetzung des Gedichtes, soweit
es mir möglich war, angefertigt hatte, sandte ich sie mit
dem Original und einem Fragebogen an einen litterarisch
gebildeten Kurden, dessen nutzbringende Bekanntschaft mir
Professor Hartmann vermittelt hatte. Es war dies kein Ge¬

ringerer als ein Sohn des letzten unabhängigen Kurdenfürsten
von Rewändöz, des aus Layards Schilderungen [Nineveh and
its remains. London 1850, und: Nineveh and Babylon. Lon-
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don 1853] wohlbekannten Bedr Hän Beg, der um die Mitte
dieses Jahrhunderts seine Unabhängigkeit gegen die Türkei
mit Waffengewalt verteidigte, unterlag und in der Ver¬

bannung auf Kreta sein Leben beschloß. Einer seiner
17 Söhne Namens cAbderrahmän ist der Herausgeber der
ersten kurdischen Zeitung «Kurdistan»*) und wohnte bis vor
kurzem in Genf. Herr cAbderrahmän unterstützte mit größter
Bereitwilligkeit meine litterarischen kurdischen Bestrebungen
und erklärte alles mir dunkel Gebliebene, soweit er es selbst
wußte; aber ein unübersetzbarer, auch für einen gebildeten
Kurden, wie er, unerklärbarer Rest blieb dennoch übrig.
Herr "Abderrahmän leitet seine Auskünfte mit den Worten
ein: «Je vous reponds de mon mieux; mais comme il y a

des inots vraiment difnciles ä lire, il est aussi naturellement
difncile ä les traduire. Les manuscrits kurdes sont gen&ale-
ment tres mal ecrits et par consequent les copies aussi sont
illisibles.»

Die schätzbaren Bemerkungen "Abderrahmäns habe ich
als solche kenntlich in den Anmerkungen zum Gedichte
verwertet.

Was den Ursprung des Gedichtes betrifft, so wird es

eines der vielen Volkslieder sein, deren Prym und Socin eine
größere Anzahl gesammelt und in SKS herausgegeben haben.
Auch in den von mir gesammelten «Kurdischen Texten.
St. Petersburg, Ak. d. Wiss. » (unter der Presse) findet sich
eine Anzahl von derartigen Volksliedern, und in einem An¬

hange zu diesen «Kurdischen Texten» werden die Volkslieder
erscheinen, die Peter Lerch seiner Zeit von den kriegs-
gefangenen Kurden in Roslawl gehört hat, und die bisher für
verschollen gegolten hatten. Mein freundlicher Gewährsmann
hat als litterarisch gebildeter Kurde für diese Art Poesie
natürlich eine große Mißachtung und findet unser Interesse
daran nicht recht erklärlich. Er schreibt: «Je dois aussi vous

*) Siehe darüber Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morg. Band 12,

S. 112. H.
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dire que toutes ces poesies ne sont pas bien fameuses. Je
trouve inutil, peut-etre meme nuisible pour vous de vous oc-

cuper de telles poesies, parce que 9a pourrait vous mettre
dans des grandes erreurs. II vaut mieux s'occuper des poesies

de bons poetes; par exemple de ^iLs- o^"i, l'auteur de ^^ *^
etc. etc.»

Dieser Rat ist wohlgemeint und in der besten Absicht
gegeben; denn die «erreurs», in die man verfallen kann,
liegen bei einem unübersetzten, unerklärten kurdischen Volks-
liede wie Fußangeln umher, besonders wenn die Orthographie
eine mangelhafte ist, und das ist sie meist. Gewiß ist Ah¬

med Hänl es wert, daß man sich mit seinem großen Epos
Mam u Zin beschäftige, was der Schreiber dieser Zeilen seit
Monaten thut; aber das schließt doch nicht aus, daß auch
ein kleines Volkslied für uns von Interesse sein kann, wenn
es etwas Neues bringt.

i

$ifa j**-**) ^ er" ußr^ *& ^y ^

y^1 cH;-**00 O"

J^i o** o^° ^

l-j|y-> liÜL* ***J^

vur u / Dys

*) Lies \&j\y>..

**) Lies j**o-

f

r

ok

ioJoo *j_>*j! ^ 3!

*j_j-o- ^1 im-s*j<^ ^^

0^ ;' r**" ^
lA)ü (52^ ^ur*^-*5'
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f

o*^ r*~ Uö& j* üj* 0^ß ^-^ ^

0

oUo «i_jj i^jy j^1 u*j t*)o«Xc D^yy>- (»* **JjW

1

^b^Ü"9 |_j*w ^ aj ^j ^ olS> ^

o*1' oU; y^-y^ z&s oy* o**--» £# .r* eri); uy

^yGy- ^-*^**) ^j, ^jä y^16 J^1'0 L5*

y_jjy .£> *££>_}S -A *j* ^XiJvc iikjy>- (0 l-y-S

1

O^J 0t^| *^- »S y\>\X=>- jj^i j.J^ __,_>.»- &» *=>-

t.

*) Mskr. er^°3-
**) Für vi^Jt^b vom arab. »jujJd.
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19U >*^ur? 8;-S° i5^A*°3 o-***1' ^
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Liebesgedicht.20

l.

Ich sah ein Blinken von den Pfeilen [der Augen],
Es drang in mein Herz [wörtl. Leber] der Verräter.21 Zwei
Wunden wurden meinem Herzen [geschlagen]; Es blieb
[darin] weder Rast [wörtl. Geduld] noch Ruh'.

Was ist das für eine Feueresse in [meinem] Herzen?
Die Feuerflamme verzehrt mich. Die einen sagen: «Dies
ist Tollheit». Die anderen sagen: «Verrückt und toll
[ist er]».

3.

He, du! Ich seufze wegen 'der Pfeile. Ich hab' dir
gesagt: «Unselige, Verderben [bereitest du mir]! Die
schwarzen Augen haben mein Fleisch, Diese Zornesblicke
haben mich zu Kebab gemacht.»22

4.

0, o Wunder!23 [Auf] dem Gazellenhalse Ruhen alle
Fallstricke (Schlingen) der Bezauberung. Diese parfü¬
mierten Locken, daß Gott sie vernichte! Beständig [ist
meine] Herzenstrauer auf [meinem] Antlitze [ausgeprägt].

5.

Beständig [spielen] um [ihr] Antlitz zwei liebliche
Locken. Diese Huri, die einer Frankin gleicht24, Schleu¬

derte auf mich ein Paar Pfeile.25 Die schwarzen Schlangen26
[ihrer Locken] wanden sich um [ihr] reines Antlitz.
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He, du! Ich seufze wegen 'der Pfeile. Ich hab' dir
gesagt: «Unselige, Verderben [bereitest du mir]! Die
schwarzen Augen haben mein Fleisch, Diese Zornesblicke
haben mich zu Kebab gemacht.»22

4.

0, o Wunder!23 [Auf] dem Gazellenhalse Ruhen alle
Fallstricke (Schlingen) der Bezauberung. Diese parfü¬
mierten Locken, daß Gott sie vernichte! Beständig [ist
meine] Herzenstrauer auf [meinem] Antlitze [ausgeprägt].

5.

Beständig [spielen] um [ihr] Antlitz zwei liebliche
Locken. Diese Huri, die einer Frankin gleicht24, Schleu¬

derte auf mich ein Paar Pfeile.25 Die schwarzen Schlangen26
[ihrer Locken] wanden sich um [ihr] reines Antlitz.
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6.
Der Frühling ist gekommen. Für mich ging er vor¬

über; Ich ging nicht auf die Reise nach Gulistan.27

7.

Ach und weh entsteigen [wörtl. kommen aus] meinem
Herzen, Entsteigen [meinen] blutenden Wunden.

Sie28 kommen wie Carneole und Judasbaum [= Blüten],
Oder sie kommen aus der Hand der Salüjän(?). 0

du junges Wesen voll Liebreiz und Anmut, 0 Türkin29
mit dem Wesen einer Frankin, Du hast ein Paar Pfeile30
auf mich geschleudert; Du hast mich getötet	

9.

Geh' auf dem Wege ; ohne Weg geh' nicht31, [Mögen
auch] einige [sagen], daß der Weg im Zickzack führt.
Einer Frau zeige keine Freundschaft; einem Mädchen zeige
sie, [Mögen auch] einige [sagen], daß die Frau eine
Königin ist. Iß nicht Gerste, iß Weizen, [Mögen auch]
einige [sagen], daß die Gerste billig ist.

10.

Ein trächtiges Lastpferd hat auf keine Weise Sattel und
Steigbügel gesehen32. - .... Ein frisches Pferd den hoch¬

getragenen Kopf [mit] Troddeln [geschmückt], aber [wörtl.
und] mit gespaltenem Hufe, wird müde von einem Pack¬

sattel. 	

Anmerkungen zum Gedichte aus Gäwar.

1 Zu ö-ü bemerkt A, es sei dies ein in Kurdistan
wenig gebräuchliches Wort. Echt kurdisch sage man für

Flamme ^ß göri. Vgl. JJ ^ß. cyj ist pers., findet

sich aber bei Jus. 58 verzeichnet. 2 Im westlichen
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24 Ein Gedicht aus Gawar.

