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Heilmittelnamel] der Araber.

von

Moritz Steinschneider.

(Fortsetzung von Bd. xr, S. 330.)

Buchstabe C.

496. gl-—'>- (?) Scheha romanuni, species cuscutae (absinthum),

Ser. 14; I. B. an drei Stellen; s. L. 147 etc. (vier Stellen).

497. ja (falsch nmxwxn) Dj. 64 b, bei I. B. unter 5,25 m,

421, n. 2302 ülgälp, fehlt im Index III, 440.

498. vgl:- (ll) Auresum, Ali 147, im Arab. vor der latein. n. 145.

499. ‚—S)L= (?) persisch, 47b für ‚ßjy; beide nicht bei

SCHLIMMER. I

500. >‚)L>. Castor, K. 379; I. B. 556.

501. „Muß- so A., ed. Bulak, p. 321 (und I. B. 549), ed. Rom.

178 ML}; liebr. 276 ist das vorangehende Schlagwort s-m (s. unten

‘l allein am Anfang stehen geblieben.

502. jjsh-ll QÄLU oder CDU-l Madebastum, Ali 493.

503. l-Jbß- und (Salt 17) A. 174; Hcssa, Ali 9, Haxe‚ Dj. 41;

Axes, timus (thymus) 6, Gar; Thyme, K. 309, eine Art von ‚Im;

Hasce, thymus, Scr. 271 (281); I. B. 112, 456, 548. -— L. 181, 320;

bei Salt 59 (und nach n. 581) Centaurea.

504. ylo- Ali, ob entsprechend lat. 486: Desicanes oder Defer-

ncs? es folgt im Aral). f. 256 noch ‚v5?

505. ‚bei‘ ‚Sß Afir alfimar (aFhimar), pes asini 41; Kaphit, pes,

S61‘. 444 (454); bei I. B. 550 eine Verweisung.

506. „pß A. 178; I. B. 552, 777 == L„Jitld „lud aster atticus).

Wiener Zoitschr. f. d. Kunde d. Morgonl. XII. Bd. 1
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2 Monxrz ijizsmscnuninnn.

507. y»:- (gramen) erscheint in vielen Verbindungen als Schlag-

wort; auch (nomen unitatis), welches wir einordnen, weil es

für cf»:- vorkommt. Ali hat ein eigenes Kapitel de granis (n. 140

-—77‚ hinter Kap. 35 de virtutibus seminum), wahrscheinlich hat es

nur durch Fahrlässigkeit eines Copisten keine besondere Bezifierung

erhalten. Wir haben alle die mit cfß- verbundenen Pflanzen unter

den Namen der letzteren aufgenommen, aber auch hier eine Ver-

Weisung angebracht. Einige Artikel dieses Kapitels haben nicht 53-5

sondern n. 156 „u, (Samen), 167 Jg»; latein. n. 153-6 übersetzt

Semen anstatt Gramen.

508. E)“ ega- Granum citrini oder citrati, Ali 176; Graine de

citron, K. 332.

509. „S“ eycxGranum Mirti oder Oliesca, Ali 167; hier-

nach ist auch bei Salt: ‚semen Myrtus‘ eyo- oder zu lesen. —

L. 397, 419.

510. „‚»«‚>_„»_„‚«\I\ er» Ali 165.

511. ob)“ cf‘:- Ali 160 Grana (so lies) de Alben, 50b;

Graine de Ban, K. 327 = er». (S. unten w); Habben

(lies Hab Ben) Granum Ben, Ser. 268 (278). — L. 420, s. auch Qlg.

512. h-f‘; Semen Batici‚ Ali 153.

513. QM?“ h-fä Graine de Baumier, K. 321.

514. ‚A4 H» ß) Folium Grani viridi, Ali 198, ist wohl iden-

tisch mit:

515. -\„hi\ 319, s. n. 562.

516. Exil s._‚\>- Carua, Ali 572; Graine de Ricin, K. 331;

S- 8.x‘-

517. „aß,“ er». Granum Dadiae (l), Ali 173.

518. u»\)J\ hfä, s. G]. Mond. 190; Staphisagria, K. 326 = Ejgw,

s. dieses; bei I. B. an drei Stellen.

519. 2G?“ d»:- Haberexat, 62; I. B. an zwei Stellen und

unter iä)’. — L. 419.

520. Uhr“ =_‚\=- Gramen Granatorum, Ali 166.

521. d»: Gramen Ribesi‚ Ali 164.

522. M)“ ‚iss A. 178; Gramen Celemi, Ali 170; Abhezelem,
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HEILMVPPELNAMIGN l) ER ARABER. 3

Dj. 36 b; Souehet eomcstible, K. 319 = ‚Rj-“Jl w; Habzelem, Sei‘.

327 (337‘‚; Dozv 1, 240; I. B. an drei Stellen.

523. J--=_>IW\ i._‚«>- Granien Lienbecoruln oder Lieberiorum,

Ali 168, im Arabischen für 166.

524. ÄÄ‚«J\ d»: A. 179; Gramen Semeeediae oder Alse-

menae; I. B. 561, 2227. — L. 217, 324; s. auch Äiww.

525. ‚aß/all s_‚\>- A. 179; Granien Maraigne (l); Graine de Pin,

K. 320, zwei Speeies, die kleine heisst .\,3‚3)' (,zg0ug0u"!), die grosse

526. fjall b-‚cä Fruit d’Arar, K. 328 = Graine de Sabine

M‘; Arten davon sind ‚IM und ÄSUD.

527. „grill eyß Abacalarus (also Dj. 10b; Albataros,

euhebe 29, Ga.; I. B. an drei Stellen; also wahrscheinlich: Cubebe,

Ali 162, wo das Arabische durchstriehen ist.

528. jyi-‚aall s-gß- Hebassor (lies Heb Asfor), Dj. 32 b; vgl.

551“ ‘vs--

529. ‚l-i“ uyu» A. 178, hebr. umgestellt n. 280 (granum lauri);

ob identisch )UJ\ ßfss- im ms. Ali f. 246, s. N. 530 ‘.9; Graine de

Laurier, K. 255 = 053; Habhagar, juniperus, Ser. 270 (280); — auch

für f): L. 64.

530. )\-5J\ »_‚\=- Gramen Ardenegiae (?), Ali 174; s. N. 529.

531. aiill e_‚\>. Graine de Vitex, K. 325, berberiseh 5,1l‘ ‘hfsä- (i?)

(‚al-Kliairaql‘) = I. B. 575 verweist auf

532. ege- Seinen Lenbuei oder Lelebaei (I), Ali 155.

533. (‚bjül agß» Graine de Carthame, K. 324 = Graine de

(sie), s. „in,“ w.

534. (‚I'm afg Ali zwischen 288 und 289 des latein. und schon

154: semen Omesaerae

535. „H.“ „(es Graine de coton, K. 323.

536. „x31“ u_‚\>, s.

537. t‚'\S\SJ\ afo- Granum Zereeari, Ali 158 umgestellt.

538. ufä- so ist A. 178 (nach ed. Bulak, p. 321) und

das corrupte hebr. um: 279 zu eorrigiren, ebenso bei_I. B. 563

i (bei Dozy I, 241, SONTHEIMER I, 280 Ml); s. auch ob)“ w.

1*
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4 Momrz Srnlsscnurnm-zn.

539. uplshvjl 64:»- Granum hallebi oder mallebi, Ali159.

540. 6,1.“ arm» Epurcg, K. 359 = ÄJML‘; I. B. an drei Stellen.

- L. 90, 193.

541. 9:» A. 178; Grana Nili, Ali 561; Habenil vel Puenta,

Dj. 52; Hab el-Nil, granum indicum, Ser. 273 (283); Charmen n. 311;

zu Dozr I, 241; I. B. an drei Stellen. — L. 347.

542. L-„gwl spä- Heilum, Ali 161 (umgestellt).

543. b-(‚ll 69:» Coqueret, K. 378 = {iSlS (s. oben ‚usw er.» und

„Hälse?“ (‘P ,baquan0u‘) und h

544. Ly> Salt 369 terebinthina, ist ohne Zweifel zu ernen-

diren ‘lßi-l Äeß, s. oben n. 515.

545.‘ bfäßlfä Ver luisant, K. 333, nach Einigen = M‘ Elf»

(,allil‘, lies al-Leil); I. B. 562, 1831.

546. (5)115. Outarde, K. 345; I. B. 564.

547. C59, würzige Pflanze, deren Art durch ein folgendes

Wort bestimmt wird (s. FREYTAG n, 336), bedeutet aber insbesondere

persisches (13,5, ähnlich Mentha (I. B. 584); Azal, calamentum 25,

Gafiki. ‘

548. (‚vrß Alfabega domest, Dj. 33b = Mentha.

549. I1?“ .31“ Carnomille, K. 365 = 3,21.); I. B. 590.

550. Q\=",:d\ 515, s. oläß. v

551. {Ml Mentha, K. 363 = 5.39:.“ und 6,...“ 54.5.33

auch Ohre-Ja“ und ixydk“

552. L‚=\‚J\ .34» Arrnoise, K. 376 = 55151535; I. B. 588.— L. 79.

553. dem (alfata) Marjolaine, K. 384 = W935», s. U3.“ ,__;‚_«=-.

554. J-g-‘Ul 51e- Laurier rose, K. 368 = QMM; I. B. 587.

555. Jääi-ll (315 Abactaronifali (für Abac-Car.) h. e. Alfabega,

Dj. 33; Basilic, K. 317 = ebenso K. 377; I. B. an drei

Stellen.

556. Hi“ (39:- (oder UJ-ll, s. oben und DOZY I, 245)

Alfabega juventutis, Dj. 44 b; I. B. 586, 2100.

557. ußLe/‚Sll‘ Alfabega cermani, Dj. 10; I. B. 593.

558. ‘L'll Basilic d’eau, K. 357; I. B. 586, 1442.

559. „kam Dj. 10 = „wen; I. B. 589, 704.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

1
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



HEILMITTELNAMEN DER ÄRABER. 5

560. mskr-‚M J-fä- Corda pauperum 73, Ga.; Lierre, K. 372 =

Qual; I. B. 583, 1786. -- L. 140.

561. Cabba, Ali 113; vgl. oben w.

562. ‘\)‚2=!-\ A. 180, correcter in ed. Bulak, p. 323; Graine

de 'l‘erebinthe, K. 322; I. B. an drei Stellen (offenbar identisch ist

„kg-l Hcbliecta data [i] oder Hebhetaehe, Ali 281; sJ-Jei-l — L. an fünf Stellen.

563. b,“ Ä’);- Nigellc, K. 362 = ‚R933; I. B. an drei Stellen.

— L. 367.

564. ‚Jwol radix Canti (?)‚ Ali 440.

565. Stein, latein. Ayzar, ayar, ag,‘ unter diesem Schlag-

worte nennen die arabischen Quellen eine Anzahl von Mineralien, ins-

besondere sogenannte Edelsteine, welche abwechselnd unter dem

darauf folgenden, eigentlichen Namen des Steines zu suchen sind.1

Der Vollständigkeit halber sind hier alle in unseren Quellen unter

dem Schlagworte vorkommenden Artikel aufgezählt; die hier

nicht behandelten sind unter dem eigentlichen Namen des Minerals

aufzusuchen. Das Schlagwort ‚Stil ist hier nicht wiederholt, der Ar-

tikel al des folgenden Wortes weggelassen.

566. . . . 65.“ „sgal, der Stein, durch welchen das

Eisen angezogen wird, 52; vgl. unten oder 567. . . . e/(Si ddJl Lapis quo fricantur manus (arab.

ßß-ll), genannt quifar (arab. UMS-l», Ali 467.

568. ‘la-‘il Petra Arreda 25, (S'ra.;2 I. B. 613 hat die Form kga-il.

569. USB) oder „Äggl (arrnenischer) A. 182; Armene 29,

Ga.; Pierre d’Armenie, K. 361; vgl. 014°.

570. oder A. 180, uncorrect, ed. Bulak, p. 335;

Spongiae 24, Ga.; Pie-rre d’Eponge, K. 389; Lapis spongiae,

Ser. 16; I. B. 611.

1 Hier bietet sich ein reiches Quellengebiet in den sogenannten L apidarien,

worüber s. meinen Artikel ‚Lapidarien‘ in G. A. KOHUT, Semitic Studies, Berlin 1897,

und Sonderabdruck in 25 Exemplaren.

’ In der Uebersetzung des Gafiki stehen die Steine unter petra, welches

Wort hier wegbleibt. — LRoI.I<:Rc’s Index zu I. B. bietet zwei Reihen.
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MomTz STEINSCHNEIDER.

571. „A0„“ A. nur in ed. Bulak, p. 335 unten, hebr. 303

‘mwpäx (l); vgl. 59,53“. I. B. 631.

572. de siqua (l), Ga. 19.

573. Lapis aquilae, Ser. 392 (402).

574. „Maul Anetatis 31, Ga; I. B. 620. ‘

575. QLMSY‘ Caleul de Phomme, K. 351.

576. ‚ßylq Lapis Bezear, Sei‘. 386 (396).

577. 61:14“ Lapis marina 38, Ga.; I. B. 630.

578. Albufare, Petra stagni 21, Ga.; I. B. 605; a1‘.

11, 8; falsch 3,913 bei Soxrnnnmn 1, 286; es ist Ostraeites; (eine Art Vitriol) bei 67 (S. 19 habe ich irrthümlieh verglichen); vgl. 55,151?“ bei Dozv n, 82 marecageilx.

579. 6M}; (auch k9B?) Bieedi, jergoneius 4, Ga.; Hagar

albuzedi, Ser. 398 (408); nicht bei I. B.; vgl. (959.

580. M, s. dieses.

581. Albatar (lies al-Baear) fellis vaeearum 34, Ga.

582. (‚Jg Abuluz (albuluz) 32, ‘Gen; I. B. 625.

583. wohl das Richtige fiir „Abb, s. unten.

584. )\f* Momie, K. 358.

585. 55+, s. dieses.

586. a?» A. 181; 91434‘ ed. Bulak, p. 325; Abazi, petra

nigrorum 17, Ga.; I. B. 600.

587. 63g» Adidi, petra ferri 30, Ga.; I. B. 621.

588. . . . 1.0241 Lapis qui de spongiis sumitur, Ali 465.

589. ‚La- Alfaiii (lies al-I-Iamam), petra balneorum 36, Ga.;

I. B. 627.

590. C29- Aloch (I), petra piseis 37, Ga.; I. B. 629.

591. (Lapis serpentis) A. 181; Ali 462; Alaia (desgL) 26,

Ga.; I. B. 614.

592. Pierre d’Hir0ndelles, K. 354.

592“. y, s. dieses. ‚

593. p Petra sanguinis 66, Ga.; Pierre sanguine, K. 356 =

oder (s. unten); I. B. 640, 1267.

594. 511;, s. unter diesem.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 7

595. e/(e) Adic, Petra galli 33, Ga.; I. B. 624.

596. läge), s. dieses.

597. U5») A. 181; Atha (l), Petra molendini, Ali 40; I. B. 632.

598. Gel») Razazi, Petra Plumbi 28, Ga.; I. B. 616.

599. 141225,) Pyrites, K. 358 =

600. 391-3)‘, s. dieses.

601. 315-514» A. 181; Alteqfa, lapis hominum praeparantium

corea 20, Ga.

602. „w, s. dieses.

603. QM» A. 131, hebr. 301; wykwl ed. Bulak 323.

604. Q1444», s. dieses.

605. A. 131, hebr. 306 551990); ed. Bulak,

p. 336, das ist Jaspis, s. auch worauf die Varianten

weisen.

605”. 83b}, s. dieses.

606. Corail, K. 367 = O14”; I. B. 643; s. auch

607. Diamant, K. 358, eigentlich Stein der Teufel.

608. (315, s. dieses.

609. „ü: Petra Arabum 23, Ga.; bei I. B. 609 uqlj-ß‘.

610. um (Melitite), hier liegt offenbar eine Variante vor;

A. 181 hat u)» (wie I. B. arab. n, 6), hebr. 299 5,95140); hingegen

haben A. ed. Bulak 356, Ga. 14: petra mellis, Azali, und I. B.

bei LECLERC, n. 597 Ulm‘; bei Avicenna werden noch die Wir-

kungen des C513.“ (Haematite) angegeben.

611. s. dieses.

612. Petra de Kibti fit in egyPto 16, Ga; I. B. 599.

613. „A13 Petra Yora, ceirim (yerum) 22, Ga.; I. B. I, 287,

Sonrunmnn „Alf; arab. u, 9 „A13, bei LECLERC 608 „Ü Thra-

kisch.

614. ‚.3 (Mondstein) A. 181, hebr. 300, ungenau; I. B.

301, 602.

615. ‚M, s. dieses.

616. 325,5, s. dieses.

617. >„)“J, s. dieses.
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8 Monrrz STEINSCHNEIDER.

618. A. 181; Lapis Lacteus, Ali 461; Alabani, petra

lactis 13, Ga.; I. B. 596.

619. „ab, s. dieses.

620. Äßkia, (lapis vesicae) A. 182, ed. Bulak, p. 338

(letzter Stein, hebr. umgestellt n. 293); Almathana, i. e. vesica,

Petra hominis 35, Ga.; I. B. 626.

621. s. unten

622. 3),‘ Calcul biliaire du boeuf, K. 350 = ä}:- und

8.51.}, Ä»); und U5)’.

623. s. dieses.

624. W A. 181, hebr. 297 (Schleifstein).

625. Uxatus, petra fissa 15, Ga.; I. B. 598.

626. (vgl. oben s.

627. (Munfi), Mamfi 29, Ga.; I. B. 617.

628. 6m Indi 27, Ga.; I. B. 615.

629. s. dieses.

630. s. oben

631. c“‚\‚>„-J\ „ihr A. 181, besser Q6511; ed. Bulak, p. 325,

hebr. 305 corrupt und latein. ‚qui extringuitur in oleo‘.

632. Lgä-H oder >93?“ A. 180; Judaicus, Ali 464; Ga. 18;

Pierre juive, K. 388; Salt nach 544; Ser. 390 (400); I. B. 601.

633. 0.:», s. Ja.

634. 0-3» Adit, ferrum 42, Ga.; Fer, K. 345; Haddit, ferrum

Nadid (l), Ser. 393 (4.03); I. B. 645.

635. Jgäf» M» Sulfure de cuivre, K. 383 = ä=“’‚), das ist

Läys‘ ‚A?‘ ,cuivrc brule‘. I

636. ‚Sa. oder )‘‚>-

Sadiberdis, Ali 216.

637. 6545 s. unten ‘\}=>-.