Kurmänji pflegt vor vokalisch anlautenden Präsens- und
Perfektstämmen die präfigierte Temporalpartikel de durch
ein apostrophiertes t' ersetzt zu werden, wie z. B. t'-6m ich
komme, t'-ese es schmerzt; es kommt aber auch d'-ese

vor. Im Dialekte von Gäwar, jenem Landstriche, in
welchem sich seiner Zeit der amerikanische Missionär Rhea
niedergelassen hatte und dessen Mundart er seiner Arbeit wohl
hauptsächlich zu Grunde gelegt haben wird, erscheint te wie
in dem vorliegenden Falle neben de. Vgl. hierzu JG 176,
Z. 4. Der Text bietet .JLu für Jliy aber in der vorher¬
gehenden Strophe ^j-^oj. 3 .1^1 ist der PI. von }i\ und
bedeutet nach A Zornesblick mit gerunzelten Brauen. Vgl.
JJ JS\. * A erklärt, daß er das Wort 1yy^! nicht ver¬

stehe. Ich vermute in demselben und in dem vorhergehen¬
den Worte nichts anderes als bloße Interjektionen und möchte
daher der größeren Deutlichkeit wegen nur die Schreibung
ein wenig in ^>j tyi ^1 umändern. Auf diese Weise erhalten
wir die bei JJ belegte Interjektion ^1 und die bei Jus. auf-

gezeichnete ^ welch letztere als ein Ausruf des Staunens
erklärt wird. 5 Das Wort Loio war A unbekannt. Es
wird höchstwahrscheinlich nichts anderes sein als das aus

dem Persischen entlehnte *]ö decipula, rete, plagae etc.
Vll. II 796, was ja hier einen guten Sinn giebt. 6 A über¬

setzt: «Diese parfümierte Locke daß Gott sie unglücklich
mache» oder «sie vernichte». jU j sei ein scherzendes
Scheltwort, also etwa wie im Deutschen « Sie Schlimme 1 » A
übersetzt das zusammengesetzte Wort durch einen ganzen
Satz, eine Verwünschung, die aber so bemerkt er na¬

türlich nicht ernst gemeint sei. Neu ist auch die Bedeutung
«parfümiert» für ^JLs. Vgl. arab. ä-JU Parfüm compose de

musc et d'ambre. Alf. 7 Arab. a-^> le coeur, le meilleure d'une

chose. Die Übersetzung ist unsicher. 8 iiUy bedeutet in
erster Linie Ausländer, Europäer, hier eine Europäerin, eine
Frankin, deren weißrosiger Teint im Oriente hohe Schätzung

findet; sagt doch ein arabisches Sprichwort ^^oaJl ^faj uaUJf
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(ein weißer Teint ist die halbe Schönheit). Es bedeutet da¬

her, wie mir A mitteilt, iiki j im übertragenen Sinne so viel
wie «Schönheit». Endlich bedeutet dieses Wort nach A auch
«Schlechtigkeit, Bosheit» (mechancete), indem man annimmt,
daß Christen ohne Erbarmen sind., 9 ^jiJ^S lies JuUJS
Gulistän, einer der zehn Sanjaqs von Aderbejjän. Vgl.
R VIII 126. 10 C)Jü Wehklage, Klageschrei; Inter¬

jektion des Schmerzes. Pers. Also *J.« = Meine Wehklagen.
Es gelang weder mir noch A, dem geborenen Kurden und
kurdischen Schriftsteller, in die Worte dieses Verses einen
Sinn zu bringen. A schrieb nur zu jedem Worte das fran¬

zösische Äquivalent. Dabei erklärte er, das Wort "ijS nicht
zu kennen. Es bedeutet «Haar, Haarlocke»; vgl. JJ iß
und Jß. Nach A. bedeutet ^j «einzelnes Haar, Stengel
einer Pflanze»; vgl. JJ ^i rameau. Anstatt r^j wäre
richtiger zu schreiben .yrsy. = Basilicum. Arab.
11 Das sonst nirgends nachweisbare Wort iß bedeutet
nach A «saignante». Er sagt ausdrücklich: «Au 7erae

couplet le 1er vers ay ißs ^.y) veut dire: ,viennent
de nies plaies saignantes'. C'est le mot iß qui signifie
saignante', et ca doit s'ecrire comme 9a ißö et non pas

ißj.» A berichtigt in diesem Falle mit Unrecht die Ortho¬

graphie; als Bohtänkurde erwartet er ein y wo im Hekkärl-
dialekte aber wirklich o gesprochen wird. Um die Sache
deutlicher zu machen, erlaube ich mir eine Transkription zu
geben. Was also bei Jaba (Dialekt von Bajäzld) etwa birl-
nld-i-kül lauten würde, wird im Hekkärldialekte birinet-i-kül
gesprochen; man vgl. SK § 164. Dabei habe ich die Aus¬

sprache von iß nur vermutungsweise fixiert, da A sie nicht
näher angiebt. 12 Diesen zweiten Vers der Strophe 7

wußte auch A nicht zu übersetzen. Er schrieb nur zu ein¬

zelnen Wörtern die Bedeutung, so zu dem wohl arabischen'
^j eternel, solide und zu C)Uy doux. Die Ausdrücke a^>.£}j
und die offenbare Inversion davon ±.y>^ß> erklärte A
nicht zu kennen. ,Das Wort y>y>- ist das arabische
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_y>-_y=- = Brust'. H. 13 Lies: ^yßy1 ß+äc- Das zweite
_5 des Textes ist eine Dittographie. Vgl. B 0\ßy* pers.
Arbre de Jud^e, ou plus exactement gainier, Cercis siliquas-
trum. On le confond dans le langage vulgaire avec le lilas.

Es ist die rote, duftende Blüte des Spindelbaumes, auch
Judasbaum oder Judaslinde genannt. Vgl. MA assyr. arga-
mänu. 14 Es ist unsicher, ob das Wort ^l^JL, oder 0L>-jJLo

zu lesen ist. Auch A wußte damit nichts anzufangen und
vermutet, es sei der Name des besungenen Mädchens.
15 A jLyi jeune homme. Vgl. Jus. und SGI. jLyi. 16 Vgl.
JJ üU-Ä} -ß. 17 Vgl. Ed. (jdJaä, das als ein mit Fransen
versehener Knopf bezeichnet wird, den man den Pferden als
Amulet gegen den bösen Blick um den Hals hängt. Pol¬

nisch kutas = Troddel, Quaste. Das folgende Wort «als

kann wohl nur der PI. des arab. v_juii' = Wahrsager u. dgl.
sein. Das würde gut hierher passen, da sich wohl dergleichen
auf dem Marktplatz zu findende Leute mit dem Verkauf
von Amuleten abgeben. 18 Vgl. JJ JjC*o und Jus.

xbCwj. 19 Trotzdem in den zwei Schlußversen fast jedes Wort

bekannt erscheint, wußte auch A keine befriedigende Über¬

setzung zu geben. Die Bedeutung von ^ß-t^ ist unbekannt.
O^?» «J = 3. PI. Präs., negiert, von oJ-^-, ^.y>- JJ 121a.
^bSy = schöner, anmutiger Jüngling, Jus. 20 Wörtl.
Verse der Liebe. 21 A schlägt vor «der Grausame»
zu übersetzen und meint damit wohl den Pfeil. 22 D. h.
die Zornesblicke versengten mich, wie der Spießbraten
(Kebab) vom Feuer versengt wird. 23 Unsicher.
84 D. h. die so schön ist wie eine Frankin, eine Fremde. So

A. 25 So übersetzt A sinngemäß, aber nicht wörtlich.

Für das Wort üUj^c kann hier wohl nur die in Ed. ver¬

zeichnete Bedeutung «perfidy» Geltung haben. Der Tropus
wird dadurch wahrscheinlicher, daß der «Pfeil» früher
schon durch Jj^s bezeichnet wurde. (Vgl. Anm. 21.) 26 Zu
dieser Stelle bemerkt A : «In der älteren orientalischen Poesie
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vergleicht man die zwei nahe den Ohren über die Wangen
herabhängenden Haarlocken mit zwei Schlangen, wegen des

großen Liebeswehes, das sie durch ihre Schönheit den un¬

glücklichen Liebenden verursachen. Dieser Vergleich ist von
den heutigen Dichtern ganz verworfen worden, was voll¬
kommen gerechtfertigt ist; denn die Vorstellung, daß zwei
Schlangen das Antlitz der Geliebten umspielen, ist wirklich
geeignet, Entsetzen einzuflößen.» 27 Der Frühling ist der
Beginn der Reisezeit. Der Liebende will vermutlich sagen,

daß er lieber seine Geschäfte vernachlässigen, als aus der
Nähe der Geliebten weichen will. Mit dem zweiten Verse
dieser Strophe wußte weder ich noch A etwas zu beginnen.

28 An dem Verbum ^jü, das den ersten und zweiten
Halbvers dieser Strophe schließt, ist zu erkennen, daß sie

eine Fortsetzung der vorhergehenden Strophe ist, und nach
A's Erklärung versteht der Dichter unter «Sie» seine Thränen.
Dies gehe aus den Vergleichsgegenständen jÄfÄc-' Carneol und
0ßy* der roten, duftenden Blüte des Judasbaumes hervor.
Der Dichter will nämlich sagen, daß er blutige Thränen ge¬

weint habe. 29 Nach A bezeichnen die Kurden alles,
was schön und anmutig ist, mit ^>, = türkisch, Türke.

30 Vgl. Anm. 25. 31 Nach ^A hat diese Strophe
folgenden Sinn : Es ist besser, auf gebahntem Wege zu mar¬

schieren, wenn er auch im Zickzack führe, d. h. länger ist
als ein ungebahnter Weg. Es ist besser, eine Jungfrau zu
heiraten, als eine Witwe und wäre sie selbst eine Königin.
Es ist besser, Weizen zu essen, als Gerste, wenngleich der
Weizen teuerer ist. 32 Von der 10. Strophe gelang es mir
nur einen Teil zu übersetzen. A erklärt, er habe wohl
manches Wort verstanden, aber das sei zu wenig, um eine
befriedigende Übersetzung geben zu können.
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28 Gebete der Jeziden.

3. Gebete der Jeziden.

Vorbemerkung.
Die ältere Litteratur über die ebenso interessante als

geheimnisvolle Religionsgemeinschaft der Jeziden findet sich
in «Karl Ritter, Die Erdkunde von Asien, Bd. IX, Ber¬

lin 1859» zusammengetragen. Das später Erschienene von
Bedeutung hat J. Menant in den Sources bibliographiques
seines Buches «Les Yezidiz, Annales du Musee Guimet V.
Bibliotheque de vulgarisation, Paris 1892» aufgezeichnet. In der
ZDMG (1897) Bd. 51, pg. 592ff. veröffentlichte M. Lidzbarski
sein schätzbares «Expose der Jeziden» und führt gleichzeitig
an, was neuerdings über die Jeziden erschienen ist.

Ich kann diesen Angaben noch die Titel zweier in den
letzten Jahren erschienener Werke hinzufügen, denen ich den
Stoff zu der vorliegenden Studie entnommen habe. Es
sind dies:

1. «S.A. Eghiazarov. Kratkij etnografiöeskij ocerk kurdov
erivanskoj gubernii» erschienen im 13. Bande der «Zapiski
kavkazskago otedla imperatorskago' russkago geograficeskago
obscestva.» Vypusk 2. Tiflis 1891. Seite 171 weist den be¬

sonderen Titel auf: Kratkij etnograficesko-juridiceskij ocerk
Ezidov erivanskoj gubernii [d. h. Kurze ethnographisch-juri¬
dische Skizze über die Jeziden des Guberniums von Eriwän].
Dieser letztere Teil des Buches ist ausschließlich den Jeziden
gewidmet, während der erstere von den Kurden von Eriwän
im allgemeinen handelt.

2. JlyyCSS (jJjCwJl i	 )^U a-.jJLoSj ,»,ginyV.i i&j-XjijJl
Diese Arbeit erschien in Fortsetzungen in der arabischen
Zeitschrift «Al-Machriq, Revue catholique Orientale bimen-
suelle». Beyrouth 1899. II6me Annee. Wie wir pg. H
aus der Anm. f erfahren, ist P. Anastase nicht allein der Ver¬

fasser der ziemlich umfangreichen und interessanten Abhand¬
lung, sondern er hat in dieselbe mit Angabe der Quelle auch

28 Gebete der Jeziden.

3. Gebete der Jeziden.

Vorbemerkung.
Die ältere Litteratur über die ebenso interessante als

geheimnisvolle Religionsgemeinschaft der Jeziden findet sich
in «Karl Ritter, Die Erdkunde von Asien, Bd. IX, Ber¬

lin 1859» zusammengetragen. Das später Erschienene von
Bedeutung hat J. Menant in den Sources bibliographiques
seines Buches «Les Yezidiz, Annales du Musee Guimet V.
Bibliotheque de vulgarisation, Paris 1892» aufgezeichnet. In der
ZDMG (1897) Bd. 51, pg. 592ff. veröffentlichte M. Lidzbarski
sein schätzbares «Expose der Jeziden» und führt gleichzeitig
an, was neuerdings über die Jeziden erschienen ist.

Ich kann diesen Angaben noch die Titel zweier in den
letzten Jahren erschienener Werke hinzufügen, denen ich den
Stoff zu der vorliegenden Studie entnommen habe. Es
sind dies:

1. «S.A. Eghiazarov. Kratkij etnografiöeskij ocerk kurdov
erivanskoj gubernii» erschienen im 13. Bande der «Zapiski
kavkazskago otedla imperatorskago' russkago geograficeskago
obscestva.» Vypusk 2. Tiflis 1891. Seite 171 weist den be¬

sonderen Titel auf: Kratkij etnograficesko-juridiceskij ocerk
Ezidov erivanskoj gubernii [d. h. Kurze ethnographisch-juri¬
dische Skizze über die Jeziden des Guberniums von Eriwän].
Dieser letztere Teil des Buches ist ausschließlich den Jeziden
gewidmet, während der erstere von den Kurden von Eriwän
im allgemeinen handelt.

2. JlyyCSS (jJjCwJl i	 )^U a-.jJLoSj ,»,ginyV.i i&j-XjijJl
Diese Arbeit erschien in Fortsetzungen in der arabischen
Zeitschrift «Al-Machriq, Revue catholique Orientale bimen-
suelle». Beyrouth 1899. II6me Annee. Wie wir pg. H
aus der Anm. f erfahren, ist P. Anastase nicht allein der Ver¬

fasser der ziemlich umfangreichen und interessanten Abhand¬
lung, sondern er hat in dieselbe mit Angabe der Quelle auch



Gebete der Jeziden. 29

eine Arbeit des Priesters Qirijäqüs Mahnüq aus Bagdad
verwoben, die dieser ihm zur Verfügung gestellt hatte.

Bei einer Religionsgenossenschaft, bei welcher sich die
Zugehörigkeit auf die Rasse gründet (denn als solche fühlen
sich dje Jeziden, und es ist eine heute noch nicht entschiedene
Frage, ob sie es mit Recht oder Unrecht thun), die also aus
diesem Grunde keine Proselyten zu machen strebt und auch
kaum einen Renegaten kennt, war es wohl möglich, daß sie
ihre liturgischen Gebete so lange gänzlich geheim halten
konnten. Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt
sich ein Zipfel des Schleiers zu heben, mit welchem die Je¬

ziden bis dahin in eifersüchtiger Geheimthuerei ihre litur¬
gischen Gebräuche zu umgeben pflegten. Man darf sich aller¬

dings nicht verhehlen, daß die öffentliche Ausübung derselben
ihnen, als einer von ihren Nachbarn gehaßten und verab¬

scheuten Sekte, oft große Gefahr gebracht hätte. Moritz
Wagner, der in den fünfziger Jahren in Kurdistan reiste,
erwähnt, daß die Jeziden bei der Bestattung ihrer Toten ein
eigentümliches Gebet sprechen sollen; es sei jedoch unmög¬
lich, dessen Inhalt zu erfahren.

A. Jaba, der russische Konsul in Erzerum, erzählt in
seinem «Recueil de notices et recits kourdes ... St. Peters¬

bourg 1860», pg. 7 den Inhalt des Bestattungsgebetes, aber erst
nach mehr als 30 Jahren nachher gelang es mir, den authen¬
tischen Text des dabei gesprochenen Gebetes in der Ur¬

sprache, nämlich kurdisch, in Erfahrung zu bringen. Er
wird nebst anderen in meinen «Kurdischen Texten, St. Peters¬

burg, Ak. d. Wiss.» demnächst veröffentlicht werden.
Ein größerer Text, der angeblich die Doktrin der Jeziden

enthält, wurde uns von Layard in «Nineveh and Babylon,
London 1853», I, pg. 89 ff. und von Badger in «Nestorians
and their rituals, London 1852», I, pg. 113 ff. zur Kenntnis
gebracht. Es ist dies das vielumstrittene kitäb, auf das sich
die Jeziden berufen, wenn ihnen die Muslimen vorwerfen,
daß sie nicht zu den ubaüj A^>J gehören, zu den Besitzern
von Religionsurkunden, die ihnen neben den Muslimen einen
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größeren oder geringeren Grad von Duldung verbürgen.
Seinem Wesen nach stellt sich dieses kitäb der Jeziden als
ein auf wenigen Blättern in arabischer Sprache aufgezeich¬
neter lobpreisender Dithyrambus auf den Sejh fAdl dar
und zeigt in seiner äußeren Form kein Merkmal, das für
ein höheres Alter dieses Dokumentes spricht. Der Verdacht,
daß das Schriftstück eine Fälschung sei, läßt sich nur schwer
abweisen. Es muß auffallen, daß die Jeziden wenig Be¬

denken trugen, das Buch anderen als ihren Glaubensgenossen
vorzuzeigen, während sie sonst so mißtrauisch und ver¬

schlossen sind. Die Muslimen bringen auch der Echtheit
des besagten Buches den starrsten Unglauben entgegen.
Wie immer dem sein mag, es trat nun eine längere Pause
ein, bevor man über die- Liturgie der Jeziden etwas Neues
erfuhr. Da veröffentlichte im Jahre 1891 Eghiazarov in dem
oben angeführten Werke in seiner Skizze über die Jeziden
des Guberniums von Eriwän das Hauptgebet derselben in
drei Varianten, die er nach dem Diktate dreier verschiedener
Gewährsmänner aufgezeichnet hatte.

Und wieder einige Jahre später bringt Pere Anastase
im 7. Hefte der Revue Al-Machriq 1899 den Text des Ge¬

betes, welches die Jeziden am Morgen nach Sonnenaufgang
zu beten pflegen, und einige andere rituale Formeln, die bis¬

her noch nicht bekannt waren.
Derartige Erfolge sind meist nur solchen Personen mög¬

lich, welche jahrelang im Lande gelebt haben, der Landes¬
sprache kundig sind und sich das Vertrauen der Jeziden er¬

worben haben. So hat z. B. Herr Eghiazarov, ein Russe
armenischer Abkunft, 11 Jahre unter den Kurden gelebt.
Mit welchen Schwierigkeiten der nur durchreisende Forscher
zu kämpfen hat, selbst wenn er bloß harmlose Gedichte
sammeln will, schildert Socin aus eigener Erfahrung in der
Vorrede zu seinen «Kurdischen Sammlungen».

Es sei nun hier mit den von Eghiazarov gesammelten
Texten des Hauptgebetes der Jeziden der Anfang gemacht.
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I.

Das Hauptgebet der Jeziden in drei Varianten.
Über die Art und Weise, wie Eghiazarov zu diesen

Texten gelangte, läßt er sich in der Anm. *), pg. 221, ver¬

nehmen wie folgt:
«Zuerst diktierte mir das Hauptgebet der Jeziden Sejh

Kalas, der Sohn des Sewis, des .Sejhs von Zor. Es

muß bemerkt werden, daß er es nicht gern gethan hat.
Wie es sich später herausstellte, verkürzte Sejh Kalas
das Gebet bedeutend. Später diktierte mir Pir Hasan das¬

selbe Gebet. Bei der Vergleichung der zwei Varianten des

Gebetes zeigte sich zwischen ihnen ein bedeutender Unter¬
schied, was mir in Bezug auf die Echtheit des Gebetes

Zweifel einflößte. Zum Glücke begegnete ich dem Sejh
cArab, der mir das Gebet mit Bereitwilligkeit diktierte. Das
Gebet nun, das er mir vorgesagt, erwies sich als beinahe
identisch mit jenem des Pir Hasan. Die Ähnlichkeit der
beiden Varianten, wrelche von verschiedenen Personen und
zu verschiedenen Zeiten diktiert worden waren, überzeugte
mich von der Echtheit und Vollständigkeit des Gebetes. Der
Unterschied zwischen den Varianten Sejh Arabs und Pir
Hasans bezieht sich nicht auf den Inhalt und nicht auf die
wichtigen Grundlagen, sondern nur auf die Ordnung, in
welche die einzelnen Verse des Gebetes gebracht sind1).
Diese Varianten sind von einer wörtlichen Übersetzung und
von Erklärungen begleitet. Ich erachte es für nötig zu er¬

klären, daß in der freien Übersetzung, welche in meiner
Abhandlung [E pg. 182 f.] enthalten ist, die einzelnen Verse
in logischer Reihenfolge angeordnet sind.»

Da das Hauptgewicht nur auf die sprachliche Seite der
in diesen Studien vorgelegten Texte fallen soll, so liegt
es gar nicht in meiner Absicht, hier religionsgeschicht-

J) Ist nicht ganz richtig, da sich auch noch andere Verschieden¬
heiten, wenngleich geringfügiger Art zeigen.
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liehe oder religionsphilosophische Erörterungen über das
Glaubenssystem der Jeziden vorzubringen.