638. Euphorbe, K. 253 = ‚\.

639. PAULA, S.)'lj-=>-.

640. =b„.>‚- fehlt in A. 180, s. ed. Bulak, p. 334, hebr. n. 289’;

Cameleon, K. 348 = (männlich) und (‚aß-l ;-\ (weiblich); I. B.

an drei Stellen. — L. 128.
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IIEILMPPPELNAMEN DER ARABER. 9

641. 312,-; so lies A. 178, nach ed. Bulak, p. 321, hebr. 274, wo

als lateinisch Herbatum, genannt enorm, lies argastus, s. unten; Her-

batum peucedanum, Ser. .276 (286); vgl. Harbe n. 421 (431)? Simon

Januensis f. 32, Col. 2, lin. 3: Harbatum ar. aput Avic. et dicitur ar-

gastus = onchitis, ‚quid sit ignoro, infra in loco‘; allein f. 46 ist ein

Artikel Onchitis nicht zu finden; sollte letzteres nur ein Schreibfehler

für Argastus sein? -—— L. 249.

642. d)’: Testa, Ali 499.

643. 691a und d»? Locusta 9, Ga.; I. B. 661.

344. ‚azsfi, s. ‚saß-s.

645. )‚=-;=- Saule, K. 380 = Läbaivo, Species von „s, ge-

nannt 995;.

646. 953,5», auch Uyf- (lacerta = A. 177 mit > (auch

I. B. 660), ed. Bulak, p. 321, hebr. 369, letztere unterscheidet über-

haupt solche Buchstaben nur am Wortanfange wegen der Reihenfolge.

647. „>- (3\ ß»), persisch A3,)», das ist 313503 Semen Coroc

(so), oder Cosocerae, persisch Dinarive oder Behenter (l), Ali 118.

648. „Swl ’:> (ja) Lalingalia oder Lalingabe hortolanae,

Ali 125.

649. A. 176, ed. Bulak, p. 319, uncorreet hebr. 266; Car-

sof, cardus 1, Orzof, eancai‘ 37 (wo domestica und silvestris, wie bei

I. B. an je zwei Stellen für jede Art), Furxof 11, Ga.; Artichaut,

K. 318 = w; (DozY 1, 362 — L. an sechs Stellen.

650. d? A. 173, hebr. 256 (latein. Nasturtium); Horfs, Dj. 62;

Aforf al-Horf), nasturtium 6, Ga.; Cresson alenois, K. 310 == e_‚\>-

>Ubjll, Salt 108, 462; Norf (so), nast. Ser. 349 (359); I. B. an acht

Stellen. —— L. 178, 396.

651. QLMJI d? Orfof azute, i. e. deterate (teetorum, Ser. l. c.),

nasturtium 7, Ga.; I. B. 654.

652. „A393 ’> Lufez (13015; , nasturtium album; fehlt bei DozY

1, 559.

653. ü» “azaraquchi (!), i. e. orientalis et vocatur piper

ennuchorum, i. e. castratorum, nast. 8, Ga.; I. B. 655, 1700.

654. auf, s. 55h?»
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10 MORITZ Srnmscnunmnn.

655. Ja,» A. 174; Harmel, estaca roti, Dj. 51; Armal (staca-

raci) 35 Ga.; Peganum harmala, K. 315; Salt 334; Harmel pigamus,

Ser. 265 (275); bei I. B. an vier Stellen. Harmelum, et dicitur Sacre-

lege asbened. (so). — L. an drei Stellen.

656. „i? i’) (ja) Semen Carri, Ali 133.

657. EM’):- (Persisch) Dj. 54 = „L9; vgl. „i?

658. ‚i? Arir, seta 22; I-Iaeris, seta, Ser. 28; I. B. 657, 976.

659 (‚Harrik‘), Ortie, K. 385 = auf), nach Lncnnnc auch

— L. 162.

660. (‚Mlwl ’=- Ortie mousse, K. 386 = 9,9l:- und wgAß-blü

(galiopsis).

661. 4;» A. ed. Bulak, P. 321 (und so I. B. 666, 989), ed. Rom

178 65.:»; hebr. 276 hat nur das Schlagwort 81h, dann ohne Tren-

nung den folgenden Artikel corrupt.

662. ‚in-an }\}>, falsch j‘? bei A. 182, ed. Bulak, p. 326

(fehlt im Hebräischen am Ende des Buchstaben) Aziz al-Atar, mulsa

petri 11, Ga.; Lichen, K. 337; Hazez alsacher, epatica, Ser. 113;

I. B. 372, 664.

663. “was Polypode, K. 382 = L3)\<y‚w->\ (Lncnnnc bezweifelt

beide Wörter), das ist

664. )\>)»«-> (persisch) für (DE312335- galanga, Dj. 46.

664”. M A. 174; Hesera oder Hesecca, Ali 37; bei Dj. f. 17

für F631» = m“ ‚p;- mit einem corrumpirten lateinischen Worte,

welches ‚imperator‘ heissen soll (Uebersetzung von xyd); Ahzac, cicer

imperatoris 26, Ga.; Tribulus terrestris, K. 316 = „a“ „a;- und A»

„II-l, auch „X449 905-; Salt 57 und hinter 344; Hasach, tribulus, Ser.

112; bei I. B. an acht Stellen. —- L. an vier Stellen.

665. W Fruit du lentisque, K. 374, unsicher.

665“. bin, s. Ulm».

266. Drall 3,42m». IIenesudarum oder Herusudarum, i. e. calcula-

rum, hoc est galanga, Ali 388.

667. WC?) Salt 322.

668. Scascasum oder Cashasum, Ali111.

669. uiwbill '> Herba corasanica, Ali 50.
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HEILMITTELNAMEN mm ARABER. ‘ 11

670. Q-Sbm Herba Gafeti, Ali 583; identisch scheint

chi,“ Herba gafare, Ali n. 10 und 21:11:51: Salt 56.

671. Ä-ggy K. 360 = Qfi)\)vä‚li-Afl Scolopendre oder

Olqjiß, auch m2“ U15; letzteres hält LECLERC für Irrthum, weil I. B.

(nämlich 1194 unter L-„_>_)AÄ‚i-'i-4», wo LECLERC unser Schlagwort nur

aus den Noten zur arabischen Uebersetzung des Dioscorides citirt;

s. I. B. n. 677) ‚Mäh cii liest.

672. Elßyj)‘ ÄW, s. G1. Mond. 91; bei I. B. an drei Stellen.

673. Jbuwh '=- [h]erba tussicaria. 5, Ga.; I. B. 674, 1189.

674. „A? (unreife Traube) K. 344; I. B. an drei Stellen.

675. 670:», s. 1.3).

676. „Saß A. 172; Chodad, lycium, Dj. 7b; (Oleum) Hesasa,

i. e. suzeregum, Ali 314; Lyciet, K. 314 = „i.“ QYß-l; Salt 233;

Hadhadh, licium, Sei‘. 7; bei I. B. an sieben Stellen. — L. 256

am ’>. »

677. „b. A. ed. Bulak, p. 321 (falsch o», ed. Rom 177), hebr.

272 (Essig); s. auch ‚L5.

678. JAÄ=J\ Ja Acetum I-Iansali, Ali 334.

679. 85h, s. unter CSU-i.

680. yl-„Ja- (Planta), FREYTAG, Lexicon arab. 1, 415.

681. 9&9», s.

682. s. Gl. Mond. 119; Fenugrec, K. 336; falsch 83h bei

Salt 370; I. B. 682, 904; nach FREYTAG, Lexicon amb. 1, 415 auch

‚i,‘ (s. dieses) und >UC3 (Iragacanthum).

b 683. Mercuriale, K. 387 = w)» U4;- und QM-lwl — nach Lncnnnc eine Confusion; Da’üd und Abd al-Razzak schreiben

falsch um (Stab) des Hermes für 145. (testiculi). I. B. an drei

Stellen.

684. QM> (aramäiseh), s. L. 192.

685. 44:11:, so ist A. 176, für zu lesen, in ed. Bulak,

p. 318 die richtige Leseart, welche I. B. 685 deutlich festzu-

stellen für nöthig hält, ist nach Lncnnnc 1, 446 von ,den Uebersetzern‘

des Avicenna falsch umschrieben; er hat die hebräische Ueber-

Setzung 264 nicht gekannt, welche richtig umschreibt. — Es ist eine
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12 Monrrz S'I‘EINSCHNEIDER.

indische Pflanze, ähnlich dem weissen O)s_))’4" (dieses Wort ist im

hebräischen Druck entstellt).

585‘. A. 174, hebr. 260 (vgl. G]. Mond. 109); Helnum

oder Heltitum, Ali 361; IIaldic, 47; Altit, assa fetida 38, Ga.; Asa

oetida, K. 352 -——- Gumi von C9515"; Salt 99 und hinter 544 und

581; Anjuden, Sei‘. 251; I. B. 158, 688. — L. 36, 258.

686. 03b- A. 177; Alazen, Limacius 10, Ga; Limace, K. 334

und zwar: terrestre Jälß oder Jläl) und ußglg, marine 93kg; beide

auch „QMM; Dalzum (für IIalazun), Ser. 420 (430); I. B. 690.

687. „yji-la (rumisch, also 12115;, DOZY I, 317), 62b.

688. 91:» (?) Harna, vermiculus vasorum, Ser. 419 (429).

689. 1444,14 Gumi Adraganthe; K. 373 = I. B. 694.

690. „la- Fromage (l’eau du tromage sale), K. 343.

691. U\>,4NJ\ Euphorbe, eine Art von Um}, K. 375.

692. M=-:JW\ (s. diesen Artikel), fehlt im latein. Ali 453.

693. (‚ah- = w, 33; Ameos 36, Ga.; Basilic,

K. 338; Hamchim, ozimum domesticum, Ser. 175; I. B. an drei Stellen.

— „St-a- Basilic cultive, K. 366 emendirt Lncnnnc Wlq- =)‚i3\ QM.

— Hierher gehört wohl auch nsnnäx, Salt hinter 544 und die Blüthe

Chamacharum vel chamamum, Ali 238.

694. ‚le- A. 130; Äne, K. 346; I. B. 711—13 unterscheidet drei

Arten.

695. Wla- Alfumaz, zeduarius 1, Ga.; nach DozY I, 438 der erste

Buchstabe unsicher?

696. „jcL; (sprich: Hummadh), s. GI. Mond. 133, wo Ali 73:

Emaza oder Hemaze (also Hemmaze für Humm); Humat, lapacium 7,

Ga.; Rumex, K. 313 = Äybkq»; bei I. B. an sechs Stellen, ausser den

Zusammensetzungen.

697. oh“ ‘h Salt 389, Acide de citron, K. 342.

698. ‘l-e-ll ’=> Humat alme, lapacium aquae 8, Ga.; I. B. 699.

699. ‚L4. A. 179, hebr. 235; Pigeon, K. 347; I. B. 710, 2234.

700. LeLq- A. 173, hebr. 255; Hemania, Ali 11; Amoine, 50b;

Humeme 33, Ga.; auch sann bei Salt 397, 551 und hinter 581; Ha-

menis, Pes columbarum, amamum, Sei‘. 269 (279); I. B. 695. — L. 169.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. - 13

701. QQ-ä- A. 175; Hamesum (cicer), Ali 148; Emz, cicer 24, Ga.;

Poix chiche, K. 341; Salt hinter n. 344; Cliemps, cicer, Ser. 80; I. B.

696,955. -- L. 171.

702. m?‘ „pe- Cicer imperatoris, Dj. 17; Empsa alamir, cicer

imperatoris 26, Ga.; I. B. 669, 697.

703. ‚J-a- Cacrelegum (l), Ali 333.

704. M51“ Jet}, so ist wohl nach der Umschreibung (Hom-

meidh) zu lesen für Ar}, Chaussetrape, K. 371 = M.

705. g)“ ’:>- Cuscute, K. 370 =

700. u; (129258) A. 173; (f0l.) Hennae, Ali 200, (oleum)

Henae, 310; Algena, Henn, Dj. 10b; Alcanna 34, Ga.; Henne, K. 312;

Salt 76 (Oel), 118, 176; Alanna, Faradj, 195; Oleum Alcanna, Razi

n. 208; Henne, ligustrum, Alkanna, Simon Jan., p. 120. I. B. an fiinf

Stellen, ausser Zusammensetzungen. -—- L‘. 192, 212.

, s. unter

708. ‚i‘, s. Gl. Mond. 93, wo Dj. 48: Huniora; Faradj n. 562

verweist auf Spina alba unter Xin (n. 430 s. auch üliiö); I. B.

723

709. „maß K. 34.0, s. uwwL-L.

710. A. 177; Handechorum, Ali 72;

(seinen) Hendacroci n. 114; Handaeoca, Dj. 23b; Andacocha, tri-

folium 7, Ga.; Melilot, K. 335 = „U5 und 0%; das Korn (la graine)

im Orient >‚))'\; HPWPWJfl Salt 464 und hinter 581 ist hebräisirt; Handa-

chocha, trifolium, Ser. 6; I. B. unterscheidet domestica und sylvestris,

deren jede in fünf Stellen. — L. 94, 250.

711. A. 176; Zemarum (!), Ali 140, darauf141 Äb-ÄM i“?

Hachala oder Nuchala tritici; im Arabischen folgt noch M‘ 501W

= latein. 199 (fol.) Cantarum oder Cantorium (!); Henta, frumentum 9,

Ga.; Froment, K. 339 = E‚im; Henta, frumentum, Ser. 29; I. B. 715.

— L. an drei Stellen.

712. JE); A. 175; Sa. hinter528; (fol.) Kentali, Ali 210; Hen-

talum n. 282; Coloquinthe, K. 311 = fiwldl 3))» ‚(Pflanzengalle), auch

91b; Sa. hinter 528; Kandel (I), coloquintis, Ser. 271 (281); I. B. an

fünf Stellen. —— L. an drei Stellen.

707.
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14 Monrrz S'I‘EINSCHNEIDER‚

713. L5)’:- Pain de fine farine, K. 369 = eXAy; I. B. 728.

714. „>- fehlt in A. 179, steht aber in ed. Bulak, p. 333 und

hebr. 287; Hauliar, plantanus alba 12, Ga.; Haur, populus, Ser. 30;

I. B. 724, 1398. — L. 153. — Haur bei Avic. ist leuce und agiros

(Matth. Sylv. 592, ed. 1488, 595). — Zweifelhaft ist die arabische

Lesart für oleum Mezi, Ali 292.

715. M31)‘ J? A. 180, hebr. 271, Plempius, p. 142: Khauvar

populus, latein. 344 Hauruln romanum; vgl. Gl. Mond. 19; I. B. an

drei Stellen.

716. 59, S. 1.5:».

717. ‚ihn u> nicht in A. 173 (und Plempius, p. 130), auch

nicht in ed. Bulak, p. 213 (wonach Gl. Mond. 54 zu berichtigen), son-

dern nur latein. n. 605 und hebr. 253 eine Verweisung auf rrmp‘: (hcbr.

533, arab. 0,3393)“, p. 223); Heiselbahalem, Ali 44; Hayezalam, Dj. 48;

Ahay alalam, scmpcr viva 20, Ga.;' Sedum, K. 308, grosses (verschieden von 543W); Salt 519; Beiahalalem, Ser. 340 (350) und

zwar nach Dioscorides drei Arten: Andrachabor, Andrague agria und

Tilafon; I. B. 732. —» L. 160, 162. Andere vielfache Citate gab ich

in Vmcnow’s Archiv, Bd. 57, S. 102 und in Ronrr’s Deutsches A1‘-

chiv 11, 15. (HAMMER) Encyklop. Uebersicht d. Wissensch. d. Orients,

p. 523, erkannte den trivialen Ausdruck nicht.

718. Gipsum, Ali 456.

719. 34:» A. 180, correcter ed. Bulak, p. 324, hebr. 290, latein.

Serpens.

Buchstabe C‘.

720. ‚B. (f?) Flurazi oder Stiraehi, Ali193.

721. Oyyijaglli (Chalidonion) A. cd. Bulak, p. 463, verstümmelt

A. 275 und hebr. 405; bei I. B. an drei Stellen.

722. L-„Yuki, s. QQLS.

I]? Die hier Fehlenden s. unter . . . L5. oder . . . L5.

723. er-gäll L551a, so lies A. 272, nach ed. Bulak, p. 260; Aeo-

nit, K. 923 (s. die Note LEcLEnds) = Lycoctonon des Dioscorides,

s. I. B. — L. 174.
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HEHLMYPPELNAMEN DER ARABER. lO

‚

724. 140/1“ Qiii A. 272; Sanacelneiner, Ali 43; Aconit, K. 922

(s. die Note LECLERINS) = 5&9)» (l. 535-) nux vomica (falsch); es ist

pardolimachis des Dioscorides; I. B. an drei Stellen. — L. 175.

725. QLfg-‘vujii, S.

726. 65Mi- A. 273; (seinen) Scabuzie oder Scabezie, Ali 95;

Cubeze, malvac 59, Ga.; Cliubeze, malva, Sei‘. 149; I. B. 752. — L.

an drei Stellen. — Fehlerhaft scheint 6519i Mauve, K. 913; zu den

Arten gehört = (B), und seil 434,14; eine andere

Artist Äg-ola; eine wilde heisst 5419i und ‘J. Bei den Kabylen

nach LECLERC und ‚i‘.

727. A. 274, hebr. 404, Pleinpius, p. 305: Scoria, latein.

688 (vgl. G1. Mond. 35, wo lies Merda); der beste Schlacken ist der

des Eisens, wozu K. 925 (Scories) noch «geil „i hinzufügt (s. fol-

genden Artikel); Cuzoi‘, Buxor, batitura aeris vel ferri 629, Ga, und

Quabaz, squama ferri vel eris 51; I. B. 645, 754.

728. oqol-Vi Purgainentum ferri, Ali476; bei 52 nur:

ferrum.

729. Ääaill ‘i Purganientuni argenti, Ali 477; }-‚\i\A. 274; K0-

bos, panis, Ser. 29; I. B. 755 (Ralenbrod).

730. glrö-ll ‘i Nux vomica, K. 934 = Äißjgq und e/O-‚Jl yl/‚äl.

731. >„5J\ ’i Dj. 55b; Cyclaincn, K. 933 : Ulg-Äbjf; I. B. 757;

DOZY I, 348. — L. 307.

732. Jijll Sanle, K. 928, eine Art von übe» III1d=k-'S\J->.

733. mblj-i, s. Gl. Mond. 180; Gratin, vernies lungae 27, Ga.;

Vers de terre, K. 908; die aus dein Meere gezogenen heissen 549i.

Man nennt jene auch Erdschlangen „bfill „iliid und da)“ 5,};

Charatin, lumbricae, Ser. 429 (439); I. B. 189, 1314.

734. Melon, als Persisch für dass arab. K. 780; I. B.

780 sagt nichts von der Sprache. — Das deutsche Kürbis bedeutet

bekanntlich Cucurbita.