Ich werde mich daher nur darauf beschränken, soweit
die bestehenden Hülfsmittel reichen, das anzuführen, was
zum Verständnisse der einzelnen Stellen notwendig erscheint.

Wir finden im Anfange der Varianten I und II sieben
Namen angeführt. Es sind dies teilweise etwas verderbte,
aber sonst gut mohammedanische Namen, deren Zweck, wie
Lidzbarski 1. c. richtig bemerkt, nur darin besteht, vor den
mohammedanischen Nachbarn das Heidnische zu verbergen,
das unter den Namen steckt. In Anm. 2 zum Texte gebe
ich die richtige arabische Schreibung dieser Namen und
glaube nicht zu irren, wenn ich sijadin 15, II 4 durch
^jJtpbsui wiedergebe. Für die Richtigkeit dieser Schrei¬

bung spricht das sprachlich nicht zu rechtfertigende ^jJipLsu*
und dann der Umstand, daß S II, pg. 87 den Namen mit
französischer Orthographie «Chudja'a Eddin» umschreibt.
Über die Schreibung der übrigen Namen kann kaum ein
Zweifel entstehen. Es wäre nur zu erwähnen, daß Lidz¬
barski 1. c. pg. 599, Anm. 4 die Vermutung ausspricht, daß
in qj>xJ! yaj nicht, wie Chabots x) Syrer meint, der Nesroch
der alten Assyrer (pg. 106 1. 8 und 116 1. 13), sondern daß

«*o darin stecken dürfte. Vgl. dort die für diese Vermutung
angegebenen Gründe.

Über die Bedeutung dieser Namen bei den Jeziden von
Eriwän selbst sagt E pg. 182 in der Anm. *): «Die sieben
dem Gebete vorangehenden Namen werden von den Jeziden
in verschiedener Weise erklärt. Die einen vermuten, daß
diese alle Namen Gottes seien, durch welche seine Barm¬
herzigkeit und seine Herrlichkeit gekennzeichnet werde.
Andere meinen, daß man sich in dem Gebete, das an die
oberste Gottheit gerichtet ist, auch der Götter zweiten Ranges

') Journal asiatique. IX. Serie, Tom. VII (1896), pg. 100 ff. Notice sur
les Yezidis publice d'apres deux manuscrits syriaques de la Bibl. Natio¬
nale et traduite par J. B. Chabot.
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erinnere, mit welchen Gott gemeinschaftlich das Weltall re¬

giert. Endlich, nach der dritten Ansicht, sind sie nichts
anderes als die Namen der sieben Erzengel, die den Thron
des Allerhöchsten umgeben und als Vermittler zwischen ihm
und den Menschen dienen.» Vgl. zu dieser letzten Ansicht
die weiter unten angeführten hebräischen Engelnamen, wenn¬

gleich nicht alle Namen von Erzengeln sind. Aus S II,
pg. 83, wo wir all diese Namen (und noch einige darüber)
wiederfinden, erfahren wir, daß sich unter denselben sieben
Götter verbergen. Sejh Sin ist, wie schon Lidzbarski 1. c.

anführt, der Mondgott, der zu Harrän besondere Verehrung
genoß. Den Nicht-Jeziden gegenüber wird er gewöhnlich
Sejh Hasan el-Basri genannt. Es ist dies der abgekürzte
Name einer Persönlichkeit, der laut Ibn Hallikän I 370 in
seiner Gänze ^yß>\ ;i*o ^^.^i c>\ ^yi ^T.w^l jy«*^ ß
lautet.

Bei der Verwirrung, die unter den zerstreut lebenden,
des Lesens und Schreibens unkundigen Jeziden herrscht,
ist es nicht zu wundern, wenn die türkischen Jeziden unter
Fahr ed-dln den Mond verstehen und die Sonne Sejh Säms
nennen. E 241 Anm. ****).

E pg. 251 wird erzählt: «Sejh Säms aus dem Geschlechte
der Jezdaner kam aus Täbrlz. Er sah die Wunder des Sejh
jÄdi und wurde sein Anhänger.» Es ist bekannt, daß für
die Inkarnationen der Gottheit in Sejh JÄdi und in Hasan
el-Basri -historische Persönlichkeiten herhalten mußten; denn
auch Sejh jÄdl ist eine solche und zwar lautet sein voller
Name nach Ibn Hallikän II 197 ^IX^i y'w « ^j! ^Lc &+£.

Es wäre nun nicht unmöglich, auch Sejh Säms zu iden¬

tifizieren, der aus Täbrlz gekommen sein soll. Ich vermute,
daß zu dieser Inkarnation kein anderer seinen Namen ge¬

liehen hat als der berühmte Dichter und Mystiker Js*s?

tSJj^t ^v 0^>J\ $h- liV a~-=- o? ^*^ er?- Jeläl
ed-din Rüml führt auch den Ehrennamen Säms, und er kam
aus Täbrlz. Name und Herkunft stimmt also überein, und
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die Inkarnationen der Gottheit in Sejh JÄdi und in Hasan
el-Basri -historische Persönlichkeiten herhalten mußten; denn
auch Sejh jÄdl ist eine solche und zwar lautet sein voller
Name nach Ibn Hallikän II 197 ^IX^i y'w « ^j! ^Lc &+£.

Es wäre nun nicht unmöglich, auch Sejh Säms zu iden¬

tifizieren, der aus Täbrlz gekommen sein soll. Ich vermute,
daß zu dieser Inkarnation kein anderer seinen Namen ge¬

liehen hat als der berühmte Dichter und Mystiker Js*s?

tSJj^t ^v 0^>J\ $h- liV a~-=- o? ^*^ er?- Jeläl
ed-din Rüml führt auch den Ehrennamen Säms, und er kam
aus Täbrlz. Name und Herkunft stimmt also überein, und
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seine Eigenschaft als mystischer Dichter ließ Jeläl ed-din nicht
weniger würdig erscheinen, für eine Inkarnation der Gottheit
zu gelten, als Hasan el-Basri.

E pg. 243 berichtet S. Karcev in seinen «Zametki o

tureckich Ezidach [d. i. Bemerkungen über die türkischen
Jeziden], Tiflis 1886», daß Gott sieben Götter erschaffen
habe. In der Anm. *) werden dann folgende hebräisch-ara¬
bische Gleichungen für die Namen derselben angeführt: «das

sind die Namen dieser Götter oder Engel: Zazail oder Melek
Taus, Dardail oder Sejlj Hasan, Asrafil oder Sejh Säms,
Michail oder Abu Bekr, Azrail oder Sijadin [lies Sijäj ed-din],
Satmail oder Nasr ed-din, Nurail oder Fahr ed-din». Vgl. die
Erklärung dieser Engelnamen in Moi'se Schwab, Vocabulaire
de l'angelologie. Memoires presentes . . . ä l'academie des

inscriptions et belles lettres de l'Institut de France, Paris 1897,
Pre Serie, tome X: Dardail b&OTT pg. 212 oder b*m [?]

pg. 218; Azrafil = btfniK pg. 162 + bxsn pg. 361; bxnii)
pg. 322; bWT) pg- 296; Satmail = }t2*tf + b«ÖD pg. 311;
Sxrra pg. 283; Zazail b»MV pg. 321.

Die Aufzählung der sieben Namen im Beginne des

Hauptgebetes der Jeziden geschieht gewiß nur in dem Sinne,
daß die eine und oberste Gottheit durch die Vermittlung der
Personen, die ihre Inkarnation auf Erden darstellten, an¬

gerufen wird. Dies zeigt sich besonders in II, wo zuerst
Gott selbst genannt wird und dann die Aufzählung der
Namen erfolgt. Wird aber hier die Gottheit selbst an¬

gesprochen, dann scheint auch die Form mälik = (j)JU in II

besser und angemessener als die Form mäläk = ^Lo in I.
Jedenfalls geht aus den Gebeten hervor, daß die Jeziden sich
selbst darüber nicht klar sind, welche Form sie anwenden
oder anwenden sollten. Zu den Versen I 30 33, II 33 35
sei bemerkt, daß sie offenbar besagen sollen, worüber übrigens
alle neueren Autoren übereinstimmen, daß der «Pfau» in
den Augen der Jeziden keine Gottheit ist, daß sie den «Pfau»
nicht anbeten. Ich möchte mich am liebsten der Ansicht
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Lidzbarskis anschließen, der 1. c. pg. 598, Anm. 1) die Ver¬

mutung ausspricht, daß ^.ße = j3Lj = jj+'S sei, mit dem

im Kurdischen sehr häufigen Übergange von .. in ^.

Da ich die sonstigen sachlichen und sprachlichen Be¬

merkungen in die Anmerkungen verwiesen habe, so erübrigt
mir jetzt nur noch einiges über die Lautverhältnisse des

von Eghiazarov studierten Kurmänjidialektes der Kurden von
Eriwän zu sagen. E giebt pg. 67 an, daß er zu dem Ent¬
schlüsse gelangt sei, bei der Aufzeichnung seiner kurdischen
Texte das CASTREN'sche Transkriptionssystem zu verwenden,
das Schiefner für seine Studien über die kaukasischen
Sprachen hergerichtet und verwendet hat. Aus praktischen
Gründen habe ich alle in dieser kleinen Arbeit vorkommen¬
den Texte, wo dies mit vollständiger Sicherheit geschehen
konnte, nach dem von mir in meinen schon zitierten
«Kurdischen Texten» gebrauchten Systeme umgeschrieben.

Bei der Umschreibung der Texte Eghiazarovs zeigte es

sich, daß sich in meinem eigenen Transkriptionssysteme für
alle von Eghiazarov aufgestellten Laute Äquivalente finden,
bis auf die folgenden: c, t, p, r, k, ü. Da k jedoch in
meinem eigenen Systeme schon einen anderen Laut ausdrückt,
so ersetze ich es durch ein neueingeführtes k.