735. (Helleborus: der weisse m?!‘ und der schwarze

>‚w\l\) A. 269, 270; Carbacuin, Ali 432, nigruin 568; (harbat! und

asuec) Dj. 45; Qrbac, elleborus 15, Ga.; Ellebore, K. 910, 911 (blaue);

Clierbaclien, Ser. 323 (333); I. B. 772, 773. —— L. an drei Stellen.
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1h‘ l\l 011177. STTJINSCHNEIDER.

736. (Jg-i. A. 269; Sehardelum oder Sealdelum, q. e. sinapis, Ali

106; Dj. 62 (‚synapis‘); Qrdal sinapis 49, Ga.; Moutarde, K. 909;

Sei‘. 363 (373); I. B. 769, 942 ausser zwei Unterarten. —— L. 177.

737. s. 93,4,

738. Jlbji Curtal, avena 74, Ga.; I. B. an vier Stellen. —— L. 173,

fehlt im Index, S. 478; vgl. unten

739. 9,3} A. 272; M5, Qi; (sie) Hilocaracta 5, Ga.; Carroube,

K. 920 = 1.715,5; I. B. 762, ausser Unterarten. — L. 145, 176.

740. „Ahik“ '-"> Carnuba syra, Ali 269.

741. „S- (hlerda), A. 275; I. B. 538, 779 hat nur Taubenkoth

#4‘ 215-‘

742. Qbyu-ll e)”; Gour (j), K. 927.

743. {i}, s. Gl. Mond. 209, Alquerua, 29b; Qrua, pahna

Christi 63, Ga.; Salt 79; I. B. an drei Stellen.

744. udlji Quzein, lavendula 41; lnlji- Lavandule, K. 935; I. B.

791, 1076. —- L. 252, 424.

745. 95/2;- A. 272; Quazaf, testa vel tegula combusta 33, Ga.;

Chazef, tegula, Sei‘. 414 (424); I. B. 790.

746. A. 271, Quaz, laetuca 40, Ga.; Laitue, K. 907; Cher-

bas (!), Ser. 239 (249); I. B. 792. Sehassa, Ali 64. — L. an drei

Stellen.

747. ‚um '='- A. 271, I. B. 793. — L. 165.

748. bjürßi A. 270, hebr. 384 uneorrect; Koeinferia (so),

K. 918 = („am

749. A. 267, ungenau hebr. 377, latein. 504, Plenipius

295; papavei‘ albus; Sa. 348; zweifelhaft (wegen undeutlicher Schrift

des arabischen lllanuscripts) flos Melaeh oder Mesacri, Ali 235; Castas

assuec (so), 60b; s. auch O93; Quasq. papaver 62, Ga.; die drei

Arten ‚QM, L-„Jii-o und L5»), welche I. B. ausser dem einfachen

Schlagwort (letzteres 794, 951) angibt; Pavot, K. 904; 'I‘haxtux (!),

papaver, S01‘. 364 (374). — L. 203.

75()‚ 9.02%‘ ‘S. Papaver blane, K. 905 = (9,2, Q9998, äuch oß-“Äl?

und JWÄH ÖL...)

7.11. Qnaztantabi (!), niel siccus 62; I. B. 798.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 17

752. „A5- A. 269; Cesethaleb oder Chosehaleb, Ali 278;

Coca afalab, Dj. 55b; Quza azalibi, testieuli vulpis 32, Ga.; Orchis,

K. 916 = Q2145 „M; Tatarieh (l), testieuli vulpis, Ser. 90; I. B. an

drei Stellen; 0b für Centaurion (s. Löw, p. 302, cf. 63) oder Satyrion?

753. v9)“ ’=‘- Quza azib, testiculi lupi 31, Ga.; jedenfalls an-

gemessener als c/(gan (des Huhnes), bei I. B. 804, woran LECLERC

keinen Anstoss nimmt.

754. efJ-{H '56 A. 269; Kuza alkalb, testiculi canis 30, Ga.; Or-

chis, K. 917; Chasi alkeb (lies al-Kelb), Ser. 91; I. B. 801, 1950. —L. 62.

755. ÄyaS (testiculum), A. 269, hebr. 382.

756. „S?“ Cuzozamor (Cuzobafre), castoreum 18, Ga.; I. B.

805; s. G1. Mond. 117.

757. Moql, K. 930 = ‚y (Bdellium aus Mekka), K. 930.

758. all!» A. 273; Kataf, irundines 19, Ga; Tharthaph hi-

rundo, Ser. 430 (440); I. B. 810.

759. ‚E57, als Erklärung von (l. M3), Dj. 10b; Chate,

indicus; S61‘. 47; I. B. 809.

760. A. 268, hebr. 388, Plempius 295, latein. 76, Chittimi;

Chathemia, Ali 8, (semen) Cathimine, catharae 93; Kitimi, Dj. 35b;

Qnn (?), malvaviscus (altea) 60, Ga.; Quimauve, K. 914 = Qljj-h b,

und JbjJl Ü); Salt 517; Cheteni, altheae, Ser. 76; I. B. sieben Stellen.

— L. an Vier Stellen. — Simon Jan. f. 17 1: Cathemia scripsit Stepha-

nus pro Khittim, althea; Matth. 144: Cathme, i. e. melica, lib. de doc-

trina arab. (nicht v. Simon citirt); Simon f. 271: Khitim arab. altbea;

Matth. 442: Catemia, Cathemia, i. e. althea, Khitim; Simon f. 63 Al-

thea, Dya[se0r.] sive Molochia agria . . . arab. Cathyn (über Dioseor.

s. Houein bei ibn abi Oseibia I, 19); Matth. 34: Altea . . . arab. eri-

stotos schokozetit et ä rosamme; graece moloehia agria.

760“. w, s. unter äw.

761. A. 272; Qufez, vespertilio 28, Ga.; I. B. 111; „A595-

Chauve-souris, K. 221 = H95 = „km

762. „Es, s. G1. Mond. 47; Quahl acetum 75; Vinaigre, K. 903;

I. B. 813; s. auch J>.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 2
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18 Monrrz Srnmscnmnnn.

763. 99.-}, s. Gl. Mond. 18; fehlt im latein. Ali 225 (flos), Helbe

silvalici n. 203 (im ms. = C91:- ohne Punkt); Quilef, Dj. 25; Quelef 3,

Ga.; Saule (Eleagnus), K. 912 = übe-i» etc. auch Jby,“ Äsfli; I. B.

an Fünf Stellen. — L. 120.

764. Bruyere, K. 931; nach Lnonnno bei den Babyloniern

tßfl-‘l-l, in Algier >\.>\=- ‚e.

765. JLi- (seinen) Lilimbachi oder lilibati, Ali 156.

765”. Amequizaz 27, Ga., Quameque ib. 6 (yvawqxzccog);

bei I. B. 738 „aus.

766. 9,19%, s. Qyglbi.

767. Ml-‘Lä- Camomille, K. 929 = tßglq und „k,“ (w; bei

I. B. 745

768. Olä. Quiriz (!)‚ sambucus 50; Hameactis, ebulus, Ser. 274

(284); vgl. Gl. Mond. 96. — I. B. 821 (n, 55) unterscheidet das grosse

Khuman, vulgo „aß, latein. (d. h. spanisch) (= sambuca),

griechisch ul-‘äl (ämi, als sambucus nigra, vgl. L. 264), welches in

der Medicin angewendet wird, und das kleine, vulgo U15), latein. (spa-

nisch) (= yezgo im modernen Spanisch), griech. „b“ Lob. (xaua

äwcfi). Ebenso erklären die arabistisch-lateinischen Glossatoren, wie

Simon Jan. f. 15”: Cameactis infima, actis est sambucus, Cameactis

ebulus . . . infra in sambucus (f. 53: Sansucus majorana persa apud

Plinium etc.); f. 24l Ebulus graece cameactis, i. e. infima actis, et

actis est sambucus; darauf folgt ein Citat aus Dioskorides (wie bei

I. B.) und eine Verweisung auf den Artikel: Actis (f. 4 Actis g. sam-

bucus cameactis ebulus quasi infima . . .); Matth. 10, 123 (citirt den

Vers), 129, 616 (Plin. 21, c. 8); s. auch Simon 311: Hameali a1‘.

Kameactis est ebulus; Alphita, p. 7 Amaracus, 28 Cameactis, 51 Ebu-

lus cameattis (so MIRFELD, p. 14), p. 107 Majorana (über diese Ver-

wechselung von Sampsychon mit Sambucus s. Mowat zu MIRFELD,

Sinon. Bartholomci 1882, p. 29, nota 7 und Excerpte aus Art. Sam-

bucus bei Constantinus-Djczzar f. 29”, bei Mmrnnn, p. 37), 161‘ Sam-

bucus (zwei Artikel), 161b Samsucus; Append, p. 217: Hicatis vel

igis i. e. sambucus, 233 Sambucus; MIRFELD, f. 28 Majorana. — Vgl.
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HniLMIrrELNAMEN DER ARABER. 19

auch meine Miscelle 39 P5722: in der Monatsschrift für Geschichte und

Wissensch. des Judenth, 1897, S. 322.

769. k, bei A. 276, ed. Bulak, p. 465 (letzter Artikel dieses

Buchstaben, fehlt in der hebräischen Uebersetzung) = 5,93 mit

Verweisung auf den Buchstaben d}. Quambre, vinum novum 26, Ga.;

I. B. 820 ein langer Artikel über Wein. — Ueber Kaffee vgl. Msnx,

Der Aberglaube u. s. w., 1876, S. 6.

770. aß), „Mä- Quinquefolium, Dj. 53 b; bei A. 375 L1‚‘\„\ = ed. Bulak, p. 463, Plempius, p. 305, latein. 572, uncorrect

hebr. 406.

771. offenbar im Arabischen umgestellt, bei Ali latein.

302 (oleum) Cheri, während 305 oleum Balsami‘ im Arabischen QM

an ersterer Stelle steht.

772. ‚ü‘. (fermentum), s. Gl. Mond. 139; I. B. 820.

773. A. 274; Scarabee, K. 924; bei I. B. 827

774. (auch z. B. bei Ali12, latein. Canthia), s. Gl.

Mond. 200; Asphodele, K. 915 = 55,9, s. dieses; Salt 614 falsch ‘mn;

I. B. 826.

775. „mass- A. 275; Candoros 92, Ga.; falsch .‚»„.»1>, K. 340

= M», nicht m2“ Candares, Candarisium, Ser. 75; I. B. an

drei Stellen. — L. 104.

776. (50,5, s. 65%.

777. ÖS- A. 273; Quahut, persica 61, Gra. (= „M915 (U3);

Schauch, persica, Ser. 250; I. B. an vier Stellen. — L. 148, 420.

778. „S. (?) (oleum) Mezi, Ali 292.

779. JE}, s.

780. 02,3. Kilulem (!), licium, Ser. 7; I. B. 831. — Löw 257

citirt Avicenna, p. 172, wo aber nur J=ä=> (s. dieses); die arabischen

Editionen und die hebräische Uebersetzung haben kein Schlag-

WOPt

781. Qlsvüpl- A. 272 (fehlt der diakritische Punkt), ed. Bulak

459, hebr. 389 uncorrect; Caulenlanum oder Caulemanum (!), Ali 383;

Colongen (galanga), Dj. 46; Galanga, K. 906, zwei Arten: und

Rhulungen Kh . . .), galanga, Ser. 322 (332); I. B. 829.

2*
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20 M. STEINSCHNEIDER. HEILMXTTELNAMEN mm ARABER.

782. ‚L3; Quiar (Qar), cucumeres 93, Ga.; (x13) Salt 349; Ha-

raha, eucurbita, Ser. 349; I. B. an vier Stellen. — L. 232, 331.

783. Jlgi, A. 271 k, s. jedoch ed. Bulak 457 und hebr.

386; Caisarbare oder Caysarabrum (l), Ali 259; Blis rumbar (l), Dj. 6b;

Ghayaxambar, eassia fistula 91, Ga; Cassia fistula, K. 919 = E35}-

6M; Salt 2; Eiarxamber, Ser. 12; I. B. 836, 1742.

784. 59,19‘- A. 275, ed. Bulak, p. 464, hebr. 411 corrupt, hat

kleine Körner, wie 31ml; I. B. 838 als zwei Wörter.

785. (persisch), s. GI. Mond. 48; (oleum) Cheri, Ali 302

(aber durch Confusion in 301); Queri 4, mola hispan, Ga.; Girofle,

K. 926 = ulgi, nach Lnennnc auch „M; I. B. an sechs Stellen. —

L. an vier Stellen.

786. „f“ '='- Keri, vulg. Gamieh, Dj. 24b; Gauchum silvestre,

lavendula 41, Ga.

787. u) Quayzani, murca (myrta) silvestris 61, Ga.; I. B.

70, 340 6313 '.-'-. — L. 156,423.

(Fortsetzung folgt.)
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Subandhu and Bäna.

F. W.

By

Thomas.

In the first volume of the Wiener Zeitschrift für die Kunde

des Morgenlandes, pp. 1 1 5 — 132

Dr. OARTELLIERI has shown that in

the Harsa-Carita the author has set himself to imitate and surpass

Subandhu’s Vasavadatta.

OARTELLIERI proves that in addition to

numerous borrowings in detail two long passages from the Väsava-

datta have been almost entirely incorporated in Bana’s work. As

the matter is of great interest, it

is worth while to point out that in

yet a third passage the same relation exists between the two books.

The parallel texts and translations are as follows :—

m. Harsa-Carita (Bombay Ed.)

c. vm, pp. 262, l. 10—264, 1. 17.

Atha kramena gaechata eva ta-

sya anavakeginah kudmalitakan

nikarah pracuracampakzih sphita-

phalegrahayah phalabharabharita

nameravah niladalanaladanarike

lanikarah harikesarasaralaparika-

1-ah korakanikurambaroma1fi-

eitakurubakaraj ayah rakta9-

okapallavalavanyali pyaman-

adagadigah pravikasitakesa-

r a r aj o vi s a r a badhyamänacäru-

Vasavadatta (Ed. Hall)

pp. 260, 1. 2—266, 1. 6.

Navyanadanaladanalininiculapi-

culavidulavakulena pracuraciravil-

vavilvotajakutajaruddhopakanthe-

na sotkanthahh1‘i1garajarasitasun-

darasundarivanena vitatavetravra-

tativratavaranatarunavarunaskan-

dhasannaddhabhrngarolena gela-

ngfilabhagnagalanmadhucchatram-

adhupatalarasasarasiktatarutalena

talahintalapugapunn:1gakesaragha-

nena ghanasara1nallikaketakakovi-
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22 F. W. TnonAs.

d h ü. s ar i m a n a h svarajahsikatila-

tilakatalah

PracuraPügaPhaläh Prasavapüga-

Pingapriyangavah P arä. g a pi ii a-

ritamafijaripufijyamanama-

Pravicalitahingavah

dhupamafijugifijäj anitaj an a-

mudah madamalamecakita-

mucukundaskandhakanda-

kathyamänaln il_1 ganka kari-

karatakandütayah uddiyamä-

nanihgankacatulakrsnaga racäva-

sakalasadvalasubhagabhümayah

tamahkälatamatamalarnalämilitäta-

Pah taralatainbülistambajalakita-

jambujambiravithayah kusuma-

rajodhavaladhülikadambacakra-

cumbitavyomanah bahalamadhu-

moksoksitaksitayali‘ Parimalagha-

titaghranatrptayah

vasasütakukkutilczopikrtaii-

katipayadi-

kutajakotarah catakasaficar-

yamanavacatacatakerakriya-

manacätavah sahacaricara-

nacaficuracakoracaficavah

nirbhayabhüribhurandabhuj yanlä-

napakakapilapilavah sadaphala-

katphalaphalavigasananil_1gükagu-

kagakuntagatitagalatavah c a i l e-

yasukumaracilatatasukhaca-

yitagacacigavah gephalikaei-

Phavivaravigrabdhavivarta-

mänagodheraräcayal) nirata-

däramandaravij apüraj a m b i r a-

ja m b u gulmagahanenapratyüha-

datyühakuharitabharitanadinalani-

kufi ena pufijitakunthakanthakala-

kanthadhyasitoddämasahakärapal-

lavena capalakulayakukkutaku-

tumbasamvahitotkatavitapena ko-

rakanikurumbaromaficitaku-

rabakarajina raktäcokapalla-

valavanyalipyamanadagadi-

9a Pravikasitakesararajovi-

saradhüsarimabharenaParaga-

Piiijaramafijarimuhyamana-

madhukaramaiijusifijitajani-

tajanamuda madajalamecaki-

tamucukundaskandhakanda-

kasyanzäpa‘nihcankakarika-

tavikatakandütina

katipayadi-

vasaPrasütakukkutikutiriky-

tzflkutajakotarena catakasa-

ncaryamanacatulavacataca-

takairakriyamänacätunä sa-

hacaricaranacaficucaturacak-

oracaficuna

gaile-

yasukumäracilatalasukhaca-

yitagacakacicuna gephalika-

ciphavivaravisrabdhavivar-

tamanagaudheraragina nira-

‘ HALIJs critical notes give um‘. lectl. vnat/zyamüna ABF and mazidyamäna C.

2 Jcutiralqrta ABE, lcufi/crla C and one commentator.
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SUBANDHU AND BÄrIA. 23

nkarankavah niräkulanaku-

lakelayah kalakokilakulaka-

valitakaliko dgamäh sahaka-

rärämaromanthäyamanacan.’

üru y ü th ä. h yathasukhanisannani-

ländajamandaläh nirvikaravrkavi-

lokyamänapotapitagavayadhena-

vah gravanah äris am d algiri-

nitambanirjharaninadanidra-

nanda” mandäyamänakari ku-

lakarnatäladundub hayah sa-

mäsaunakinnarigitaravarasa-

mänaruravah pramuditataraksa-

vah ksataharitaharidrädrava-

rajyamänanavavarähapotapo-

travalayah gufij akufijagufij a-

‚jähzzkäili3 jätiphalakasuptagälijäta-

kavalayah daganakupitakapi-

potapepakcüpatitapatalakita-

putakäh lakucalampatagolangüla-

langhyamanalavalayah baddhaba-

lukalavälavalayäh kutilakutavali-

valitavegagirinadikäsrotasal) nivi-

dagakhakändalambamänakaman-

dalavah sütragikyäsaktariktabhik-

säkapalapallavitalatämandapah ni-

katakutikrtapätalamudracaityaka-

mürtayah civarambararagakasäyo-

tankarankunä nirakulanaku-

lakulakelinä kalakokilakula-

kavalitasahakarakalikodgame-

na sahakararämaromanthä-

yamänacamariyüthena

cravanaharisalilalgirini-

tambanirjharaninädanidräzz-

a2mandäyamänakarikulakar-

natäladundubhinä.1 samäsan-

nakinnarigitaravarajyamä-

naruruvisarena

ksataharitaharidrädrava-

rajyamänavarähapotapotra-

palina gufijäpufijagufijajjalaka-

jalena3

damganakupitakapi-

kapotanakhakoti?’patitapäta-

l a k 1 ta p u ta sankulena kuligagi-

kharakharanakharapracayapra-

can(lacapetapätitamattamätailga-

kumbhasthalarudhirachatachurita-

cärukesarabhärabhäsurakesarika-

dambakena mahäsägarakaccho-

dakadüsitoddesäh _-- -— _ ___

1 waanila- AB, sanüla CD.