Diese Lautzeichen stammen aus «Schiefner, Bericht über
Uslars awarische Studien. St. Petersburg 1872, 4°», pg. 3

und «Schiefner, Versuch über die Thuschsprache. St. Peters¬

burg 1856, 4°», pg, 8 und sind dort, wie folgt, charakteri¬
siert: «c ist ein c-Laut, wobei sich bei der Aussprache die
Zungenspitze fest zur Zungenwurzel biegt, t ist aspiriert
entsprechend dem georgischen tha. p ist gelinde aspiriert,
r ist das alveolare r des Armenischen, k läßt eine schwache
Aspiration hören.» ü kommt in dieser Gestalt in der Castren-
ScHiEFNER'schen Transkription nicht vor, es ist aber nach
der Beschreibung zu schließen zweifellos identisch mit dem
u Castren-Schlefners, von dem gesagt wird, daß es voll¬

kommen dem schwedischen u entspricht, einem Mitteldinge
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zwischen deutschem u und ü. Vgl. «Castren, Burjatische
Sprachlehre. St. Petersburg, 1857, 8n», pg. 2 f.

c = \ drückt E durch den Apostroph ' aus. Die Na¬

salierung des n, die vor g und k sicher stattfindet, bezeich¬

net er gar nicht.
Die vorerwähnten Lautnuancen, für die mein Alphabet

keine Zeichen hat, sind bisher überhaupt noch von keinem
anderen Autor beobachtet worden, der Gelegenheit hatte,
Kurden reden zu hören. AVenn wirklich so ausgesprochen
wird, woran wir doch zweifeln können, so ließe sich die
Aspirierung des t und p wohl nur durch die Beeinflussung
durch das Armenische erklären, das im Gubernium von Eri¬
wän stark vertreten ist.

Und noch eine sehr auffällige Erscheinung ist zu erwähnen.
Bei dem Umstände, daß das Kurdische, das Kurmänji

sowohl als das Zaza, quantitierende Sprachen sind, muß es

seltsam erscheinen, daß in den Texten E's höchst selten
einmal die Bezeichnung einer langen Silbe zu finden ist.
Lange Zeit fühlte ich mich versucht, den Grund dieser Er¬

scheinung in der Nationalität des Aufzeichners zu suchen.
Herr Eghiazarov ist nämlich armenischer Abkunft, und
Armenier haben in der Regel für lange Silben in fremden
Sprachen ein recht schlechtes Gehör. Ich hatte jedoch offen¬

bar mit meinem Verdachte unrecht ; denn die an erster Stelle
abgedruckte Probe des Dialektes von Diarbekir, die von
Herrn Professor Hartmann aufgenommen ist, zeigt dieselbe
Erscheinung. Es macht also nach dem bisher vorliegenden
Material den Eindruck, daß die nördlichen Dialekte die
Quantität der Silben weniger beachten. Ein entscheidendes
Urteil darüber wäre heute noch verfrüht.
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Drei Varianten des Hauptgebetes der Jeziden.

I. Variante
(diktiert von Pir Hasan).

amin, amin, amin!
bi hämät-a1 sämsädin,
fäqrädin, näsrädin,
sijadin, se&isin,

5 se|i-bäkir, qadir-e rähinan2!
ja, räbbi! tu kärimi,
tu rähimi, tu ^lüdaji
mäläk-e mülk u jiaji,
mäläk-e säwq3 u säfaji,

10 mäläk-e mülk-e kärimi;
zi äzälda4 tu qädimi
tu abad-e kam5 u räwaji6,
sämäd-e7 lütf u näwaji8,
tu mäläk-e jinn vä ^isni9,

15 mäläk-e adäm-e qütsi10,
sämäd-e hajil u mäjidi11,
abad-e färz12 u hämdi,
lajiq-e math-e 1S sänaji 14.

ja, räbbi! hüdavänd-e säpäri15,
ao hüdan-e mäh u tari(ji),

hüdan-e säms u nari,
hüdan-e ärs-e azimi,
Jiüdavänd-e ätaji16.
ja, räbbi! käs nüzanä, tu cävaji:

25 tä nä hisnä, tä nä bilindä17,
tä nä cujinä, tä nä cändä18.
ja, räbbi! hakim-e sah u gädani19,
hakim-n jämaät u alämi,
tä dahir dikir iobä-e adäm.
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so ja, räbbi! tä nä mala, tä nä pärä,
tä nä basikä, tä nä cängä20,

tä nä avazä, tä nä rängä;
mä dikiri kam u säfa(jä),
tä dikiri Usa u mejräm(ä).21

35 ja, räbbi! tu kärimi,
rähimi, emini22.
tu sämädi, äz tu nimä (tu ninim);
äz tawimä kätimä,
katimä, 2i tä birim:

40 mä dikiri zl tari kifs(ä)23.

ja, räbbi! günäh u suj-e min
girt24 (bigirä) u bähsä (bibahsinä)!
wüllä! wüllä! wülläl amin.

II. Variante
(diktiert von Sejk ^Arab).

amin, amin, amin!
täbärik-e 25 häliqin 1

bi hürmät-e26 sämsädin,
fäqrädin, näsrädin,

6 sijadin, sehisin,
sefe-bäkir u qadir-e rähman!
ja, räbbi! tu kärimi,
tu rähimi, tu hüdaji!
zl äzälda tu qädimi,

io mälik-e mülk u jiaji,
mälik-e jinn vä }isni,
mälik-e adäm-e qütsi,
mälik-e mülk-e kärimi,
mäljk-e säwq u säfaji,

16 abad-e kam u räwaji,
abad-e färz u hämdi,
sämäd-e lütf (u) näwaji,
sämäd-e hajil u mäjidi,
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tu lajiq-e mäth-e sänaji.
20 ja, räbbi! hudavänd-e säpäri,

' hüdan-e säms u nari,
hüdan-e öäm u bäri27,
liüdan-e ärs-e azimi,
liüdavänd-e ätaji,

25 hakim-e sah u gädani
hakim-e jimlat28 (jämaät) u alämi,
tä dikiri tobä-e adäm,
tä dikiri ^isa u mejräm,
tä mä dikiri kam u säfa(ji),

30 ja, räbbi! käs nüzanä, tu cävaji:
tä nä hisnä, tä nä bilindi,
tä nä cujina, tä nä cändi,
tä nä mala, tä nä pärä,
tä nä basikä, tä nä cängä,

as tä nä avazä, tä nä rängä.
ja, räbbi ! tu kärimi,
rähimi, emini,
tu sämädi, äz qät tu nimä (tu ninim),
äz tawimä, kätimä,

40 kätimä, zl tä birim:
tä mä dikiri zl29 tari(a) kifs(ä),
günäh u suj-a min
bigir, bibähsä!
ja, räbbi! ja, räbbi! ja, räbbi! amin!

III. Variante
(diktiert von Sejh Kaläs).

ja, räbbim! tu kärimi.
ja, räbbim! tu qädimi,
tu hüdaji, ^üda-e mülk u jiaji,
hüda-e mülk-e kärimi, feüdan-e ärs-e azimi,

ö ii äzälda tu qädimi, feüdan-e ärs u kürsi,
tu Jiüda-e jinn vä jisni,
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lajiq-e mäth-e sänaji; tä nä läwmä30
tä nä avazä, tä nä rängae;
käs nüzanä, tu cävaji.

10 tu väli-a31 nimezaji,
hakim-e sah u gädani;
tä dikiri tobä-e adäm,
tä dikiri Jisa u majräm,
tä mä kir häm u säfa.

15 tu Jiüdaji, äz qät cimä?
äz tawimä, kätimä,
tawimä, le zl tä birim,
tu därman-e zlkubi32.
ja, räbbim! günäh-e min bibäbjsinä!

20 wüllä! wüllä! wüllä! amin!

Übersetzung.
I. Variante.

Amen, Amen, Amen!
Bei dem Schutze33 des Säms ed-din,
Des Fahr ed-din, des Nasr ed-din,
Des Sijä] ed-din, des Sejh Sin,

5 Des Sejh Bäkir, des Qadir er-Rahmänl
0 mein Herr! du bist gnädig,
Du bist barmherzig, du bist Gott,
Du bist der Engel34 der königlichen Macht und der

[sc. aller] Orte,
Du bist der Engel des [Wohl-] Geschmacks und des

Vergnügens35,
io Du bist der gnädige Engel der königlichen Macht36;
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Du bist der Sitz des Glückes und des Lebens,
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15 Du bist der Engel der heiligen Männer,
Du bist der Thron des Schreckens und des Ruhmes,
Du bist der Sitz der göttlichen Gebote und der Lob¬

preisung 38,

Dir gebührt das Lob des Himmels39.
0 mein Herr! Der Gott des Reisens bist du,

20 Der Herr des Mondes und der Finsternis bist du,
Der Herr der Sonne und des Lichts40 bist du,
Der Herr des erhabenen Thrones bist du,
Der Gott der Wohlthätigkeit bist du.
0 mein Herr! Niemand weiß, wie du bist:

25 Du hast keine Schönheit41, du hast keine Höhe,
Du hast kein Gehen, du hast keine Zahl.
0 mein Herr, du bist der Rechtsprecher der Könige

und der Bettler42,
Du bist der Rechtsprecher der [menschlichen] Gesell¬

schaft und der Welt43,
Du hast geheiligt die Buße Adams44.

30 0 mein Herr! Du hast kein Haus45, du hast keine Federn,
Du hast keine Flügel, du hast keine Fänge,
Du hast keine Stimme, du hast keine Farbe,
Uns hast du geschaffen Glück und Vergnügen,
Du hast geschaffen Jesus und Maria.

35 O mein Herr! Du bist gnädig,
Du bist erbarmend, du bist die Sicherheit46 [unsere

Zuflucht].
Du bist der Thron und ich bin die Nichtigkeit,
Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin ich,
Ein Gefallener bin ich, du vergißt meiner nicht47:

40 Du hast uns aus einer Dunkelheit zu einer Helle gemacht.
O mein Herr, meine Sünde und meine Schuld
Nimm an dich und verzeihe!
O Gott, o Gott, o Gott! Amen.
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II. Variante. .

Amen, Amen, Amen!
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Fahr ed-din, Nasr ed-din,

5 Sijäj ed-din, Sejh Sin,
Öejlj Bäkir und Qadir er-Rahmän!
O mein Herr! Du bist gnädig,
Du bist barmherzig, du bist Gott!
Von Anfang her bist du ewig,

10 Du bist der König48 der Herrschaft und der [aller] Orte,
Du bist der König der Genien und der menschlichen

Wesen,
Du bist der König der heiligen Männer,
Du bist der gnädige König der Herrschaft49,
Du bist der König des [Wohl-]Geschmacks und des

Vergnügens,
15 Du bist der Sitz des Glückes und des Lebens,

Du bist der Sitz der göttlichen Gebote und der Lob¬

preisung50,
Du bist der Thron der Gnade und des Glückes51,
Du bist der Thron des Schreckens und des Ruhmes,
Dir gebührt das Lob des Himmels52.

20 O mein Herr! Du bist der Gott des Reisens,
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Der Herr der Flüsse und Meere bist du,
Der Herr des erhabenen Thrones bist du,
Der Gott der Wohlthätigkeit bist du,

25 Du bist der Rechtsprecher der Könige und der Bettler,
Du bist derRechtsprecher der Allgemeinheit (menschlichen

Gesellschaft) und der Welt,
Du hast die Buße Adams geschaffen53,
Du hast Jesus und Maria geschaffen,
Uns hast du geschaffen Glück und Vergnügen.
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Du hast kein Gehen, du hast keine Zahl,
Du hast kein Haus, du hast keine Federn,
Du hast keine Flügel, du hast keine Fänge,

35 Du hast keine Stimme, du hast keine Farbe.
0 mein Herr! Du bist gnädig,
Du bist erbarmend, du bist die Sicherheit54 [d. i. un¬

sere Zuflucht],
Du bist der Thron, ich bin überhaupt gar nichts,
Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin ich,

40 Ein Gefallener bin ich, du vergißt meiner nicht55:
Du hast uns aus einer Dunkelheit zu einer Helle gemacht.
Meine Sünde und Schuld
Nimm an dich, verzeihe!
0 mein Herr! 0 mein Herr! 0 mein Herr! Amen!

III. Variante.
0 mein Herr! Du bist gnädig.
0 mein Herr! Du bist ewig,
Du bist Gott, der Gott der Herrschaft und der [aller] Orte,
Du bist der gnädige Gott der Herrschaft56, du bist der

Herr des erhabenen Thrones,
5 Von Anfang her bist du ewig, bist der Herr des Thrones

und Firmamentes,
Du bist der Gott der Genien und der menschlichen

Wesen,
Dir gebührt das Lob des Himmels; du hast keine Form,
Du hast keine Stimme, du hast keine Farbe;
Niemand weiß, wie du bist.

io Du bist der Richter über die Gebete,
Du bist der Rechtsprecher der Könige und der Bettler57,
Du hast geschaffen die Buße Adams58,
Du hast Jesus und Maria geschaffen,
Du hast uns Sorge und Vergnügen geschaffen,

is Du bist Gott, was bin überhaupt ich? 1

Ich bin ein Kranker, ein Gefallener bin ich,
Ich bin ein Kranker, aber du vergißt mich nicht,
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Du bist die Arznei Zikub.
0 mein Herr! Verzeih meine Sünde!
O Gott! O Gott! 0 Gott! Amen!

Anmerkungen.
1 E hämät = Gnade, Gunst. Das Wort wird wohl

auf das arab. iul+s» zurückzuführen und durch «Schutz» zu
übersetzen sein. 2 In richtiger Schreibung lauten die ange¬

führten Namen ^yXÜy*^' ^jjJiyste' ^jJtyai' ^jJltLsuip]'
^ y-yi' y<jy-yi' a*=-_lS^.xs. 3 säwq = Geschmack, hier und

H, Vers 14 ist vermutlich identisch mit den arab. ^ß-
4 äzäl arab. i-.\ der vergangene Teil der Ewigkeit. 5 E
kam = Glück; ebenso Vers 33 und II, Vers 95; vgl. F77. n
782 ß optatum, desiderium.. c E räwa = Dasein, Leben ;

auch II, Vers 15; pers. ..L,. 7 E sämäd = Thron; auch

H, Vers 17, 18, arab. «x*«o erhöhter Ort. 8 E näwa =
unbegrenzte Liebe; später, pg. 225, in einer Anm. «eigent¬

lich: überaus starke Liebe». Das Wort ist das pers. i_jj

Reichtum, Glück, und es ist mir unwahrscheinlich, daß es

hier die sonst nirgends belegte, von E gegebene Bedeutung
haben könnte. Auch II, Vers 17. 9 Zu den in den
Versen I 14, II 11, III 6 vorkommenden Worten jinn wä
jisni [E schreibt i'sni und dann J'sa = ,-v^c] führt E 226
Anm. 3) neben ftsn noch insan und isan an und übersetzt
das Wort mit «lebendes, sichtbares Wesen». Über insan und
das daraus verkürzte isan kann kein Zweifel herrschen; es

ist das arab. .,L*oi. Aber auch ftsn ist nichts anderes als

das gleichbedeutende arab. LrJ\. Professor Hartmann macht

mich brieflich auf die Quelle dieser im Arabischen gang und

gäben Gegenüberstellung von ^ji und ^y?- aufmerksam.

Sie finde sich in Koran 17, 90 und 17, 5, wenngleich die
Wortstellung dort eine umgekehrte sei. Aus ins sei durch
eine nicht ungewöhnliche Sprechverdrehung [und einer solchen
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fallen arab. Wörter in kurdischem Munde gar leicht zum
Opfer] isn oder mit vollkommener Anlehnung an jinn isin
geworden. Das unter Antritt des i, welches Kopula ist, er¬

folgende Ausstoßen des Hülfsvokals i, wodurch wir dann die
Form ftsni erhalten, sei keine befremdende Erscheinung.
Ich kann mich diesen Ausführungen, soweit meine Erfahrung
reicht, nur vollkommen anschließen und führe, was auch
Hartmann bemerkt, nur noch an, daß das \ = p, womit E
das Wort ftsni schreibt, keine Bedenken zu erregen vermag.
Die Kurden machen von dem Laute c in Schrift und Sprache
einen sehr launenhaften Gebrauch, indem sie ihn oft unter¬
drücken, wo er gesprochen werden sollte, und ihn wieder setzen,

wo er nicht hingehört ; vgl. SGL cß .,u^c für o,! und^U*,!.
10 Hier und II, Vers 12, s. JJ ^oo». u Die arab. Formen
,Jol$> und Jwj^ua so wie später in Vers 25 und II, Vers 31,
das kurdische Adjekt. bilind substantivisch gebraucht. Zu
letzterem bemerkt E: des Reimes wegen anstatt bilindaji
(Subst.) gebraucht. 12 Arab. ijoy- ~ 1S Diesem Worte, das
auch II, Vers 19 und in der noch deutlicheren Form
mäth III, Vers 7 erscheint, liegt ohne allen Zweifel das arab.

o^a zu Grunde. Zu der ungewöhnlichen und sicher un-

richtigen Bedeutung, die E dem Worte giebt, kann er
nur dadurch gekommen sein, daß er ohne die rätliche Kritik,
hier und auch in anderen Fällen, die Angaben seiner Ge¬

währsmänner für richtig hinnahm. 14 Auch n, Vers 19;
m, Vers 7 ; arab. Ax~. 15 Auch II, Vers 20; s. JJ yb-.
16 Auch II, Vers 24; arab. *Ua*. 17 Vgl. Anm. 11.

18 cänd hier substantivisch gebraucht. 19 gädan, ein¬

mal durch «Diener», später durch «Knechte» oder «Sklaven»
übersetzt. Vgl. JJ \o3. 20 Auch II, Vers 34 öäng =
.Zehe, Klaue, Fänge eines Vogels. Vgl. JJ tsU=>. 21 So

hier, n, Vers 28 und majräm III, Vers 23 anstatt des zu er¬

wartenden merjäm, marjäm. 22 Hier und H, Vers 37.
E führt für dieses Wort die ungewöhnliche, sonst nirgends
belegte Bedeutung «Friedenstifter» an. Vgl. dagegen JJ
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O**!. 23 In einer Anm. führt E auch die Schreibung kivs
an. S. JJ ßif. 24 E girt anstatt bigirä. Die Kon¬
struktion ist vielleicht so zu verstehen: Nachdem du
meine Sünde und meine Schuld an dich [auf dich?] ge¬

nommen hast, verzeihe sie [mir]. 25 Ich ließ die Über¬
setzung E's stehen, kann aber schwere Bedenken gegen die
Richtigkeit derselben nicht unterdrücken. Sowohl in der
Übersetzung als in seinem Glossar giebt E als Bedeutung
läbärik «einzig» und «selten» an. Die Verantwortung dafür
muß E ganz überlassen werden; denn es ist nicht einzusehen,
wie täbärik zu dieser Bedeutung gelangen sollte. Ich ver¬

mute, daß in täbärik nichts anderes zu sehen ist, als das

arab. sjJ.Li'. In dem folgenden Worte häliqin liegt ohne
Zweifel ein Beispiel des selteneren Plurals auf in (ön) vor;
denn diese Endung könnte sonst nur noch der Plural der
suffigierten Kopula sein, was aber hier ganz ausgeschlossen
ist. Ich glaube daher, daß der Vers richtiger durch «Ge¬

benedeites Wesen unter den Schöpfern» zu übersetzen wäre.
Der Plural der «Schöpfer» darf nicht überraschen, da nach
der Schöpfungslehre der Jeziden der erste Schöpfer mehrere
ihm selbst gleichartige Götter aus sich heraus erschuf. Vgl.
N. Siouffi, Notice sur la secte des Yezides. § 1. Journ.
asiat. 1882. 7. Ser. Tom. XX. Möglich wäre auch eine Ab¬

leitung des Wortes täbärik von dem pers. .Li" 1) familia,
tribus, consanguinei, 2) radix, origo, stirps. VU. II 418. Das
Richtige dürften die Jeziden selbst kaum wissen. 2B Pers.
u>yy=-. 27 cäm u bäri Flüsse und Meere. Vgl. VII. I 557
-Ly vallis et loca depressiora. bäri ist das arab. ysy, wobei
nach einem im Kurdischen nicht seltenen Vorgange im In¬

laute das h zu h abgeschwächt und schließlich auch dieses

durch die Dehnung des Vokals ersetzt wird. 28 Arab.
sdLs*. 29 E zi Druckfehler. so E läwm = Form. Etymo¬
logie? S1 Es ist wohl zu bezweifeln, daß väli = Richter