2 nidränanda ABCDFG.

päntena katipayadüram gatvä

3 gufijäkufija ABCEFGH; jähaka CDEF.

4 kapipotacapetakapätita D.
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24 F. W. THOMAS.

purastäd darganapatham avaterur

taravah

jalanidhim apagyadacintayacca.

TRANSLATION.

Harsa-Carita,

c. vm, pp. 262, 1. 10-264, 1. 17.

Then in due course, as he went

on there arose in his view all sorts

of trees, not barren of fruit, Kar-

nikaras in blossom, Campakas in

abundance, large Phalegrahis, Na-

merus bowed down with fruit,

palms and Naladas with dark green

leaves, yellow Kesaras and Sara-

las, lines of Kurubakas brist-

ling with opening buds, red

Acokas by the loveliness of

their sprays painting every

part of space, blossoming Ke-

saras with their clouds of

pollen spreading a beautiful

grey hue around, Tilakas hav-

ing their lower parts besanded

with their own pollen, assafoetida

scattered everywhere, Betel fruit

in plenty, Priyangus brown with

quantities of flowers; delighting

the people with the sweet

hum of bees clustering upon

pollen-reddened sprays, re-

vealing by ichor-blackened Mucu-

kunda trunks the fearless rubbing

of the elephants’ cheeks, having

all its grassy glades happy with

Vasavadatta,

pp. 260, 1. 2-266, 1. 6.

He proceeded some distance

along the margin of the shore of

a great ocean, where were Navyas,

reeds, Naladas, lotus beds, Nicu-

las, Tamarisks, Vidulas, and Vaku-

las, the vicinity blocked with nu-

merous Ciravilvas, Bel trees, her-

mits huts, and Kutajas, forests of

Sundaris charming with the noise

of loving Bhrngaraja birds, wasps

clinging to the stems of young Va-

runa trees surrounded by a tangle

of spreading bamboo withes, trees

with their lower parts moistened

by the ooze of masses of honey

from streaming hives broken by

golangula apes, thick clumps of

palms, date trees, Betel trees, Pun-

nagas and Kesaras, dence thickets

of limes and rose-apples, Ci-

trons, Mandäras, Kovidaras, Ke-

takas, Jasmine, and Ghanasaras,

clumps of river reeds dominated by

the unhindered lovecrys of cuckoos,

an infinity of Mango sprays filled

with crowding strong~voiced doves,

huge trees worn by restless fami-

lies of fowls in their nests, lines
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SUBANDHU AND Bingn. 25

fearless sprightly young antelopes

skipping about, the sunshine ob-

scured by rows ofTan1alas blacker

than night, lines of rose-apples

an d lime s interwoven with masses

flickering betel-vines, groups of

Dhfflikadambas white with flower

dust kissing the air; the ground

sprinkled with down - pouring

' honey, and the perfume delight-

ful to the nostrils;

the hollows of the

Kutajas formed into huts by

the hens with their young a

few days old, a chatter of

twittering sparrowlings tend-

ed by their mother birds, the

beaks of cakoras busy in

feeding their mates, numerous

fearless bhurandas devouring the

ripe red Pilu fruit, merciless par-

rots and Qakuntas piercing the

neverfailing Katphala fruit and

dropping the unripe berries, y oun g

hares basking on rock surfa-

ces smooth with benzoin, fa-

milies of lizards rolling se-

curely about in the roots of

theQephalikas,antelopes free

from alarm, ichneumons play-

ing undisturbed, soft-voiced

_0f Kurubakas bristling ‘with

opening buds, red Ag-okas by

the loveliness of their sprays

painting every part of space,

blossomingKesaras with their

clouds ofpollen causing a ple-

thora of greyness, delighting

the people with the sweethum

of bees entranced by pollen-

reddenedsprays,iohor-black-

ened Mucukunda trunks

scratched by the vigorous

rubbing of fearless elephants’

cheeks, the hollows of the

Kutajas formed into huts by

the hens with their young a

few days old, a chatter of

restless twittering sparrow-

lings tended by their mother

birds, the beaks of the cake-

ras deftly moving in feeding

their mates,

young

hares basking on rock sur-

faces smooth with benzoin,

families of lizards rolling se-

curely about in the roots of

theQepl1alikas,antelopes free

from alarm, ichneumon tribes

playing undisturbed, soft-

kokilas devouring the open- J voiced kokilas devouring the
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F. W. THOMAS.

ing buds, deer ruminating in ‘

the mango groves, troops of‘

Nilandajas sitting at their ease,

gayal cows giving milk to their

young and watched by unraven-

ing wolves, elephant herds al-

lowing their drumming ears

to grow languid in the plea-

sant sleep induced by the lul-

ling sound of cataracts down

the neighbouring mountain

sides, ruru deer entranced by

the sound of the songs of Kin-

naris hard by, hyenas in de-

light, young boars with their

snouts reddened by the yel-

lowjuice ofthe fresh-pierced

Haridrzi, polecats growling

in the Gufijä shrubs, tribes of

galijatakas asleep in the nutmeg

trees, crowds of young mon-

keys angry at bites tearing

the nests of the red worms,

baboons eager for the bread truit

bounding on the Lavali shrubs;

of

sand at the feet of the trees, zig-

rows of waterbasins formed

zag lines of waterpots checking

the rush of the mountain rills,

pitchers hanging on the dense

boughs and stems, bowers bristling

with empty begging-bowls suspend-

ed by looped strings, models of

eaityas of pink clay formed in the

opening Mango buds, deer ru-

minating in the mango groves,

elephant herds al-

lowing their drumming ears

to grow languid and sleepy

through the lulling sound of

cataracts falling in sport

from the mountain sides, ruru

deer impassioned by the

sound of the songs of Kin-

naris hard by,

young boars with their

snouts reddened by the yel-

lowjuiee of the fresh-pierced

Haridrä, polecats growling

in the Gufija thickets,

young mon-

keys angry at bites tearing

with the edges of their nails

the nests of the red worms,

throngs of lions gleaming with

handsome manes blotted with the

blood of the foreheads of mad

elephants cleft by paws terrible

with rows of claws hard as the

point of the thunderbolt.
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SUBANDHU AND BÄxgA. 27

neighbouring huts, the vicinity

stained by water tinged with the

brown dye of ragged clothes. —

It is scarcely necessary to add any comments upon the corre-

spondence of the two passages. We see that (1) the main body of

Subandhu’s passage is incorporated with scarcely even a syllable

changed in Bz‘u_1a’s work, (2) that even of the slight divergences

which exist some are removed if we adopt the readings of Dr. I;IALL’S

critical notes, (3) that the passage in the Harsa-Carita is amplified

by insertions and by the addition at the end of a few references

calling attention to the fact that this forest is occupied by aseetics.

Why Bz‘n_1a omitted the opening compound words of the Vasava-

dattfi. passage is not clear: but we may note that he has inserted

some words from it is various parts of his sentence: thus the words

golangula, kesara, jambirajambu, nadanalada, and the re-

ference to honey streaming to the ground are all repeated in the

Harsa~(Jarita. The last of Subandhu’s compounds is omitted simply

because Ba-r_1a has used it—or the larger part of it—before (Bomb.

ed. p. 203, 11. 5—6).

In view of the extraordinary relation thus proved to exist be-

tween the two works, it will not be out of place to add in parallel

columns the chief coincidences in detail. I omit, of course, allusions

which are mere commonplaces to be expected in any Kfwya.

Vasavadatta. Harsa-Carita.

page I page

7 l. 1 bhfitimalino —— khalah I 249 l. 11 dagdhabhfitya parusikr-

| tan rajavallabhan:

cf. also p. 133 l. 7 for pun on

bhüti.

7. l——2 Reference to the mirror 214. 16-18

as nirmalacehayam

15.1 ksamimugato ’pi sudharma-

45.4—-.’>ksamabhz'1jal_1,aeritana.n-

(_;1‘it0 ' I danah
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28 F. W. THOMAS.

vage

cf. p. 30. 3 ägritanandano

p. 76 .2 ksamäbhäjah pränino

22 . 2—3 Prthur api gotrasamu-

tsäranavistaritabhümandalah

27 . 2 mahäbhärataranayogyah

v. pun.

31.2 madhur iva nänaramänan-

dakarah

v. pun.

40. 1 utkalikasahasrasankulä

52.2 utkalikabahulasu

v. pun.

41.5 karatalatädanabhitair iva

muktähärair payodarapari-

saro muktah

51 .4 mandäksafshame, modesty’

cf. 211.3 mandäksamanda

54 . 1 jaghanamadanapuratorane-

na

58 . 1 lobhaniyacakravakäbhyäm

. . . payodharäbhyäm

61 . 1 nayanasamudrasetuban-

dhena — nasävamgena

66. 2 stambanacürnam ivendri-

yänäm

67 .4 pritivisphäritena caksusa

77.1 jaghanyakarmalagno hre-

payati sadhün

D389

233. 10—11 Prthur iva prthivipa-

rigodhanävadhänasankalitasa-

kalamahibhrtsamutsäranah

84 . 10 mahäbhai taranayogyam

v. pun.

107 . 3—4 nänärämabhirämakusu-

magandhaparimalasubhago ya-

uvanärambha iva bhuvanasya

v. pun.

42 .9 utkalikäbahillena

v. pun.

203 . 15 nirdayakaratalatädanabhi-

yeva kväpi gate hrdaye

30 .10 mandaksam . uparodham

9 . 6——7

stambhavibhramam bibhranä

madananagaratorana-

janghadvitayam

25 . 8——9 käntoccakucacakrava-

kayugalavipulapulinenorah-

sthalena

24 .15 äyatanayananadisimänta-

setubandhena — ghonävani-

cena

26.12 svasthävesacürnam iven-

driyänam

41.6 pritivispharitena caksusa

249 . 8—9 jaghanyakarmalagnam

ätmänam tadayatah

.J|

K6‘
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SUBANDHU AND BÄrgA. 29

vage

82 . 3 sahapämgukridanasanla-

duhkhasakho

130 . 3 änanditasahasraneträ—ta-

nayä

131 . 2 -_jhäilkärajar‚lita—pathika-

janasafijfßgmra

134 . 2—3 kaivarta iv-äbaddharäj-

ivotpalagälah

v. pun in räjiva

147 . 2 pänduputrä iväkgahydayä-

jfiänahytaksamäh

1 56 . 3 yauvanasägarataraüga

161 . 2 dvijakulam iva grutiprana-

yi tadikganayugalam

v. pun in grutipranayi

— . 6 punyäni nämäkgaräni

165. 1-2 maricimäli tam vrttän-

täm iva kathayitum ma-

dhyamalokam avatatära

— .2 väsaratämracüdacüdä-

cf. infra sub 252. 2

— . 4 wibhramam bibhränas

(‘causing the illusion of’)

167 . 1 madhupürnakapälapätram

iva kälakapälino

— bhagavän dinamanih

181 . 3 sandhyätändavädambaroc-

chalitamahänatajatäjütaküga-

—kutilavivaravivartitajahnu-

I 149.3

Puge

1 9 .' 6 sahapälpgukridäparicaya-

pegalah

sahasranetradarganayogy-

äm — duhitaram

229 . 11 iäfxkärakriyamänakarrga-

safijvare

30. 1 tärakaräja iva räjivalocano

v. pun, though not the

Same, in räjiva

98.6 Nalam avagäksahrdayam

kalir abhibhütavän

153 . 14-15 tarantam iva yauva-

nodadhim

10 . 3—4 grutipragayibhih prana-

vair iva madhukarakulair

v. pun in grutipranayi

29 . 2 punyabhäfiji bhajanty abhi-

khyäm akgaräni

15 . 7—8 wärttäm iva kathayitum

madhyamaln lokam avatatä-

rämgumäli

20.2 cf. infra sub. 20.2.

9 . 7 wibhramam bibhränä

28 9 . 1 7 —— 1 8 rudrabhikgädänagau-

Qdapuramathanamuktamun-

dagiränädirudhirapürpaka-

pilah kapälakarpara iva pai-

tämahah (ravir)

17 . 2-3 nyttoddhütadhürjatijatä-

tavikutajakudlnalanikarani-

bhe —— tärägane
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30 F. W. THOMAS.

v=se

kanyäväridhärävindava iva

mtärakäb cf. 165.5

191.1 bälukäpulinam iva nigäya-

munäyäh . . . grahapatir

184.4 ucchväsa v. pun.

21 5. 4——216 .3 suratabharaparigra-

makhinnapulindaräjasundari-

svedajalakanikäpahärigi pra-

yäti säyantane taniyasi nigä-

nigväsanibhe nabhasvati

1 nidhänam iva kautukasya

2 täräm iva gurukalatrayo-

222 .

236 .

pagobhitäm — Väsavadattäm

248 .

250 .

252 .

2 akulinavamgäm v. pun.

2 garayantraka

2 sphuradarunatarunacüdä-

cäruvadane — väsarakrkavä-

kau

Cf. 165 . 2

270.3 sunrpam iva sajjanakrama-

karam . . . jalanidhim

284 . 1——3 pun on käla and the

chess board

285 . 6—289 . 1 A description of ga-

ratsamayärambha

291.1 kanthärakam ‘bag’

295 . 4-—5 tyägina iva dänavanto

märganasampätam asahantal}

11m6

17 . 8-9 kälindikülabälapulinä-

yamäne gätakratave krgayati

timiram ägämukhe

Introd. Q1. 10 ucchväsa

129 . 4 wanadevatäkucämgukäpa-

v. pun.

haranaparihäsasvediniva sä-

vagyäyagikare . . . vanänile

17 .1 säyantane taniyasi nigäni-

gväsanibhe nabhasvati

1 59 .

108 .

15 nidhäna iva sukhasya

11 pythukalatragriyo — pra-

madäh

152.8 akulinäh

95 . 4 garagaläkäyantrake

v. pun.

20 . 2 jaratkykaväkucüdärunäru-

napurahsare! virocane

239 . 3-4 klegabahulam api tapalg-

karalgam iva. kramakärilgam

kalyänänäm — katakam

10 . 10—12 pun on käla and the

chess board

92 .1—93 . 6 A description of 9a-

ratsamayärambha modell-

ed on the Väsavadattä Passage

12 kanthälaka. ‘bag’

18 karixgäm iva- dänavatäm

229 .

——- .7 nigä. iva nakgatramälopago-

bhitä — mahämrgäh

220 .

upari sthitah

161 .4——5 naksatramälämanditam-

ukhilp karinim nigäkara iva

Paurandariln digam ärüdhal}

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

1
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Susmmnu AND BÄxgA. 3.1

Pßze

296. 3 samallikaksa — turangäh

297.9 caratalpagato bhisma iva

v. pun on gara

raue

69.13 mallikäksaicca — turan-

gaih

2 1 1 . 4 bahugaracayanasuptotthito

’pi hasann iva. Qäntanavam

v. pun on gara

Some of the above parallels extend also to the Kädam bari,

whence may add the following few detailed resemblances between

the Väsavadattä and this book:—

Väsavadattä

um

55 l. 4 widhatur atipidayatah &c.

91 .2 akulino ’pi sadvanigabhüsi-

‘ab

cf. 248 . 1-—-2 amlänajätibhüsi-

täm apy akulinavarngäm and

249 . 1—2 dvijakulabhüsitäm

apy akulinavamgäm

92.1 bhimo ’pi kicakasuhrd ——

Vindhyah

cf. 106. 3 viratalaksmyevänan-

ditakicakagatayä vin dhyäta-

vyä

1 1 5 . 2-—3 yäjakeneva suratarthina

v. pun.

cf. 222.1 mänusyakam ivabhi-

nanditasuratam

126. 3 jätihinata duskulesu na pu-

spamälasu v. pun.

cf. 133 . 2 duskula iva jatihinah

151.6 aho prajäpate rüpanirman-

akaugalam idam

225 . 2 mukharatä v. pun.

Kädambari (ed.2 Pnrnnson).

um

11122-1212

1 1 . 15 divyayositam iväkulinäm

20.11 virätanagariva kicakaga-

tävrtä — Vindhyätavi

12 . 3—-4 asuragrir iva satatanin-

ditasuratä v. pun.

1 1 . 1 7 madhumäsakusumasamr-

ddhim iva vijätim v. pun.

11.20—1 aho vidhätur asthäne

rüpanispädanaprayatnah

6.7 nüpuresu mukharatä

v. pun.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

1
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



32 F. W. THOMAS.

page page

238 . 4 yadi nabhah pat:-ayate &c. 236 .4-

280 . 2 The heavenly voice 170 . 11—12, 317.16 The heaven-

| ly voice

It will not fail to be observed that the above parallels illustrate

a most remarkable feature of Subandhu’s style, which is this. The

same ideas and the same expressions, puns and the like are in very

many cases repeated, and this not seldom on succeeding pages and

in the same sentence. \Ve may refer to the parallels pp. 15, 165,

181, 91, 92, 115, 163 contained in the above lists. But there are

many similar cases. Thus we find no less than four references to

the defeat of the Jain and Buddhist tenets by the orthodox schools:

these are as follows :—

p. 93.2—3 mimamsanyaya iva pihitadigambaradarganah

p. 144.3—4 jaiminiinataiiusarina iva tatliagatamatadhvamsinah

p. 187.1—2 crutivacasam iva parihrtadigambaradarganah

p. 297.3—4 mimamsakadarcaneneva tirask1'tadiga1I1ba.radar<;a-

nena

So also we find

p. 38 . 1 janitäniruddhalilasya

p. 62.4 usam ivaniruddhadareanasukham

with the same pun. In one sentence (pp. 165.2, 166.3) we find two

compounds ending with -cakrakarah: krs1_1avartmevakhilaka-

sthapaharakam p. 176.3 is echoed by mahadavanala iva saka-

lakzisthoddipini p. 256.5——6 (v. l. -apaharini); in p. 182.2 and

183.2 we have the stars twice compared to -phenastabak:?1l_1; ku-

rusenam ivarjunaearaparivaritaln p. 246.3—4 we meet again

within three lines in the modified form kurusenam ivolukadr0r_1a-

eakunisanatham p. 247.2.