ist, wie E übersetzt. Es ist das arab. "js und wird durch

«Herr, Gebieter» wiederzugeben sein. 32 E Nach Erklärung
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ist. Ich glaube daher, daß der Vers richtiger durch «Ge¬
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N. Siouffi, Notice sur la secte des Yezides. § 1. Journ.
asiat. 1882. 7. Ser. Tom. XX. Möglich wäre auch eine Ab¬
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tribus, consanguinei, 2) radix, origo, stirps. VU. II 418. Das
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des Sejh Kaläs ist zlkub der Name einer Heilquelle im Para¬

diese. 33 E «durch die Gnade . . .» Si E «das Wort mäläk
ist hier und im folgenden im Sinne von mälik (Car) ge¬

braucht». 35 E «d. h. du bist der Engel der vollkommenen
Zufriedenstellung. » 36 E « der Engel des Reiches der Güte
bist du». 37 E «du bist der Thrftn der Gnade und der un¬

begrenzten Liebe». 38 E «du bist die würdige Wesenheit
des Ruhmes und der Dankbarkeit». 39 E «du bist würdig
der höheren Gebiete des Himmels». Wie E zu dieser
Übersetzung kommt, ist mir nicht erklärlich. 40 Es muß
dahingestellt bleiben, ob nar, arab. ü, im Dialekte der Kurden
von Eriwän wirklich «Licht» und nicht «Feuer» bedeutet.
Es erscheint zweifelhaft, daß das in so viele Sprachen ein¬

gedrungene arab. ._y «Licht» hier durch \j ersetzt werden
sollte. E «des Reimes auf nari wegen ist im vorhergehenden
Verse das ji nach dem Worte tari weggefallen». 41 E «der
Ausdruck tä nä hisnä steht für: nä hisn-e tä häjä nicht
schön dein Antlitz ist, d. h. du hast kein schönes Antlitz.
Ähnliche Wendungen werden der Kürze wegen im Alltags¬
gespräch gebraucht.» Hierzu möchte ich bemerken, daß
ich in tä nä hisnä keine abgekürzte Wendung sehen kann.
Ich sehe in tä den Dativ des Pron. pers. tu, der allerdings
noch deutlicher durch tärra oder ze tärra ausgedrückt werden
könnte, und hisn-ä ist das Subjekt des Satzes mit der suffi¬

gierten Kopula. Das Ganze läßt sich also vollständig zwang¬

los übersetzen: dir nicht Schönheit ist. 42 E «u gädani
und der Diener». Später II, Vers 25 «und der Knechte».

43 E «u alämi und aller Menschen». 44 E weist nach
einer Berichtigung im Druckfehlerverzeichnisse die Übersetzung
«du hast die Buße Adams geschaffen» auf. Hierbei scheint
eine Verkennung des Wortes dahir vorzuliegen, das E offen¬

bar vom arab. j>\Jö ableitet. Dann müßte die entsprechende
kurdische Form zahir lauten. Das vorliegende dahir stammt
aber ohne Zweifel vom arab. ßjs und dahir kirin bedeutet
dann wohl «rein machen, heiligen». In dieser Übersetzung
scheint mir der Satz auch einen besseren Sinn zu gewinnen,
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etwa in der Art, daß die Gottheit die Buße Adams dadurch
heiligt, daß sie dieselbe als vollwichtig und vollgültig an¬

nimmt. 45 E «d. h. du bist allgegenwärtig, bist nicht auf
einen abgegrenzten Raum beschränkt». 46 E «du bist der
Friedenstifter». 47 Wörtl. «dir bin ich ein Gedächtnis».
E «zl tä birim für zl bir-a tä macim ich gehe nicht aus
deinem Gedächtnis». 48 Diese II. Variante weist durch-
gehends das besser passende mälik = König auf, wo Va¬
riante I mäläk bietet. Vgl. Anm. 34. 49 Vgl. Anm. 36.

50 Vgl. Anm. 38. 51 Vgl. Anm. 37. E «eigentlich: überaus
starker Liebe». Es ist mir nicht klar, wie E zu dieser Be¬

deutung von näwa gelangen konnte. 52 Vgl. Anm. 39.
53 In diesem Verse ist das in der I. Variante vorkommende
Wort dahir ausgefallen, wodurch der Satz erheblich an Sinn
verliert. 54 Vgl. Anm. 46. 55 Vgl. Anm. 47. 56 Vgl.
Anm. 36. Die Verse 4, 5, 7, 8 sind aus je zwei Versen zu¬

sammengezogen. 57 E übersetzt diesmal gädän durch
«Sklaven, Knechte». 58 Vgl. Anm. 53.

IL

Das Morgengebet und einige rituelle Formeln
der Jeziden.

Im 7. Hefte der Zeitschrift Al-Machriq (^yUS), Jahrg. II,
pg. (".1 ff. bringt P. Anastase einige rituelle Formeln und so¬

gar auch das von vielen Autoren erwähnte, dem Wortlaute
nach aber bisher noch nie bekannt gewordene Morgengebet
der Jeziden. Aus welchem Dialekte oder aus welcher Gegend
diese Texte stammen, ist leider nicht angegeben.

Pg. P.1, Z. 8 u. wird erzählt: «Die Jeziden des Dörfchens
Hältär (,LÜL>) in derNähe von Diarbekir haben einen religiösen

Gebrauch, der unserm Meßopfer ähnelt. Er besteht darin,

daß der Oberpriester (pSüt!) unter ihnen, während sie um den

Tisch versammelt sind, einen mit Wein gefüllten Becher er-
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greift; und dann fragen die Speisenden: L==- ^iT1, d. h. ,Was

ist das?' Darauf erwidert er ihnen: b -^c L*K lJT, d. h.
,Dies ist der Becher Jesus'. Dann spricht er weiter:

LxiJj^ i_ili2 .yv^ v_ii, d. h. , darin befindet sich [wörtl. ruht]
Jesus'. Und nachdem der Oberpriester davon getrunken,
läßt er den Becher unter den Umsitzenden kreisen, und jeder
von ihnen nimmt einen Schluck, bis er zum letzten kommt,
der ihn leert.»

Auf pg. H. erzählt P. Anastase, daß die Jeziden neben
der Beschneidung auch die Taufe beobachten, und daß diese
letztere nur an dem Brunnen Zemzem, der sich bei dem be¬

kannten Heiligtume des Sejh jAdl befindet, erteilt werden
könne. Der erwähnte Brunnen ist von einem Kuppelbaue
mit sehr engem Eingange überwölbt. Da hinein begiebt sich
der Sejh mit dem nackten Kinde, taucht es dreimal ins
Wasser, legt dann seine Hand auf den Kopf des Täuflings
und spricht dabei eine Gebetsformel. Diese Formel soll
manchmal von einem der Außenstehenden erlauscht werden

und soll lauten wie folgt: *e>y Wy ß -XjjI &i;aaJL. "$jS> i_y$

JvjJ L 3 Ky Jod. Dies transkribiert P. Anastase mit franz.

Orthographie: Hol hola soultane Ezid tou boui'a berkhe Ezid,
saraka rea Ezid und übersetzt es äußerst frei durch: «Für¬

wahr, du bist [nun] ein Lamm Jezlds geworden und vielleicht
wirst du ein Märtyrer für den Glauben Jezlds sein». Wört¬
lich müßte man übersetzen: «Hol Hola! Jezld ist Sultan.
Du bist [nun] ein Lamm Jezlds geworden, des Oberhauptes
der Sekte Jezlds, d. h. der jezidischen Sekte.» «Hol, hola»
sind wohl nur Interjektionen. Man vgl. Chabot, Notice sur
les Yezidis. Journal asiatique 9Äme serie, Tom. VII, 1896,
pg. 122 «en murmurant dans leurs discours des paroles in-
connues: Halam, Hellou, dieu protecteur!» heißt es dort
ebenfalls von betenden Jeziden.

«Vor der Beschneidung», heißt es pg. t"ll, «spricht der
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Beschneidende zu dem Kinde: ,Sag' nach, was ich dir vor-

sagen werde: ^^ »vXyl j^=>y u-l4. As [recte az] berkhe
Ezide sorum, d. h. ich bin das Lamm des leuchtenden5
Jezid.'» Dieses Epitheton erinnert wieder an den chaldäisch-
babylonischen Mondgott Sin; vgl. Lenormant, Les dieux
de Babylone et de l'Assyrie. Paris 1877, 8°, pg. 9 «Sin, le
dieu-lune, fils de Bei, surnomme Nannar ,le lumineux'.»

Auf pg. flf u. wird berichtet, daß die Jeziden kein ge¬

meinschaftliches Gebet kennen, sondern nur das Einzelgebet.
Dagegen behaupten einige Christen, daß die Jeziden, wenn
sie sich versammeln, ein Gebet sprechen, das nur aus den

zwei Worten L-i^yo l,y> bestehe, d. h. nach P. Anastase _j| Lj,
s

Lgy» J^vw _ji u. IxXju«. Ob die Christen, die behaupten, diese

Worte gehört zu haben, die Wahrheit sprachen, muß dahin
gestellt bleiben. Sicher ist es, daß die angeführten Worte weder
kurdisch noch arabisch, sondern daß sie hebräisch sind.
Sie sind die bekannte hebräische Anrufung Wiltt ITT1Ö, in
der chaldäischen Schreibung X3X"lXJ2 &OKÖ = Meister, unser
Meister. Diese Worte bilden ein Gegenstück zu den hebrä¬

ischen Engelnamen (pg. 34), mit welchen manche Jeziden
ihre heidnischen Götter bezeichnen.

Zu den Einzelgebeten [Privatgebeten] gehört, wie pg. t"lff.
erzählt wird, das Morgengebet, das jeder rechtgläubige Jezide
nach dem Erwachen vom Schlafe betet. P. Anastase giebt
davon eine Übersetzung in arabischer Sprache, die wörtlich
ins Deutsche übersetzt lautet : « Aufgegangen ist über mir die
Sonne und es kamen über mich zwei Henker. 0 Armer,
steh' auf und lege das Glaubensbekenntnis ab. Dieses ist,
daß es einen einzigen Gott giebt, und der Engel, der Sejfe.

[Sin] ist der von Gott Geliebte. Und sprich den Friedens¬
gruß über den Sejh jAdl und über sein Volk und über
die [Grab -] Kuppel, unter welcher er [sc. Sejh jÄdl] sich
befindet, und über die [Grab-]Kuppel des Sejh Tauriz und
über Fahr ed-din (so heißt bei den Jeziden die Sonne 6) und
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über den Sejfr Pir7 und über den Wallfahrtsort Dejrä sör
und bezeuge, daß durch die Kraft des erhobenen Armes
des Sejh (d. i. des Armes des Sejh Jezld) die Menschen Jeziden
wurden8».