When we consider how very short a work the Vasavadatta

is these repetitions certainly betray a great poverty of imagination.

It may be asked whether from the above considerations there

can be derived any evidence either confirming or weakening CAR-

TELLIERVS proof of the priority of Subandhu. This question must be
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SUBANDHU AND BK1;IA. 33

answered in the negative. For, although some of the parallels seem

rather more suited to one passage than the other, yet the Harsa-

Carita Passage is often the 1nore appropriate of the two. Generally

the long punning compounds fit both works equally, and in some

cases we may suspect that both authors have borrowed from their

predecessors. Some of the puns and other peculiarities of these books

we find instanced on inscriptions of an earlier date. We may note

the use of the word padacarin (‘pers0nified’ H. C. p. 11 l. 16), which

recurs C. I. I. 111 p. 166 l. 14 (A. D. 571—2) and the description of

the sun as stumbling 011 Mount Udaya and red as an intoxicated

woman’s check (C. I, I. 111 p. 81 ll. 2-3 H. C. p. 19 1.19, p. 102 l. 12).

These correspondences are however more frequent on later inscrip-

tions, where they are extremely close: thus the first of the introduc-

tory glokas to the Harsa-Carita is verbally repeated on the in-

scription Ind. Ant. x111 p. 92. A remarkable lexicographieal correspon-

dence exists between the Harsa-Carita and the Rajatarailgini

and Kathasaritsagara.

For these reasons the question of priority must be decided by

such considerations as Dr. OARTELLIERI has adduced in connection

with the list of royal sinners in Harsa-Carita e. 111. In this con-

nection we may make two small notes: (1) Subandhu has a second

short list of kings pp. 21-2, and here his moral is, like Ba1_1a’s, that

his king surpasses them also; in sentence no. x (CARTELLIERI

p. 127) Subandhu’s omission of avae-aksahrdaya, on the supposi-

tion that he copied the llarsa-Carita, might be explained by the

fact that aksahrdayajfianahrtaksama has already occurred p. 147

1.2. But this would not, as we have seen, have prevented Subandhu

from reiterating the idea. Hence we must still acquiesce in CARTEL-

LlERI’S explanation of the relation between the two works. Bana out

of his great wealth of ideas can afford to have some part placed to

the credit of Subandhu. But it is certainly remarkable under the

circumstances that he should have ventured upon a denunciation (In-

troduction, Qloka 6) of the poet-thief.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. B11. 3
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Zur Erklärung der köktürkischen Inschriften.

Von

W. Bang.

Unter dem reichen, in den letzten Jahren veröffentlichten Ma-

terial zur Kunde der altaischen Sprachen nehmen die köktiirkischen

Inschriften, ihrer linguistischen Bedeutung wegen, ohne Zweifel die

erste Stelle ein.1 Lassen wir nämlich einige, von classischen oder

1 Die köktürkischen Inschriften wurden zum ersten Male mit hervorragender

philologischer Akribie veröffentlicht in dem Werke: Imcriptimw de FOrkhon recueil-

lies pur Pexpädition finnoise 1890 et publieea pur la Societe Fimio-Ougrienne, Helsing-

fors 1892, xmx, 48 SS., 66 TT.‚ 1 Karte, gr‚ 4°. Die Verdienste dieser Ausgabe

gebühren A. Hnrxnr. und O. Donunn; sie enthält ausser den speciell von Dormnn

herausgegebenen Texten: Dnvizums Tra/nscription, analyse et tmduction des fragmeflts

chinois du eecond et du troisienze ntonumeizt (später behandelt von Wsssrunrn und

endlich von SCHLEGEL, Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen Denkmal in Kara-

Balgassun, Helsingfors 1896, xv, 141, l Taf. gr. 8°; cf. dazu die zum grössten Theile

verfehlten Ausführungen Cnsvsms im Joum. au, Janv. 1897), von mm Gsnunnrz,

Uebersetzung der chinesischen Inschrift zu Ehren Kül Tägins (cf. SCHLEGEL, La Slele

fu/rzeraire du Teghin Giogh, Journ. Soc. Finno-Ougn, Leide 1892, 57 pp., 1 Tab.)‚ und

ganz besonders HEIKELS Reisebericht und verschiedene Studien über die Türk,

Uiguren u. s. w.

Auf Grund dieses Werkes, ist es dem Scharfsinn und der Ausdauer W. Tnomsnns

geglückt, den Schlüssel zu dem Schriftsystem der Köktürk zu finden (Bull. Acad.

Roy. Danem, 1893, pp. 285-499). Gestützt auf die hier niedergelegten Resultate

und briefliche Mittheilungen begann nun auch RADLOFF die Entzifferung zu fördern.

In den Jahren 1893—-96, sind sodann in Lieferungen erschienen: W. Tnomsnn, In-

scriptiom de Forlchon, Helsingfors, 224 pp. und W. RADLOFF, Die alllürkisc/Len In-

schriften der Mongolei, St. Petersburg, xi, 460. 3 Taf. (RADLOFFS Werk enthält auch

die sämmtlichen Inschriften vom J enissei). Inzwischen hatte die kaiserliche Akademie

der Wissenschaften in St. Petersburg Rsnnorr die Mittel zu einer Expedition an den
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ZUR ERKLÄRUNG DER xöxrünxrscnnn Inscnmrrnu. 35

chinesischen Schriftstellern in mehr oder weniger corrumpirter Gestalt

überlieferte Wörter ausser Betracht und sehen wir überdies vorläufig

vom Japanischen, dessen früheste Denkmäler allerdings einige De-

cennien älter sind, ab, so liegen uns in den köktürkischen Inschriften

die ersten altaischen Sprachzeugen vor.1 Steht nun auch der sprach-

wissenschaftliche Werth dieser Texte schon jetzt ganz ausser Frage,

so kann er doch nur erst dann voll und ganz gewürdigt werden,

wenn wir die Inschriften bis in die kleinsten Details werden ver-

standen haben.

Es sei Zweck der folgenden Seiten, uns diesem Ziele um einige

Schritte zu nähern. Der Weg, den ich dazu eingeschlagen habe, ist

ein sehr einfacher; leider bringt seine Einfachheit aber auch grosse

Schwierigkeiten und grosse Gefahren mit sich. Denn da die chine-

sische Inschrift auf dem Kül Tägin-Denkmal ihres vollständig ab-

weichenden Wortlautes wegen zur philologischen Interpretation des

Orkhon bewilligt. Dieser Expedition verdanken wir: Arbeiten der Orkhm-Evpedition;

Atlas der Alterthümm- der Mongolei, im Auftrage der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften herausgegeben von Dr. W. Rmnorr, St. Petersburg 1892 fl‘. Bis jetzt

erschienen drei Lieferungen, die ausser anderen Alterthümern, besonders die kök-

türkischen Inschriften in einfacher und retouchirter Phototypie, die Denkmäler von

Kara-Balgassun, Tsaghan Baisiü und Kiu yong koan enthalten; für die altaische

Philologie wäre es besonders wünschenswerth, dass die auf Taf. xu, xLv und LI mit-

getheilten Inschriften, vielleicht auch auf Grund von Abklatschen oder grösseren

Photographien bearbeitet würden. — Ueber die Herkunft des köktürkischen Schrift-

systems hat Tnoussn, l. c. pp. 44—54 gehandelt; derselbe Gegenstand hat kürzlich

von Donner: eine eingehendere Behandlung gefunden im Journ. Soc. Finm-Ougn, xiv,

Heft l. ——- Dr. MABQUART hatte die Güte, mir die arabischen Nachrichten über die

Türk zur Verfügung zu stellen. Es wäre sehr zu wünschen, dass auch sämmtliche

chinesischen Nachrichten eine neue und eingehende Behandlung erführen; im Interesse

der Sache kann ich nur wünschen, dass Dnvnnm, HIRTH oder SCHLEGEL dieselbe doch

noch in Angrifl‘ nehmen.

1 Die ältesten türkischen Texte hat Graf Giizn Kuun im Vorwort zu seiner

Ausgabe des Codex Cunumicus, p. Lxxxxx zusammengestellt; cf. auch RADLOFF,

Techmers Zeitsclua, I, 380; Encycl. BriL, xxnr, 652. Dazu stellt sich heute die uigu-

risrhe Inschrift von Kara Balgassun, die um 830 p. C. geschrieben ist. Die Sprachen

der Juden, Mongolen und Mandschu erscheinen erst, nachdem die jeweilige Dy-

nastie den Thron von China eingenommen hatte (zum Mong. vgl. Genen, Deutsche

Lileraturzeitung, 1896, 1065-67, zum Mandschu, MQCLLENDORFFS Essay, p. 4 flI).

3*
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36 W. BANG.

köktürkischen Textes nicht herangezogen werden kann, so sind wir

einzig und allein auf unsere eigene Kraft angewiesen. Ich habe daher

sämmtliche Texte wieder und wieder durchgearbeitet und miteinander

verglichen; ausserhalb der Inschriften habe ich im Uebrigen das Gute

dort genommen, wo ich es zu finden glaubte — dass ich dabei Miss-

griife gethan‚ ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen.

Ich beginne mit einer Stelle aus I E 31-32, weil dieselbe für

das Verständniss der hier in extenso behandelten Inschrift 1 N von

gewissem Werthe ist:

31. Tabgaö O72 tutuk bää tümän sü kälti . . . . . . . . 32. Kül

Tägin jadag-yn opylaju tägdi, O1’: tutuk joryö-yn jaraklyg älig-in

tutdy, jaraklygdy, kagan-ka anöa ulady. ol sü-g anda kyädymyz.

Was zunächst opylaju betrifft, so liest RADLOFF oplaju und ver-

gleicht dazu das cag. opramak ‚zerschlagen, zerstückeln‘ (VAMBERY,

Üag. Sprachst, p. 224, Etym. Wörterb, p. 47), während THOMSEN offen

eingesteht, dass er das Wort nicht versteht. Ganz abgesehen von den

lautlichen Schwierigkeiten, wird RADLOFFS Auffassung auch dadurch

unwahrscheinlich, dass das Gerundium auf entweder absolute

Gleichzeitigkeit oder etwas eben Vergangenes bezeichnet, nie aber

zum Ausdruck einer Folge gebraucht werden kann; da jadagyn in

1 E 28 ,zu Fuss‘ bedeutet, wird man ihm diese Bedeutung auch an

unserer Stelle zulegen müssen. Ich lese opylaju (vielleicht auch opa-

Zaju) und halte dieses Verbum für ein Denominativ auf -la von einem

köktürkischen *0py, *0pa, welches ich mit dem mongolischen obo

,tas, monceau‘ vergleiche.1 (Dazu hat schon Kow. s. v. das osm. de)‘

,tente‘, cag. oba, ova ,Zelt‘, VAMBIIJRY, p. 215, gestellt.) Zu diesem kök-

türkischen *0py verhält sich das mongolische obo wie apa zu aba

‚pere‘.2 Wie nun neben aba die durch -gha erweiterte Form abagha

steht, so steht neben obo die Form obogha ,tas, monceau‘, von der

vermittelst -la das Verbum obogha-la-khu ,mettre en tas, aufhäufen,

1 Karakirgis. obo‚ Proben, v, 216; alt. öbö, obö, ibid.‚ I, 158; kirgis. oba, ibid.,

III, 288.

2 cf. T‘oung Pao, vn, 328; WZKM, n, p. 199.
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISGHEN Inscnmrrnn. 37

sich anhäufen‘ gebildet ist. Für das köktürkische opy-la- nehme ich

dieselbe Bedeutung in Anspruch: opylaju tägdi bedeutet also ‚er

machte den Angriff, indem er seine Truppen sammelte, zusammen-

zog‘ oder ‚nachdem er sich gesammelt hatte‘, d. h. ,mit geordneten,

geschlossenen Haufen‘. Zum Sachlichen vergleiche man die schon von

Tnomsmz zu anderem Zwecke angezogene Stelle des Kudatku Bilik:

‚Wenn der Feind . . . sich nähert . . . muss in gleicher Reihe

gefochten werden . . . sammle dich, besiege ihn . . .‘ (VAMBERY,

pp. 126——27, ns. 144, 147).

Ehe ich Weitergehe, bemerke ich, dass ich THOMSENS Ansicht

über Oh tutuk (Note 38 und p. 197) vollkommen theile; demnach ist

Oiz der Eigenname und tutuk der Titel; O11 als Eigenname findet

sich z. B. im Sanang Setsen, p. 86-87: ‚O11 khaghan von den Kerait‘;

0h steht neben dem chin. wang, wie z. B. otäir und zuatäir neben

sanskr. vadjra steht (cf. SCHMIDT in den Anmerkungen zum Sanang

Setsen, pp. 310, 406); vgl. sonst Sanang, pp. 175, 179, 197, 237 etc.

Ueber tutuk vgl. jetzt auch SCHLEGEL, Chin. Inschr. auf dem uigur.

Denkm. in Kam Balgassun, p. 56.

Im Uebrigen liegen die Schwierigkeiten besonders in joryäyn,

jaraklygdy und anäa ulady. Da anäa ohne auslautendes a geschrieben

ist, so liest THOMSEN zweifelnd änö; wenn er änä ulady durch ,procura

la paix (?)‘ übersetzt, so muss ich gestehen, dass ich keines der beiden

Wörter genau in der von THOMSEN angenommenen Bedeutung kenne.

Was mich aber am meisten gegen diese Uebersetzuiig einnimmt, ist

der Umstand, dass sie den Friedensschluss vor dem siegreichen Aus-

gange der Schlacht erwahnt. Was jaraklygdy anbetrifft, so bietet

RADLOFF in seiner Umschrift jaralclulcta, was er zuletzt durch ‚be-

waffnet (vereinigte er sich mit dem Chane)‘ übersetzt;1 THOMSENS ‚par

la force des armes‘ beruht wohl auf einem Vergleich mit Formen wie

katygdy etc. Auf jeden Fall lassen sowohl RADLOFF als THOMSEN hier

etwas erzählen, was vollkommen selbstverständlich ist; denn wenn

Kül Tägin einen Angriff macht, mit bewaffneter Hand irgend Jemand

1 Vgl. aber auch pp. 232 und 409, wonach jamklygdy Adverb ist (cf. Tnomsnns

Auffassung).

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

1
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



38 W. BANG.

festhält (tutdy) —— nun, dann wird er ja wohl bewaffnet gewesen

sein! Ich glaube vielmehr, dass jaraklygdy parallel zu tägdi, tutdy

und ulady steht, also als Verbum aufgefasst werden muss. Es ist

von jaraklyg gebildet, wie kagansyrmyä von kagansyz; die Bedeutung

kann also sein ‚bewaffnet sein, bewaffnen, sich bewaffnen‘.1 Die

letzte Bedeutung kann, wie wir sahen, nicht in Betracht kommen,

da Kül selbstverständlich bewaffnet war. Die Thätigkeit des Prinzen

kann sich also nur auf ‚joryö-yn beziehen. THOMSEN lässt das Wort

ganz unerklärt, während RADLOFF, der wohl an das factitive joryt

und die bei VAMBERY, Etym. Wörterlx, p. 134 angeführten Ableitungen

gedacht hat, es früher als ‚Anführer (?)‘, heute als Eigenname oder

nomen agentis ,Jortschyn(?)‘ deutet. Ich glaube auch, dass der in

dem Worte steckende Stamm das allgemein türkische jor ist, zu dem

aus dem Mongolischen dzortäikhu ,marcher, aller, s’en aller, partir‘

(= dzor- täzl) und aus dem Mandschu jurambi (jur-a-irbi) ‚weggehen,

fortgehen, abreisen, aufbrechen‘ und ihre Ableitungen gehören. Ich

habe eine Zeit lang geglaubt, dass jolryc’ ein Synonym des köktürki-

schen jadag sü (nS 1) ‚Fussarmee, Infanterie‘ sei; seit ich aber

jaraklygdy besser verstehe, glaube ich, dass wir es mit einer ganz

besonderen Gattung von ‚Gängern, Läufern‘ zu thun haben, die eben

von Kül Tägin erst wieder bewaffnet werden mussten: die Ueber-

läufer. Indem ich nä nothgedrungen = anöa setze,’ übersetze ich:

‚Kül Tägin griff zu Fuss an, indem er seine Truppen zusammenzog;

er hielt die Ueberläufer (aus dem Heere) des On Tutuk mit bewaff-

neter Hand (Gewalt; cf. osman.) auf, bewaffnete sie und vereinigte

sie so mit dem (Heere des) Khan(s, unseres Onkels). Jene Armee

vernichteten wir dort, damals.‘

Ich will jetzt im Zusammenhang meine Auffassung der Inschrift

1 N 1—11 (THOMSEN) = Kb 1—11 (RAnLorr) geben; mit dem Texte

1 Cf. BÖHTLINGK, Jak. Granzm. 55 490 fil; ZENKER-KASEMBEG, Q5 234 fl‘.

3 Die Beispiele, die RADLOFF (p. 180) für den Ausfall des End-a gibt, sind

keineswegs ganz sicher; in I E 23 kann das auf den Tafeln unsichtbare ä von äliizä

gerade in den Riss des Steines gekommen sein —— Platz genug war auf jeden Fall

vorhanden.
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISOHEN INsCHRIFTEN. 39

dieser Inschrift lautet n E 29—32 zum grossen Theile gleich. Wie

die schon bearbeiteten Texte, so habe ich auch diesen nach seinem

sachlichen Inhalt genau analysirt und theile ihn in fünf Abschnitte:

ä 1. Die Kämpfe mit dem Karluk; ä 2". Kämpfe mit dem izgl budun;

ä 2”. Kämpfe mit den Tokuz Oguz und Tod Kül Tägins; ä 3. Klagen

um den Bruder; ä 4. Leichenfeierlichkeiten (nicht behandelt). Hin-

sichtlich meiner Textgestaltung und meines Verhältnisses zu RADLOFF

und THOMSEN etc., kann ich auch hier auf Toung Pao, vn, pp. 325——27

hinweisen.

1. Kül Tägivz jäti otuz jaä-yiza Karluk budun ärür barur ärlcli

jagy boldy. Tamag yduk baä-da sühüädimiz. 2. Kül T ägin ol sühüä-

dä otuz jaäajuo‘ ärti. alp-äalöy ak-yn binip opylaju tägdi, äki är-ig udyäru sanödy. Karluk-ug ölürtimiz, altymyz. az budun jagy

kaldy. Kara köl-tä süiiüädimiz. Kül T ägin bir kyrk jaäajur ärti.

alp-äalöy ak-yiz. 3. binip opylaju tägdi‚ az ältäbär-ig tutdy. az budun

anda jok boldy.

Ueber äki ‚är-ig, wie THOMSEN ganz bestimmt liest, kann ich

nichts sagen, da die Abdrücke nicht sehr klar sind; RADLOFF retou-

chirt t (gutt.), was sicher verkehrt ist, da das Wort ja nach ihm

mit k (palat) beginnt.1 Ob jagy kaldy oder boldy zu lesen ist, kann

ich ebenfalls nicht mit Bestimmtheit ausmachen, solange ich die Ab-

klatsche nicht einsehen kann; sollte zwischen jagy und dem folgenden

Wort wirklich der Doppelpunkt stehen, wie THOMSENS Druckweise

und Rsnnorrs retouchirter Text annehmen lassen und wovon ich

selbst Spuren zu sehen glaube, so ist boldy jedenfalls zu lang; in

beiden Texten glaube ich kaldy zu sehen.

In Z. 1 ist ‚jäti otuz (37) ohne jeglichen Zweifel ein Fehler für

jäti jägirmi (27). Dass die Stelle so, wie sie uns vorliegt, nicht ganz

in Ordnung ist, hat offenbar auch RADLOFF schon bemerkt; wenigstens

zieht er in seiner neuesten Uebersetzung jäti otuz jaäyüa zum Vorher-

gehenden. Das ist aber keinesfalls statthaft, da jaäyiza nicht am

l Die finnische Ausgabe liest (p. 10) jy, was ich ajy, äji lesen würde; cf.

das unten p. 49 über ajy alpqquty Bemerkte.
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40 W. Base.

Schlüsse stehen und in der Luft hängen kann. Was das ne-que in

Tnomsnss Uebersetzung bedeuten soll, verstehe ich nicht. Die Lage

war oflcnbar diese: als Kül Tägin 27 Jahre alt war (etwa 712), begann

die Empörung der Karluk; wie auch sonst, so fand bis zum Jahre 30

des Kül Tägin und 31 des Bilgä Khan (cf. n E, 29) kein Gefecht

statt; erst in diesem Jahre (715) kam es Tanzag bas-da zur Schlacht,

infolge deren die Karluk die Oberhoheit des Khan anerkennen

mussten. Sie haben dann bis zum Jahre 41 des Kül Tägin Ruhe

gehalten; ein kleiner Theil der Karluk (a2 budun; vielleicht auch

‚die nicht mehr zahlreich waren‘) empörte sich in diesem Jahre wieder

und wurde am Kara Köl geschlagen. Hiernach ist die Lücke in

n E 29 offenbar durch äki kyrk oder kyrk artuky äki = 42 des

Bilgä Khan) zu ergänzen (726). Ist az budun als ‚das nicht mehr

zahlreiche Volk‘ aufzufassen (cf. ölürtimiz), so kann Tnonsnus Er-

gänzung büdüni in n E 29 richtig sein: ‚das ganze, noch übrige

Volk‘. Die Ausdrücke ölürtimiz, jok bolcly etc. sind übrigens nirgends

ganz wörtlich zu nehmen.

Dadurch, dass das in beiden Schlachten gegen die Karluk von

Kül Tägin gerittene Pferd Alp Schaltschi hicss, könnte man sich

dazu verleiten lassen, anzunehmen, unter diesem Alp Schaltschi sei

ein einziges Pferd zu verstehen, und weiter, dass die beiden Schlachten

nicht 11 Jahre auseinander liegen könnten, da ein 715 kriegstüchtiger

Gaul im Jahre 726 kaum noch mit seinem inzwischen auch älter und

stärker gewordenen Besitzer eine Attaquc hätte reiten können. “an

könnte dann ferner schliessen, dass bir kyrlc in 1 N 2 ein weiterer

durch jäti otuz 1 N 1 veranlasster Fehler für bir otuz sei, zumal da

auch in n E 29 die Lücke in der That leichter durch otuz artulcy

auszufüllen wäre. Alledem ist aber kaum so, da Kül 'l‘ägin offenbar

zwei Alp Schaltschi besessen hat: einmal den zuerst genannten aus

1 N 2, der nach 1 N 4 im Jahre 716 fiel und dann den in 1 N 2 an

letzter Stelle im Jahre 726 aufgeführten, der wohl mit den1 in I E 40

genannten identisch war. Eine Jahreszahl ist für diese in 1 E 40

erzählten Kämpfe um Kängäräs nicht angegeben; sie fallen aber

offenbar nach dem 36. Jahr des Kul Tagin (721).
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ZUR. ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 41

Was unter ältübär oder ältäbi?‘ zu verstehen ist, kann nicht

mit voller Sicherheit ausgemacht werden, solange das Wort nicht

anderweitig belegt ist. Gegen THOMSEN (Note 102) halte ich ältäbär

ganz entschieden für einen Titel, der sieh mit äl-täräs in I E 11 und

äl-ältiTl in dem Auszug aus Abulgazy (bei RADLOFF, Kudatlcu Bililc,

Umschrift, p. xxxIx) vergleichen lässt; ältäibärlig in II E 38 steht

sonach auf einer Stufe mit kaganlyg in I E 8. Leider ist II E 37—41

arg zerstümmelt; soviel scheint jedoch sicher, dass unter den beiden

mit ältäbär versehenen Völkern2 die Tataby und Karluk zu verstehen

sind. Beide standen aber zu jener Zeit in einem Verhältniss ganz

besonderer Abhängigkeit von den Chinesen.3 Da nun durch den

Satz II E 41 kara budun ,kaganym lcälti‘ täp . . . ein Gegensatz des

Khans zu den Ältäbäl‘ implieirt wird, so glaube ich, dass unter

Ältäbär ein chinesischer Beamter, wenigstens ein vom Kaiser von

China ernannter und eingesetzter Beamter zu verstehen ist. Dazu

stimmt ja auch ganz gut, was uns von II E 40—41 erhalten ist, und

ganz besonders die kleine Notiz am Schlusse von I NE, die Ältäbär

hätten im Vereine mit den Toigun die chinesischen Steinmetze

kommen lassen; sie mussten demnach in besonders nahen Beziehungen

zum chinesischen Hofe stehen.4

‘ Zur selben Gruppe gehört auch der bei IfOIIssox, I, p. 309 angeführte

Eigenname Iletmiseh (= köktürk. äl-ätntiai).

2 älci gehört doch besser zu budun als zu ältäbär, wie RADLOFF wieder in

seiner letzten Uebersetzilng annimmt (ef. auch das Glossar); cf. az ältäbär in I N 3.

lhnnorr sieht allerdings in diesem az ein Volk Az‚ von dem man sonst nichts weiss,

auch wäre es merkwürdig, dass immer nur az budun vorkäme, nie dagegen az allein,

wie Kytai, Oguz, Türk (II S 10).

3 Das geht aus dem gesammten Wortlaut von I E 38 fl‘. trotz des schlechten

Zustandes des Textes deutlich hervor und wird uns für die Karluk zum Ueberfluss

noch durch chinesische Nachrichten bestätigt; cf. SCHLEGEL, l. c. p. 28.

‘ Sind die obigen Ausführungen begründet, so lässt sich wegen täbäz‘ an das

eumanisehe teba ‚ligamen crinium‘ (Graf GIEzA KUUN, pp. 286 und besonders 110,

Anm. 3 u. 4) denken, das selbst wieder zu mong. täbär-ikä ‚embrasser, saisir, contenii"

und zu mand. lebeliyen ‚Umarmung‘, tebeliyenzbi ‚umarmen, umfassen‘, tebeliyelcu ‚Messer-

seheide‘ gehören dürfte. Cf. tüblig in I E 6.
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42 W. BANG.

3. (Fortsetzung). äöi-ziz kagaot äl-i kanzaäyg boltuk-ynda, budun

ölügi äkigi boltulc-ynda, iz ägil ( budun birlä süizüädimiz. Kill T iigiiz

alp äalöy ak-yn binip. 4. opylaju tägdi. ol at anda tüsdi, iz ägil (

budun ölti.

Die Stelle ist von THOMSEN (cf. zuletzt in den Verbesserungen,

p. 197-98) und RADLOFF (im Glossar s. v. bol, sodann pp. 146-47)

sehr verschieden aufgefasst worden. Die bedeutendste Schwierigkeit

liegt in den Zeichen, die vor dem zweiten boltukynda stehen. Das

auf budun folgende Wort lese ich ölügi, allerdings ist das erste

Zeichen auf den Tafeln bei weitem nicht so wunderbar deutlich, wie

ölitgi in I N 9. Im ganzen ist auf den Tafeln nur lgik deutlich sichtbar

(das, was RADLOFF in seinem retouchirten Texte gibt, ist werthlos);

THOMSEN (Note 52) sagt, dass auch g noch zu sehen sei und dass nur

das schliessendc i zweifelhaft erscheinen kijnne.1

Auf jeden Fall ist soviel sicher, dass die beiden boltukyncla mit

ihren respectiven Subjecten parallel zu einander stehen: zu dem ersten

gehört dann das Adjeetiv kamaä-yg, zum zweiten das Gerundium-

Particip ölügi, zu dem die Formen ölügi und ti-rigi in 1 N 9 zu ver-

gleichen sind; liegt aber in dem ersten Theile eine Form in -gi vor,

so ist es sehr wahrscheinlich, dass im zweiten dieselbe Form zu suchen

ist; und dies stimmt zu den Angaben THOMSENS. Ich schlage daher

vor, äkigi zu lesen; wie RADLOFF (p. 147) möchte ich darin einen

Verwandten des uigur. ilc sehen, jedoch nehme ich die Bedeutung

in Anspruch, welche z. B. in aning belcliki‘ilcler ‚dessen Herrschaft

geht dem Verfall nahe‘,2 (VAMBERY, Kud. BiL, p. 194) vorliegt;

cf. coman. eksiklic (Knox, p. 141) ,defectus‘, ecsittim (ibid., p. 20)

,diminui‘ etc.3 kamaäyg fasse ich als ‚bethört‘: die ganze hier kurz

berührte Lage wird ausführlich in I E 22—24 geschildert (zu kamaäyg

1 Cf. auch die finnische Ausgabe, p. 10, wo nur das erste Zeichen, als i, von

meiner Lesung abweicht; auf den Tafeln ist nur ein senkrechter Strich ganz deutlich.

’ Cf. Kml. Bil.‚ p. 118-19, Nr. 64“: beklilc ölür!

3 Osm. äwSl, etc.; mand. ekiyevnbi (= ek-i-ye-n-bi) ‚wegnehmen,

vermindern, abnehmen, beschädigen, schaden, seines Amtes entsetzen‘, elciyeltun

‚mangelhaft, weniger, Mangel‘ (? ? ekftifl ‚hässlich, abscheulich‘, ekJun ,abscheulich‘).
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN.

speeiell etwa bilmädük üöüiz 1 E 24; zu ölügi etwa kanyvä subäa

jügürti; artaty in 1 E 22), womit 1 S und besonders Z. 7 Schluss zu

vergleichen ist.

Neben diesen mehr äusserliehen Schwierigkeiten bietet die Stelle

noch eine andere, vielleicht grössere: warum steht der ganze Para-

graph gerade an dieser Stelle? Nachdem in 1 E 1—3O in grossen

Zügen die Geschichte der Köktürk erzählt worden ist, zählt Bilgä

Khan alle diejenigen Feldzüge und Schlachten auf, an denen sich

sein Bruder Kül Tägin in hervorragender Weise betheiligt hatte.

Diese Aufzählung ist aber streng chronologisch: bei den Zügen, für

welche ein Datum nicht ausdrücklich angegeben ist, müssen wir

annehmen, dass sie mit den näher bestimmten Kämpfen mehr oder

weniger gleichzeitig stattfanden; die einzige, sofort in die Augen

springende Ausnahme macht I N 1-2: aber auch nur, weil hier

sämmtliche Kriege mit den Karluk in einen einzigen Paragraphen

zusammengezogen sind und chronologisch unter dem Datum des

letzten Zuges (41. Jahr des Kül Tägin) aufgeführt werden. Die letzte

Episode bilden dann die zweijährigen Kämpfe mit den Tokuz Oguz,

in deren letztem Kül Tägin fiel. Zwischen die Kämpfe mit den

Karluk und Tokuz Oguz schiebt sich nun unser Paragraph, in welchem

auf die letzten Zeiten von Bilgä Khans Vorgänger zurückgegriffen

wird. Es bietet sich, wie mir scheint, nur eine Erklärung: unser

Paragraph gehört zu dem folgenden, d. h. mit anderen Worten, das

‘izgl budun ist mit den Tokuz Oguz identisch; die zeitlich weit aus-

einander liegenden Ereignisse werden zusammen behandelt, wie es

auch bei den Karluk der Fall war.

Eine ähnliche Ueberlegung muss RADLOFF veranlasst haben, zu

schreiben: ‚Izgil. Gewiss ein türkischer Stamm‘. Aber von diesem

Stamm wissen wir gar nichts —— und THOMSENS Erklärung (Note 52)

ist doch nur der Schatten einer solchen. Und warum ist in n E 29—30

von diesen Kämpfen gar nicht die Rede, während doch in 1 N 3

silhilädimiz steht? Offenbar weil sie in anderem Zusammenhang im

weiteren Verlaufe der Inschrift erzählt werden sollten, und zwar,

nach meiner Ansicht, in nE 34-35, wo von Abzügen der Tokuz
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44 W. BANG.

Oguz etc. die Rede ist. Diese Auszüge fallen nach n E 34—35 in

die jämmerlichste Zeit des kagan, was uns durch I E 23 ff. be-

stätigt wird.

Ich bezweifle also, dass in izgl budun der Eigenname irgend

eines Stammes zu suchen ist — weil eben dieser Stamm ohne Zweifel

auch sonst noch, sei es in den Inschriften, sei es in den chinesischen

Nachrichten, genannt worden wäre und weil nach den obigen Aus-

führungen offenbar von der Gesammtmasse der Tokuz Oguz, des

käntü budmzym, die Rede ist. Ich schlage daher vor, iz ägil zu lesen

und ‚das die Fussspur wendende Volk‘ = ,ungetreu, abziehend etc.‘

zu übersetzen (cf. zu iz speciell VAMBERY, Kud. Bil. s. v.); ägil halte

ich für eine Ableitung des unten noch zu besprechenden Stammes

äg ,wenden, drehen etc}; iz äg bedeutet demnach etwa dasselbe als

das mong. mür gegekü = die Spur verlassen) ,retourner sur ses pas,

se retirer, decamper‘, und ungefähr das Gegentheil des uigur. iz urdi

(VAMBERY, Kud. Bil., p. 165, Nr. 3).

4. (Fortsetzung). Tokuz Oguz budun käntü budun-ym ärti,‘

täiwi bulgak-yn jagy boldy. bir jyl-ka bäs jol-y süüüädimiz:

ähilik T ogu-balyk-da sühüädimiz; 5. Kül Tägin Azman ak-yg binip

opylaju tägdi, alty är-ig sanödy,‘ sü tügis-indä jätinö är-ig kylyölady.

äkinti Kuälyg-Ak-da Ädiz birlä süiiüädimiz; Kül Tägin Az jagyz-yn

binip opylaju tägil) bir är-ig sanädy,‘ 6. tokuz är-ig ägdrä tokydy,‘

Ädiz budun anda ölti. üöi-izä Bu . . . . . -da Oguz birlä süizüsdimiz;

Kül T ägin Azman ak-yg binip tägdi, sanödy,‘ sü-sin sanädymyz, äl-in

altymyz. törtinc’ baä-ynda sühüädimiz; Türk 7. budun adak

kamaätdy, jablak boldaäy ärti; oza kälmis sü-sin Kül Tägin agytyp,

Tohra bir ugyä, alpagu (m är-ig Toiia Tägin jug-ynda ägirip ölür-

timiz. bääinä Äzgäizti-Kadaz-da (sie!) Oguz birlä süfzüsdimiz; Kül

Tägin 8. Az jagyz-yn binip tägdi; äki är-ig sanödy . . . . . . . . . . . . . . . .,'

ol sü anda ölti. Magy-kurgan kyälap, jaz-yha Oguz-garu sü taäyk-

dymyz; Kül Tägin bäg baä-lajzo kytymyz,‘ Oguz jagy ordu-g basdy,‘

Kül T ägin 9. Ögsiz ak-yn binip tokuz är-in sanödy, ordu-g bärmädi!

Ögä-m katun ulaju ögä-lärim äkä-lärim käliizün-im kunöuju-

larim bunöa tirigi küfi boldaöy ärti (9132), ölügi jurt-da jol-ta
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 45

jatu kaldaäy ärtigiz 10. Kül Tägin jok ärsär, lcol) öltäöi ärtigiz.’

ini-m Kül T ägin kärgäk boldy!

Statt THOMSENS Kouchligak und RADLOFFS Kuschlagak lese ich

lieber kuälyg ak (Kuälyg Ak); zu kuälyg vgl. uigur. kuä ‚Falke‘

(VAMBERY, p. 227), coman. kus ‚avis‘ (KUUN, p. 266), karakirgis. kuä

‚Vogel, Falke‘ (Proben, v, pp. 98, 123 etc‚), kirgis. kus ,Vogel‘ (ibid.,

m, p. 97) etc. Es wird unter kuslyg als wohl ein Felsen, Berg oder

Gebirgszug zu verstehen sein (cf. zu ak etwa Proben, v, pp. 293,

348); selbstverständlich kann ich denselben nicht identificiren.

RADLOFF ändert ädiz ohne jeglichen Grund in Oguz; in seinem

retouchirten Texte bietet er an erster Stelle de, an zweiter nur z; das

erste ädiz ist vollkommen sichtbar; vgl. auch die finnische Ausgabe.

Zu ädiz vgl. ausser THOMSEN auch SCHLEGEL, Kara-Balgassun, p. 1.

Das sowohl in unserem Paragraphen als in den1 Duplicat n E

vorkommende ägirä, ägirip, welches von RADLOFF z. T. ganz will-

kürlich geändert wird,1 will THOMSEN mit ,changer‘ übersetzen; in

Note 55 erklärt er dies näher: changer le mode de combat, en cessant

d’employer la lance et la remplacant par les armes de taille (cf. notes

43, 53).2 Es scheint mir, dass die Stellung, welche ägirä und ägirip

im Satze einnehmen, diese Auffassung vollkommen unmöglich macht;

es würde dann heissen: ügirip tokuz ärig tokydy etc.! Vielmehr muss

gerade wegen ägirü, die durch ägii‘ ausgedrückte Thätigkeit mit

tokydy, resp. ölürtimiz im engsten Zusammenhang stehen, ja sich auf

ärig beziehen. Als vorzüglich passend bietet sich eine Bedeutung des

identischen mong. ege-rekü (= eg-er-e-n-bui) ‚tourner, rouler, filer,

entourer, mettre autour, umrirrqterz‘.3

Obwohl die in WZKM, 1x, p. 275, Anm. 3 und Toung Pao, vn,

pp. 328-29 von mir kurz berührte Frage bisher eine eingehende

1 In Z. 7, z. B. in kirip, während in allen Tafeln das Wort mit dem bei

Palatalen stehenden stimmhaften Guttural beginnt; auch von z‘ findet sich keine Spur!