Ich lasse nun den kurdischen Originaltextiund die Trans¬
skription aus der Feder des P. Anastase folgen.

äJJI tiLii .^^xi LjuJ ioLä .«Olx; ijo L|. j.jloC**» .^cJ^L>

.*_,_&.. G J O ^ , ü-;-.0 'CiS JG.. * 5 G - O G G - ^

Üf^a» ^^iÄ-a .ö^lo iO'-»J( ^JjIä» ,\Jüi u>ux> .j**J?^J^ \£J**

O - --}&G G--^^G^O- .« ^ Os .* - rf O G&£

»m*&j *H'i-^ 'i^^ J^j ^H***1?" J*^- »^H^ . <?**-!! .3JUO Kx+A>t

- JG- ^ G ^ ^ ,. JGS-o G ^G-o- G & -

*&Xj _jjuIj> *)_y°^ -.-^ '"ij-* *jAr! _^>^^Ji» . -yjJ \^?Jü\j* , wJjjJ

Tchendil-minhäti, | sobaiakä rochaläti, | hätna-msarman
dou djalädi, | meskino räba, | bedä chäde, | chädä dinämhie,
eik Allah, | malik cheikh-sin, Habib Allah, | maqloub al-
mergue saläh, j maqloub wmergue, al djem'a saläh, | al-bani
ma-ieh, | cal-djem'a-ieh, | wcal djöt qoubäieh, | wa-chamsi
Tauris, wal-Fakhra-Din, wach-chei'kho Pir, qawatä deira-sör,
hhänpoüteke, derii tchanguali waqabri zaman, wa-akhro
douni, Amin!

Ein flüchtiger Blick zeigt, daß der Text und die von
P. Anastase gebotene Übersetzung, besonders in der zweiten
Hälfte, sehr auseinandergehen; auch die Transkription stimmt
nicht ganz mit dem Text überein. Einiges glaube ich richtig
stellen zu können, den Sinn gar mancher Stellen vermochte
ich jedoch auch nicht herauszufinden. Ich hoffe, daß andere
darin glücklicher sein werden. Die Rechtschreibung ist fehler¬

haft und erweckt den Zweifel, ob der Schreiber des Textes
auch des Kurdischen mächtig war; denn er schreibt Wörter
zusammen, die nicht zu einander gehören.
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Ein flüchtiger Blick zeigt, daß der Text und die von
P. Anastase gebotene Übersetzung, besonders in der zweiten
Hälfte, sehr auseinandergehen; auch die Transkription stimmt
nicht ganz mit dem Text überein. Einiges glaube ich richtig
stellen zu können, den Sinn gar mancher Stellen vermochte
ich jedoch auch nicht herauszufinden. Ich hoffe, daß andere
darin glücklicher sein werden. Die Rechtschreibung ist fehler¬

haft und erweckt den Zweifel, ob der Schreiber des Textes
auch des Kurdischen mächtig war; denn er schreibt Wörter
zusammen, die nicht zu einander gehören.



52 Gebete der Jeziden.

Es läßt sich nicht verkennen, daß das Gebet teilweise in
gereimten Versen abgefaßt ist, die ich durch Teilungsstriche
kenntlich gemacht habe.

Den Anfangssatz des Textes möchte ich, was anders auch
kaum möglich ist, in eine Frage fassen. Es müßte dann
heißen: ßi~^> 5^ ~^ß^ ß\£> ß ^^?-, d. h.: «Wie viele
sind zu mir gekommen, [als] der Morgen des Tages anbrach?»

G ^ O - G

Hierauf die Antwort: «Es kamen über mich [^ y»* für
b'-ser min] die zwei Grausamen». Wörtl. «die zwei Henker»;

gemeint sind aber damit die zwei Engel ß^> und yXi,
welche nach muslimischem Glauben den Verstorbenen einem
Verhöre über seine Rechtgläubigkeit unterwerfen, bevor sie

ihm den Eintritt ins Paradies gestatten. Nun setzt das Ge¬

bet weiter fort: «[Sie sagten:] Erhebe dich und lege das

Glaubensbekenntnis ab!» «Mein Glaubensbekenntnis ist:

Gott ist Einer; der Engel [malik für ^Oui] Sejh Sin ist
der von Gott Geliebte».

Der Sinn des Übrigen ist mir nicht ganz klar, auch reichen
die vorhandenen Hülfsmittel. nicht aus, um alle Wörter zu
bestimmen. Es ist mir unbekannt, was das zweimal vor¬

kommende Wort inergue bedeutet, saläh = oi^L, ist wohl
möglich, aber sonst nirgends nachgewiesen. Bei dem Um¬
stände, daß die Kurden I und c oft nach Gutdünken ver¬

wechseln, und daß die arabische Präpos. JLc gleich hinter-
g .,

her zweimal in der Abkürzung ^ erscheint, sehe ich in
- G Ü,GS .

auu-oil eine verderbte Schreibung für £*ß ßc- Das ^ in ***A=i|

erklärt sich leicht aus der Aussprache 6 für die Imäle ä des

ursprünglichen */<>L>, und das » erklärt sich ebenfalls dadurch,
daß im Kurdischen das <= des Wortes j-*L> nicht mit Sukun,

sondern mit einem Vokale (a) ausgesprochen wird, wodurch

das » nötig wird, um die Silbe zu schließen. ß^\ scheint
aus dem arab. J* und dem kurdischen j^ = «unten,
unter» zu bestehen. Es wäre dann vielleicht zu übersetzen:
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«Der Friedensgruß [sei gesprochen] über die Moschee [d. i.
die Grabmoschee des Sejh jAdi], über den, der darunter
ruht [wörtlich: geblieben ist, nämlich Sejh JAdl selbst],
über die Gemeinde der Rechtgläubigen [\jL**>] und über
die beiden Kuppeln und über Säms-i-Taurlz und über

Fahreddin und Sejh Pir! Die Endsilbe *u in den zwei
Wörtern jul*+> und *jL3 ist nicht etwa die affigierte Kopula,

sondern steht nur dem Reim auf kj^> zu Liebe, ^
steht für das arab. x^*:?-. Es ist zweifellos, daß auch in
den Worten !y*a*J| und _».iyyJi das i\ für A^, beziehungs¬

weise ß,c steht. Das auf diese Weise gewonnene Ergebnis
kommt auch der Übersetzung des P. Anastase etwas näher.

In aJCi _j-y'u> muß ein grober Fehler stecken; »Jo ist offen¬

bar 3. sg. pr. von ^ß, anstatt \j'j. Es war mir unmög-

lieh, die Lage der Orte .yo i_o und <A&y?- Syy, wohl
zwei Klöster, ausfindig zu machen oder sie sonst irgendwo
erwähnt zu finden. Der zör ..: jj am Euphrat kann wegen

der Jugend dieser Stadt nicht gemeint sein.
Prof. Hartmann sprach die Vermutung aus, daß unter

Säms-i-Tauriz der Name des berühmten mystischen Dichters
Säms-i-täbnz Jeläl ed-din Rümi gemeint sein dürfte. Daß
diese Ansicht eine große Wahrscheinlichkeit für sich hat,
glaube ich auf Seite 33 dargethan zu haben.

Wenn ich den Text dieses Morgengebetes in diese kleine
Arbeit aufnahm, obwohl ich nicht alle Schwierigkeiten zu
lösen vermochte, die er birgt, so geschah dies hauptsächlich
auch deshalb, weil er mir in der arabisch geschriebenen Zeit¬

schrift gar zu versteckt zu sein schien und weil ich mich
der angenehmen Hoffnung hingebe, daß er, nun einem
größeren Kreise von Lesern zugänglich, vielleicht durch
andere Mitarbeiter seine Lösung finden wird.
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Anmerkungen.
1 Der Text kennt für f und v nur den Buchstaben o.

Richtiger wäre vJI und Ji\j zu schreiben. 2 Text mit un-

richtiger Verbindung Lyuii »yls. 3 Richtiger L, von ^
JJ 215b. 4 Allein richtig ist ji ohne Medda. 5 )JM
JJ 246b eigentl. «rot», dann «rot glühend», also «leuchtend».

6 Nach Karcev verstehen die türkischen Jeziden unter
Fahr ed-din den Mond. Vgl. E pg. 231, Anm. ****).
7 Der arab. Text hat y^JS»; lies y.j. 8 In einer Anm. zu
dieser Stelle heißt es: «Denn die Jeziden behaupten, daß
Jezid, als er in ihr Land kam, sie dadurch zu seinem Glauben
hinüberzog, daß er seinen Arm erhob und zugleich sagte:
,Jeder, der mir nachfolgt, soll unter meinem Arme durch¬
schreiten'. Da beeilten sich die Jeziden damit und wurden,
was sie heute sind.»

[Zu dem Gedicht aus Gäwar S. 16 ff. : Die Beachtung
des Versmaßes giebt zu einigen Bemerkungen Anlaß. Str. 1 3

sind ramal und zwar : - - 	 	 -. Str. 5 ist
rajaz und zwar: -- 	 	 ~ 	 -, ebenso wahrschein¬
lich auch Str. 4, doch ist deren Text so sehr in Unordnung,
daß ich keine Wiederherstellung wrage. Str. 6 ist hazaj und
zwar: 	 . Str. 7 und Str. 8 V. 1 sind
ramal : - -^ 	 - 	 ~ 	 ---. Str. 8 V. 2 scheint dasselbe
Versmaß zu haben. Str. 8 V. 3 ist offenbar verstümmelt;
nach Reim und Sinn scheint er mit V. 2 zusammenzu¬
gehören, das Versmaß ramal ist aber nicht erkennbar. Str. 9

hat dasselbe Versmaß wie Str. 1 3; am Anfang der zweiten
Halbverse ist statt cend an ki zu lesen her ki und zu über¬

setzen: ,mag auch . . . sein'. Str. 10 hat das gleiche Vers¬

maß; sie hatte ursprünglich 6 Verse (3 Verspaare), und es

war in Vers 3 eine Lücke anzudeuten, da er das zweite
Verspaar darstellt. Hartmann.]
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