’ Ich bezweifle auch, dass ägir einfach ‚changer (se changer)‘, bedeuten kann;

die Stelle n E 2, auf der sonderbarer Weise THOMSENS Auffassung fusst, ist nicht

massgebend, da vor g noch etwas gestanden haben kann.

8 Das Simplex ist egelcü ,reculer, se detourner, fuir, umkehren‘ etc., Bedeu-

tungen, die sich leicht aus dem altaischen Stamm eg entwickelten.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

1
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



46 W. BANG.

Behandlung von anderer Seite nicht gefunden hat und obwohl ich

noch nicht zu einem mich ganz befriedigenden Resultate gekommen

bin, muss ich doch bemerken, dass in dem Küärik-Texte (Proben, II,

pp. 693, 695-97, 703) ein äbirip, äbirä vorkommt, welches RADLOFF

durch ,umzingeln, einen Kreis bilden, rund herum‘ etc., übersetzt.1

Der Wechsel von b und g lässt sich nun einmal nicht wegleugnen,

so schwierig für uns seine Erklärung auch sein mag. Zu diesem äg,

äb stellt sich von selbst mong. eblegür ‚ourdissoir de tisserand‘, ebkekü

,rouler, mettre en rouleau, plier‘, burjat. ebleitep ,sich vereinigen, sich

falten‘ etc. Neben köktürk. jug (cf. unten, p. 17) steht mong. dzogh-

oskhu aber auch dzobamui (= dzob-a-iz-bui) ‚souffrir, avoir de l'in-

quietude, de la peine, du ehagrin‘ und seine Verwandten, sowie mand.

jobombi (= job-o-ot-bi) ,trauern, leiden‘ etc., jobocun (=job-o-cun)‘

‚Trauer, Sorge, Leiden‘ und andere Ableitungen; im Mandschu ist

die Form mit auslautendem Guttural vollständig verschwunden.

Im Allgemeinen gestaltet sich das Kriegswesen der Köktürk

nach den Angaben dieses Paragraphen etwa folgendermassen: Hatte

der Führer im Angesicht des Feindes seine Abtheilung zusammen-

gezogen und geordnet (opyla), so griff er zunächst persönlich an

(täg); es geht dies aus sü tägisindä in I N 5 deutlich hervor; für die

Mongolen ist uns diese Angriffsweise ausdrücklich bezeugt.” Haupt-

zweck des nun folgenden allgemeinen Angriffes war, den einzelnen

Feind mit der Lanze zu durchbohren (sanö) und die feindlichen

Reihen über den Haufen zu reiten und zu durchbrechen; für diese

letzte Action wird ebenfalls sanö gebraucht, z. B. in Z. 6. tägdi,

sanödy,‘ süsin sanödymyz; THOMSEN übersetzt an letzter Stelle durch

,nous vainquimes‘, wie VAMBERY das häufige uigurische sanö überall

wiedergibt. In der That war der Feind, sobald seine Reihen einmal

1 Cf. auch l. c., pp. 672, 676. Wenn RADLOFF das Proben, II, pp. 21, 25 vor-

kommende äbür (äürüp) an erster Stelle durch ,sich umwendend‘ übersetzt, so ist

das nicht ganz exact; das richtige ist ‚herumgehend‘ se. um das Pferd, wie RADLOFF

selbst an zweiter Stelle übersetzt. Dasselbe gilt von ebir (l. c., p. 189 gegen p. 217,

Vers 1506).

* Cf. auch baälaju in Z. 8; aen öngtin jükür, Kud. Bil.‚ VAunI-‘Inv, p. 127

und 141.
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 47

durchbrochen waren, auch besiegt. Nur in verhältnissmässig seltenen

Fällen wird es zu einem langdauernden Kampfe gekommen sein, bei

welchem die Feinde umringt (ägir) und besonders die Schlag- und

Hiebwafien (tokydy, kylyölady) in Gebrauch gesetzt wurden. War

der Feind einmal geworfen (sanä, oz), so wurde er möglichst nach

allen Seiten zersprengt und auf der Flucht umringt, gestellt

(ägir) und niedergemacht (ölür).

Die schwierigste und bisher am meisten missverstandene Stelle

unseres Paragraphen ist 1 N 7. Da das Duplicat n E 30-31 für die

Interpretation von grossem Werthe ist, so setze ich es ganz her: Türk

budun adak kamaäty, jablak boltaäy ärti; oza jaja käligimä süsin

agytym; öküs" öltääi anda türilti. anda Toizra ajy ( alpaguty, bir ugyä-

yg Toita‘ fllügin jugyizda ägirä tokydyviz.

Aus kamaätdy und dem t in lcavnaäty geht mit genügender

Sicherheit hervor, dass wir es hier mit dem Factitiv des schon be-

kannten kamaä zu thun haben;2 das Subject zu kamaät und zu ärti

‘ Kül Tägins Onkel hatte mehrere Söhne; nach Joum. asiat, Decembre 1864,

p. 453, hiess einer derselben YzmgJo-tclti (wohl =jafzuö_1/), ein anderer nach l. c.,

p. 454, Thonq-‘o (m: MAILLA, Ilist. Gen. de la Ohine, vol. VI, p. 201, umschreibt Tang-

ngo); es ist kaum zweifelhaft, dass dieses Thong-‘o lautlich mit dem köktürk. toiza

identisch ist; vgl. Jzrurn. asiat, Aoüt-Sept. 1864, p. 226: Thong-Zo = köktiirk. tonra,

l. c., p. 229: Uha-po-Io:köktürkßabra (Inschrift vom Ongin, Z. 4). Da dieser Thüllg-‚O

jedoch im Jahre 714 fiel, so ist an eine Identität der Personen nur dann zu denken,

wenn wir jugynda als ‚Gedächtnissfeier‘ fassen wollen. Durch die obigen Zusammen-

stellungen wird übrigens mein Vergleich von köktürk. apyt mit Ap‘o (Südseite, p. 3)

hinfällig, denn denrköktürk. apa-tarlcan in n E 13 entspricht in der chinesischen

Transcription a-po-ta-klzavi, z. B. Journ. asiaL, Mars-Avril 1864, p. 35.6 etc.; für apyt

bleibt demnach nur der von STAR. J ULIEN m0, von SCHLEGEL baut gelesene Titel:

kökt. apyt. Aulfallend bleibt es ja, dass in diesem Falle die Schad gar nicht erwähnt

werden; doch fehlen sie auch bei der Aufzählung unter den Tang. Nur unter den

Soui (Joum. asiaL, Mars-Avril 1864, p. 351) ist die Reihenfolge der Inschriften

(jabgu äad) eingehalten: ‚les magistrats superieurs sont les Che-hou; ensuite viennent

les Che-tele‘ (= äad tügin).

’ Ich behalte in der Uebersetzung die mehr übertragene Bedeutung des osm.

kamaämak (etre ebloui) und kamaätyrmak (eblouir) bei. Meine Materialien reichen

zur vollständigen Beurtheilung des Stammes noch nicht aus. Vgl. uigur. köz kam-a-r

(Vnunnnv, Kud. BiZ.‚ p. 92, Nr. 3) und dazu mong. khamkikhu ‚fermer p. ex. la. bouche,

les yeux‘ und mand. lcamkimbi ‚die Hülsen sind noch geschlossen‘, lcamnimbi ‚den
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48 W. BANG.

ist '1'1'lrk budun. Ueber die wahre Bedeutung von jablak ‚schlecht, feige‘

kann uns der ganze Inhalt von 1 E belehren. Wenn also Tnomsnu

übersetzt ,le peuple ture tombait de fatigue et se demoralisait‘, und

RADLOFF ‚des Türkenvolkes Fuss ermattete und da es feige war‘,

so sind beide Uebersetzungen viel zu schwach, wenn man sie nicht

lieber als schief bezeichnen will. ,Das Türkenvolk bethörte seinen

F uss und war i1n Begriff schlecht zu werden‘ kann m. E. nur soviel

heissen, als dass die Türk nicht mehr weiter wollten, vielmehr im

Begriff waren zu revoltiren.

Die Worte 02a. jaja etc. übersetzt THOMSEN ‚je laissai donc

eehappei‘ leur armee qui nous avait devances en (nous) dispersant‘,

was doch nur bedeuten kann: ‚die feindliche Armee hatte uns zwar

zerstreut, wir aber waren so gütig sie nicht zu verfolgen‘. Es wäre

das eine ganz besonders lächerliche Rodomontade, die uns bei Bilgä

Khan, der ganz gewissenhaft erzählt, dass sein Bruder einen Feind

getödtet hat, höchlichst verwundern müsste, zumal da er sonst nie

etwas zu beschönigen sucht. THOMSEN hat das auch selbst gefühlt,

und sagt daher: ‚Ijexpose est en lui-meme peu elair.‘

RAnLorrs Auffassung, die auch sonst des Zweifelhaften genug

bietet, scheitert an süsiiz gegen agytym.

Ich erkläre und übersetze die Formen oz-a und jaja nach

BÖHTLINGK, Jakut. Granun. gs 524——25; 763 ff. Danach kann oza jaja

käliginzä sü nur bedeuten ,das zur Besiegung und Zerstreuung, zum

Besiegen und Zerstrcuen gekommene Heer‘ = ‚das Heer, welches

wir schon besiegt und zerstreut hatten‘. Dazu stimmt denn sowohl

das Vorhergehende, als das Folgende: ,Das 'I‘ürkvolk verweigerte

uns den Gehorsam und so mussten wir die feindliche Armee, die

wir schon in die Flucht geschlagen hatten, entkommen lassen, anstatt

unseren Sieg auszunützen, indem wir, wie gewöhnlich, eine möglichst

grosse Anzahl von Feinden zu tödtcn suchten. Trotzdem wurden

jedoch viele Sterbende (Feinde) gesammelt‘. Tnomsnus Auffassung

dieses letzten 'l‘heiles ,bcauc0up d’entre eux s’y reunirent, pour y

Mund oder die Augen schliessen‘ etc. (cf. VAMBERY, Etym. Wörterb.‚ Nr. 81); kirgis.

lcumarly (Proben, m, pp. 157, 169) = umringen.
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ZUR ERKLÄRUNG man KÖKTÜRKISCHEN Inscnmrrnn. 49

trouver la mort‘ ist mir ganz unverständlich; sein ‚entre eux‘ soll doch

wohl auf die vorher zerstreuten Türk sich beziehen — wie können

aber diese den Tod gefunden haben, wenn Bilgä Khan die Feinde,

von denen er nach T nonsnn besiegt worden wäre, entwischen liess?

Zu oz‘x ,superare‘ vgl. ausser dem Öagataischen, besonders n E 28

bisbalyk any üäün ozdy ,Bischbalik war deswegen (ihretwegen) sieg-

reich‘, wozu die chinesischen Nachrichten stimmen. Zu agyt ,ent-

kommen lassen‘ vgl. ag ‚entkommen‘ in n E 37 jyäka agdy.

Wie sonst, so bedeutet ugys auch hier ‚Verwandter, Geschlechts-

gcnosse‘ (cf. Toung Pao, vn, p. 347, Anm. 3); zu Toitra cf. SCHLEGEL,

l. c., p. 1.- Da in 1 N alp und nur alp gelesen werden kann, so dürfen

wir auch in n E nicht anders lesen; statt julp, _jylp lese ich daher

ajg/ alp; zu ajy, vergleiche ich das uigur. aji, dem die Bedeutungen

‚gut, unschuldig‘ etc. eignen.

An aty, das THOMSEN zweifelnd verschlägt, ist nicht zu denken,

da at-y in der Luft hängen würde. Zu alpagu stellt sich ungezwun-

gen die mongolische n-Form albaghun ,sujet, esclave, domestique,

suite‘; in n E lese ich dann alpaguty, in dem das z. B. im Mongoli-

schen so ungemein häufige Suffix tu den Schluss bildet; im Mongo-

lischen hat albatu die Bedeutungen ,sujet, qui paye les impöts, tri-

butaire, eselave du fisc‘.2 Die lautliche Entsprechung alpa° gegen

mong., mand., tarantschi etc. alban ist einfach, da nach l im Köktür-

kisehen der Stimmlose einzutreten pflegt?’

1 Im Kirgisischen ozady (Proben, m, 161) in der Bedeutung ‚einholen, über-

holen‘ von Pferden, Läufern, Ruhm gebraucht (l. 0., pp. 52, 72, 125, 151, 315). Das

kükt. oz liegt ferner wohl vor in dem Namen des Khans, den die chinesischen An-

nalen Ou-sou-mi-clti = ozmys‘ ‚Victor‘ nennen (Journ. asiat, Dec. 1864, p. 473).

2 Im Mandschu hat albam einen ähnlichen Bedeutungswechsel durchgemacht,

wie das mhd. (liirperlich: albatu ‚roh, wild, unwissend, gemein‘. Der Begriff des mong.

albam wird im Mandschu durch haravigga oder haratu (= mong. khariyalu) ausgedrückt.

3 In der Inschrift vom Kara Jiis (RADLOFF, p. 345) scheint alpagu mit öküd

vorzukoinnieri. — Es ist übrigens nicht vollkommen ausgeschlossen, dass in alpaguty

ein mit dem Pronominalsuffix versehener Plural auf -t vorliegt; cf. oglyn-oglyty. Die

Beziehung zu Tofu-a wäre dann durch -y ausgedrückt. Diese Auflassung bietet an

und für sich nichts unwahrscheinliches; ich wage aber nicht, sie für das Köktürkische

aufzunehmen; cf. die Aufzählungen in n N 11 kümüJ-in, n S 12 kara kiiä-in.

Wiener Zcitschr. f. d. Iiundc d. Morgenl. XII. Bd. 4
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50 W. BANG.

Zur Construction bemerke ich, dass nach meiner Ansicht in

1 N von ölür die beiden Accusative Tohra bir ugyä und alpagu on

är abhängen; syntactisch steht alpagu on är genau auf derselben

Stufe, wie Tofzra bir ugyä. In 11 E entsprechen die beiden Accusative

Tbnra ajy alpaguty und bir ugyä. Der einzige Unterschied ist also

der, dass in 1 N die Zahl der getödteten Leute genau angegeben wird,

während sie in 11 E durch das Adjectiv ajy, izji ersetzt ist. Der

Gebrauch dieses Epithetons ist uns ein neuer Beweis dafür, wie sehr

Bilgä Khan geneigt war, Tüchtigkeit und Tapferkeit auch bei den

Feinden anzuerkennen, cf. z. B. alp är-in ölilrip in 11 S 7 und ärür

barur ärkli jagy in 1 N 1 und n E 29 — die elementarsten Gesetze

der Staatsklugheit geboten ihm ja auch, die kaum beruhigten ver-

wandten Stämme mit einiger Auszeichnung zu behandeln.

Im Uebrigen scheint mir die Construction keine besonderen

Schwierigkeiten zu bereiten; dass der Genitiv bei Tonra nicht näher

bezeichnet ist, könnte hart erscheinen;l vgl. z. B. Pärilärnifz padiäa-

jiniit H/illlükur däp bir kizi (Proben, v1, p. 90); mit nachstehendem

Genitiv: Säipill Mülük dägän bir patisanift ogli (ibid, p. 99).

In der Erklärung von jugynda schliesse ich mich RADLOFF an

und vergleiche noch das mong. dzoghoskhu ,sangloter, pousser des

sanglots‘, sowie dzoghoäilakhu ‚faire la ceremonie en allant a la sepul-

ture, apres le septieme jour de la mort du parent‘ etc.

Ueber die Stelle ögünz-ärtigiz habe ich schon T'oung Pao, VII,

p. 330—31 gehandelt; zu kunöuju vgl. ibid., p. 344. In 1 E 31 be-

zeichnet Bilgä Khan seine Mutter als die umajtäg, die Umaigleiche.

Da im Mong. umai die Bedeutungen ,matrice, sein, flancs, uterus‘ hat,

1 Ebenso ist der Genitiv unbezeichnet geblieben in 1 E 31 ögänt lcatun kutyvia

nim Kül Tägin är a! boldy, was ich nur übersetzen kann: ‚Zum Glück für meine

Mutter hatte mein jüngerer Bruder Kül Tägin Leute und Pferde.‘ Diese Erklärung

ist allerdings ungemein einfach, sie stimmt aber zu den chinesischen Nachrichten

(cf. SCHLEGEL, Stele jimeraire, pp. '23, 52, de Mailla, v1, p. 205!). Zu bol mit Geni-

tiv, vgl. Proben, 1v‚ p. l: ol kan-nyr‘: üc ülu polgan, ibid.‚ p. 58: anyn üc ülu polypty

(cf. ibid, VII, p. 99). Der Genitiv unbezeichnet z. B. Proben, 1, p. 7: pir kbjöim üä,

üldü polgmz; auch die Construction mit dem Suffix -ka findet sich: Proben, 1, p. 85,

Nr. v111, 2.
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRIIISCIIEN INSCBRIFTEN. Öl

so ist die Annahme, Umai sei die Göttin der Fruchtbarkeit gewesen,

nicht allzu kühn. KOWALEWSKI führt s. v. delekei (p. 1718‘) eine Gott-

heit auf mit den Worten ‚deesse de la terre, a laquelle les anciens

Mongols offraient du lait, du koumys et du the; on lui a adresse des

prieres pour la fertilite, la fecondite, Yaccroissement des troupeaux‘,

etc.l KOWALEWSKIS Quelle ist mir leider unbekannt. In der Inschrift

vom Altyn-Köl, Z. 3, kommt ein Umai Beg vor (RADLOFF, p. 332).

Die Altaien vergleichen heute noch die Erde mit einer Mutter, cf.

Proben, I, p. 138.

10. (Fortsetzung). özim sakyitdym; körür köz-im körmäz-täg,

bilir bilig-inz bilmäz-täg boldy. özim sakyndynt. öd tänri jasar, kiäi

ogly kop ölgäli törünzis. 11. anöa sakyndym. köz-dä jaä kälsär, kyda

könill-tä sygyt kälsär, janduru sakyndym lcatygdy sakyizdym. äki sad

ulaju inijigün-im oglan-ym bäglär-im budun-ym köz-i kas-y jablak

boldaöy täp sakyndym!

THOMSEN, dem ich mich im Wesentlichen anschliesse, übersetzt:

‚Le ciel dispose du temps, mais les nombreux fils des hommes sont

nes mortels.‘ RADLOFF, der . . . jaäar, kiäi ogly akup ölügli tirimis

liest (p. 217), übersetzt: ‚Ewig lebt nur der Himmel, der Menschen-

sohn lebt aber, um im Kriege zu sterben.‘ Für mich ist gerade diese

Stelle die Veranlassung geworden, kop durch ‚sämmtlieh, alle, ins-

gesammt‘ zu übersetzen (cf. T 'oung Pao, l. c., p. 329: Südseite, p. 4;

WZKM., xI, p. 199). Mit dem persischen heme hat kop, meiner Ueber-

zeugung nach, nichts zu schaffen, obwohl Rannorr sich in Altt.

Inschr., p. 217 (cf. Phonetik, ä 195) dafür ausspricht; diese ganze

Annahme ist besonders deswegen unwahrscheinlich, weil z. B. im

Tarantschi köp, häm(ä) etc. und tola wechseln, oft auf derselben

Seite neben einander stehen! Die Stelle Proben, III, p. 337, Nr. 6,

Vers 3-4 wird man mir nicht ernstlich entgegen halten wollen, da

der kirgisische Dichter sich eine poetische Licenz erlaubt, die —

leider -— dem Laufe der Welt nicht entspricht.

Tnomsnn und RADLOFF halten, jeder auf seine Weise, öd für

einen Aecusativ, wogegen vom rein grammatischen Standpunkt nichts

1 VglTKUUN, Ood. Oumara, p. 208 und Anm. 6.

4*
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52 W. BANG.

einzuwenden ist, obgleich die Auslassung gerade hier hart erscheinen

kann. Ich bin geneigt, öd und täizri zu coordiniren: Zeit und Himmel

lenken; zu törümiä vgl. mong. türükü ‚naitre, venir au monde‘.

Zu jasa (teleut. jaza, Proben, I, p. 204, 217) vgl. das mong.

dzasamui (dzasa-n-bui) ,gouverneur, ordonner, statuer, regler‘ und

wohl mand. jasak ‚Anführer einer Fahne‘.

RADLOFF und TnoMsEN haben schon zur Genüge festgestellt,

dass der Complex t-i-d-a einen Fehler enthalten muss; RADLOFFS

Ansetzung thut den Zeichen zu grosse Gewalt an. Ich möchte an-

nehmen, dass das anlautende t ein Schreibfehler für k ist — wie

leicht ein solcher Fehler ist, kann man am besten aus RADLOFFS Glossar

s. v. kylyn ersehen, wo unter drei Fällen zweimal das Falsche steht.l

Ich lese demnach kyda (zum Stamm vgl. wohl kyd in I S 6, 1 N 8)

und vergleiche das tschuwasch. kicla ‚hart, fest, stark, sehr‘ (VAMBERY,

Etymol. Wörterb. Nr. 87).

RADLOFF übersetzt dä in kös-dä s. v. sygyt durch ‚von‘, s. v. käl

aber durch ‚in‘; letzteres halte ich für das an dieser Stelle Passendereß

Uebersetzunv.

I.

Als Kül Tägin 27 Jahre war, wurden die Karluk ein in jeder

Hinsicht tapferer Feind. Wir kämpften bei der geweihten Quelle3

des Tamag. Kül Tägin war bei diesem Kampfe 30 Jahre alt. Auf4

seinem Schimmel Alp-Schaltschi griff er mit geordneten Haufen an

1 Ebenso im Glossar s. v. kagan, kazgan, kob, Icyl (zweimal).

2 da als Ablat. z. B. in I S11, 1 N 12—13.

3 Da Im! sowohl ‚Quelle‘ als ‚Gipfel‘ bedeuten kann, so hat Tl-IOMSEN seine

Zweifel — es scheint mir wenig wahrscheinlich, dass sich zwei Reitervölker gerade

einen Berggipfel zum Kampfplatz ausgesucht haben sollten.

‘ VVörtl: ‚bestiegen habend‘. Die sonst in allen türkischen Dialecten neben

dem Accusativ vorkommende Construction von bin (min) mit -lca ist in unseren

Texten nicht belegt.
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ZUR ERKLÄRUNG DER KÖKTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 53

und erstach zwei Mann. . .1 Wir tödteten die Karluk und unter-

warfen sie. Ein kleiner Theil des Volkes blieb feindlich. Wir kämpften

am Kara Köl. Kül Tägin war 41 Jahre alt. Auf seinem Schimmel

Alp—Schaltsehi griff er mit geordneten Haufen an. Er machte wenige

Ältäbäre zu Gefangenen. Das wenig zahlreiche Volk wurde dort

vernichtet.

II‘.

Als die Äle meines Onkels, des Khans, bethört waren, als

unser Volk am Sterben und am Verfallen war, kämpften wir gegen

das abziehende (?) (treulose ?) Volk. Kül Tägin griff auf seinem

Schimmel Alp-Schaltschi mit geordneten Haufen an. Dieses Pferd fiel

damals; das abziehende (treulose) Volk starb.

II".

Das Volk der Tokuz Oguz war mein eigenes Volk. Da Himmel

und Erde in Aufruhr waren, so wurden sie feindlich. In einem Jahre

kämpften wir fünf Mal: zum ersten Male kämpften wir bei der Stadt

Togu. Kül Tägin griff auf seinem Schimmel Azman mit geordneten

Haufen an und erstach sechs Mann. Als die Heere zum Angriff‘ ge-

kommen waren, säbelte er einen siebenten Mann nieder. Zum zweiten

Male kämpften wir bei Kuschlyg Ak mit den Ädiz. Nachdem Kül

Tägin auf seinem Braunen Az mit geordneten Haufen angegriffen

hatte, erstach er einen Mann; neun Mann erschlug er, indem er sie

umringte. Das Volk der Ädiz starb damals (dort). Zum dritten Male

kämpften wir mit den Oguz bei Bu . . . . . . .; Kül Tägin griff auf

seinem Schimmel Azman an und durchbrach den Feind. Wir durch-

brachen ihr Heer und unterwarfen ihre Äle. Zum vierten Male

kämpften wir an der Quelle des Tsehusch. Das Türk-Volk bethörte

seinen Fuss und war im Begriffe schlecht (aufrührerisch) zu werden.

Nachdem daher Kül 'l‘ägin ihre (der Oguz) schon besiegte Armee

1 Hier ist das Adverb udysru einzufügen, über das ich nichts Bestimmtes

weiss; vielleicht ist es mit ‚von vorn‘ zu übersetzen, wörtlich ‚sich gegenseitig ent-

gegen‘, ‚face ä. faee‘? Es entspräche so etwa dem aldyn, wie es in Proben, v, p. 63,

Vers 73 und p. 347, Vers 1204 vorliegt, oder dem kirgis. karwy (osm. yivü); cf.

dagegen aohunan ‚von hinten‘ (Proben, m, p. 763).
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54 W. BANG. Zun ERKLÄRUNG ETC.

hatte entkommen lassen, tödteten wir, sie umringend, bei den Trauer-

feierlichkeiten des Tonga Tägin einen Geschlechtsgenossen und zehn

tributpflichtige Leute der Tongra. Zum fünften Male kämpften wir

bei Äzgänti Kadaz gegen die Oguz. Kül Tägin griff auf seinem

Braunen Az an und erstach zwei Mann . . .; diese Armee starb damals.

Nachdem wir in Magy Kurgan überwintert hatten, rückten wir im

Frühjahr mit unserem Heere gegen die Oguz aus. Kül Tägin als

Führer an der Spitze entsandten wir. Die Oguzen-Feinde machten

einen Angriff auf die Ordu. Kül Tägin ritt seinen Schimmel Ögsiz,

erstach neun Mann uud übergab die Ordu nicht!

Oh, meine kaiserliche Mutter, ihr anderen Frauen meines Vaters,

meine älteren Schwestern und Schwägerinnen (?),1 Ihr, meine Prin-

zessinnen, allzumal würdet Ihr lebend zu Sklavinnen geworden sein,

würdet sterbend in der Jurte und auf dem Wege liegen geblieben

sein; ja, wenn Kül Tägin nicht gewesen wäre2 würdet Ihr sämmtlich

gestorben sein! Doch er, mein jüngerer Bruder Kül Tägin starb!

III.

Ich selbst trauerte; sehend sah mein Auge gleichsam nicht,

wissend war mein Wissen wie unwissend: ich selbst trauerte. Zeit und

Himmel lenken, und die Söhne der Menschen sind sämmtlich sterblich

geborenls Ich trauerte so sehr. Da mir Thränen in die Augen kamen,

gar sehr in mein Herz der Jammer kam, trauerte ich wieder und

wieder, trauerte ich von ganzem Herzen (katygdy), da ich mir sagte:

‚die Augen und Brauen der beiden Schad, meiner jüngeren Brüder (?),

meiner Oglane, meiner Bäge und meines Volkes werden verderben‘,

so trauerte ich!

1 Es ist schwer, diese Verwandtschaftsnamen genau zu bestimmen; zu kälin

vgl. mand. keli ‚Schwäger‘.

3 Zur Construction vgl. Proben, v1, p. 76 unten: aän bolmisaiz ogrilar ltäonämizni

öltiirätti ‚wenn Du nicht gewesen wärest, so hätten die Räuber uns alle getödtet‘;

ibid., p. 60: ogri jolc bolsa.

3 = ‚der Himmel hat es nun einmal so eingerichtet, dass die Menschen

sterblich sind.‘
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Die Einleitung zum Ganjeshayagan aus dem Pahlawi

ins Deutsche übersetzt.

Von

Friedrich Müller.

Die Einleitung zu dem religiös-moralischen Werkchen ,Ganje-

shayagan‘ (wem -* er) ist ein typisches Muster des höheren kunstvollen

Pahlawi-Stiles. Das Werk, dessen Grundtext 21 Octavseiten ausfüllt

(davon zwei Seiten die Einleitung), wurde von dem Dastur Pnsnurnx

Bnunnnar SANJANA im Jahre 1885 (1254) mit noch drei anderen

Pahlawi-Texten nebst einer Guzaräti- und einer englischen Ueber-

setzung herausgegeben. 1

Diese englische Uebersetzung, welche mit der Guzarati-Ueber-

setzung sich völlig deckt, ist sehr frei gehalten2 und kann blos für

‘ Ganjeshayagan, Andarze Atrepat Maraspandan, Madigane Chatrang, and

Andarze Khusroe Kavatan. The original Pehlvi text; the same transliterated in

Zend characters and translated into Gujarati and English languages; a Commentary

and a Glossary of select words. By PnsnurAN DASTUR BEIIRAMJI SANJANA. Bombay.

Duftur Ashkara Press. In the year 1254 of Yezdczard and 1885 of Christ. — Mit

dem Pahlawi-Titel: .1 ‚usw; Nwapg vom?’ A9,» P5400 a (‘v s 5115m u ‘r

511V» nvrceo w 111: ßßwnrxeec 151'100 L11 . man; d)” ‘ (Sie) M106 n)“

19 5«nur: -* 1'556 110'556 eng-c NH} 1G leoygc 135) 1 L5 wro ‚Q1010 1115-51

‚ .596; e 311-0‘

l‘ Zur Beurtheilung des kritischen Sinnes des sonst hochverdienten Destur’s

mag die folgende Note auf S. 1 der englischen Uebersetzung dienen: ‚The poet

Firdausi, speaking of him (Xusraw Anösin-rawän) in his ‘Shahnamah’, gives him

the name of LSIMJ (Kasri) and not cf Khusro, and other Persian writers have

followed him in this point. The title of Kasri, given to the kings of Persia, was

formed from the name of 3 (Khusro). The Emperors of Rom adopted the ward,
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56 FRIEDRICH MÜLLER.

denjenigen Leser des Original-Textes von Nutzen sein, der durch die

langjährige Lectüre von Pahlawi-Texten eine Uebung und Sicherheit

im Verstehen derselben sich erworben hat. Um nun auch dem

weniger geübten Leser von Pahlawi-Texten die Möglichkeit zu ge-

währen, das interessante Werkehen ‚Ganjeshayagan‘, welches in

katechetischer Form abgefasst ziemlich leicht zu verstehen ist, zu

studiren, erlaube ich mir meine Uebersetzung der Einleitung, welche

so viel als möglich wörtlich gehalten ist, nachfolgend mitzutheilen:

Einleitung.

Ich Wazurgmitr, Sohn Bö7_tak’s, erster Minister des geheimen

Rathes des getreuen Landes1 Xusro’s, des Herrn der Arier, habe

dieses Memoriale mit der Hilfe und der Kraft Gottes und aller

übrigen guten Geister zugleich auf Befehl Xusr0’s, des Königs der

Könige, um eine gute Lehre sein zu können2 für diejenigen, welche

zur Erlangung dessen, was die Glückfalle bescheren, nach guter

Schöpfung und Würdigkeit geschaffen worden sind — verfasst und

im königlichen Schatze niedergelegt.3 Obschon der Besitz der Welt

with slight allerations and in the new form of f“; (kaiser) or Oaesar, a9 lheir tille,

and since then have alluaays been caIled the Oaesars. The title of ‘Kaiser-i-Hind’,

assumed by our forturlate Empress Victoria of England, also owes its origin to the

name either of the Keyani king Kaikhusro or of the Sassanian king, Noshervan

the Just.‘

‘ rege)” d”? ’ rwswr e "wo a ‚wenn ’ vorm, wörtlich: ,ministrorum-

princeps consilii-privati imperii fidelissimi Chosrois Ariorum-principis‘. — Vielleicht

besser reg-de” ‘Q’? ’ Prwn‘ 1 m00 ’ Pümöi) ’ 20H’! ‚erster Minister des geheimen

Rathes des Reiches und getreuer Diener Khusrds, des Herrn der Arier.‘ — V01‘?!

von PH ‚experienced, knowing‘ (Dinkart, Bd. VI, Glossar S. 5). — PV-‘üß = neup.

‚Schlafgemach‘, dann speciell ‚das Schlafgemach und die geheime Rath-

stube des Königs‘. -—- In Betreff von P”Q"°P vgl. llünscmrnnn, Armen. Gramm. I, S. 215.

2h‘) Q-„Jm J muss in M5 w J corrigirt werden. Man sagt nämlich neuer‘) L5” ’ ‘W50 = o)? M15

— Demgemäss muss bei der Verwandlung des Satzes in einen Infinitivsatz

lU-‘OO in l|?”‘00 verwandelt werden.

3 Der Destur trennt den letzten Satz ‚und im königlichen Schatze nieder-

gelegt‘ von dem vorhergehenden und beginnt mit ihm einen neuen Absatz, indem

er übersetzt: ‚I have given it the name of ‘Ganjeshayigan’ (or powerful wealth).‘ —
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DIE EINLEITUNG zum GANJESHAYAGAN ETC. 57

insgesammt Vergänglichkeit, Vernichtung und Wandelbarkeit ist, so

sammelt doch derjenige, dem dies Gott gestattet und ihm die Gabe

in seine Hand gibt und Arbeit ohne grosse Mühe ihm dabei hilft,

gewaltigen Reiehthum und gelangt zu grosser That und Herrschaft,

nimmt den höchsten Platz ein und strebt nach dem grössten Namen

und vollführt die preiswürdige That, nämlich die (durch das An-

zünden des heiligen Feuers verursachte) Erleuchtung des Hauses

der Magier. Und dann langes Leben und Vermehrung der Kinder

und einer Familie, welche zu grosser Hoffnung berechtigt, und die

gute Natur, welche sich in den Thaten der Gerechtigkeit und in

dem Nutzen der Menschen zeigt und die Behütung des (guten)

Namens und die Ausübung der Herrschaft. Und alle die anderen

Werkübungen,1 welche in der Welt eine für die andere zeugen und

miteinander übereinstimmen in Betreff‘ der (eigentlichen) Werthlosig-

keit derselben (der Welt) sind Dinge, die von der grössten Fern-

sicht begleitet sind.2 -- (Denn) wenn es sehr lang ist, geht in dem

Zeitraum von 100 Jahren der Körper zu Ende und die Herrschaft

verschwindet;3 in dem Zeitraum von 300 Jahren geht eine Familie

zugrunde; der (berühmte) Name wird vergessen und man erinnert

sich seiner gar nicht; der Tempel der Magier wird verwüstet und

entweiht, Enkel und Familien kommen herunter und verschwinden,‘1

die Mühe wird fruchtlos und Anstrengung und Lohn gehen leer aus,

und die Herrschaft bleibt nicht den Herren der Jetztzeit und der

Diese Uebersetzung ist nicht richtig. Im Texte steht 911101)" Pj-“OO ’ Q1‘ 110 1;

falls die Uebersetzung des Desturs richtig sein sollte, müsste der Text " Q1’ {U "00’

9111271” Py-‘OO lauten.

1 Der Destur liest „F050 = ‘WHÜAA, womit er wahrscheinlich das im

Glossar S. 15 verzeichnete Wort meint. Ich lese ‘W056.

1 Insofern sie einem höheren Zwecke, der in weiter Zukunft gelegen ist,

dienen.

3 Statt Owf lese man ‘ORQ ,Nichtsein‘, wie auch der Destur (119%?) ge-

lesen hat.

1 Ich lese statt ‘LHWÖ’, welches der Destur mit R3‘“0d)"'w“ ‚advancement of

condition, greatness, prosperity‘ umschreibt und n1it dem folgenden HD1909) ver-

bindet, ‘bfßlwü’ und ziehe dieses zu dem vorhergehenden ‘eghrviio L1.
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58 FRIEDRICH IIIÜLLER. DIE EINLEITUNG ETC.

Reichthum nicht jenem, dem die Zeit des Glückes1 in diesem Augen-

blicke geschaffen worden ist. Aber die Dinge der Wiedererweckung

bleiben, gehen nicht zugrunde und das Wort der ‘Reinheit und

die Geschöpfe2 der Wiedererweckung und die gute That kann durch

Niemanden beseitigt werden! Und nun, da es mein Wunsch ist,

meine Bemühung auf die Ausübung der Reinheit und das Sichhüten

vor der Sünde zu verlegen, bin ich zwar, so viel dies in meiner

Hand steht} ausser Stande,‘ die Herren der Jetztzeit wegen ihrer

schlechten Regierung von dem Anbefehlen der (schlechten) Thaten

abzuhalten, jedoch stehe ich da als einer, der selbst vor der Sünde

des Zuschauens nach meinem Wunsche, sofern ich davon weiss, be-

hütet dasteht; ich glaube an die Existenz Gottes und die Nicht-

Existenz (die blos scheinbare Existenz) der Dew’s, an Religion, die

Seele, das Paradies, die Hölle, die Rechenschaft am dritten Tage

nach dem Tode, die Auferstehung und den letzten Körper; daher

ist mein höchster Wunsch, die Reinheit und Wohlfahrt, welche vom

Körper, von der Seele und von dem Lebensgeiste ausgehen und

alles Gute der Erde und des Himmels — und ich habe demzufolge

zum Besten der Geschöpfe?’ der Welt einige Worte in diesem Me-

moriale niedergeschrieben.

1 Der Destur liest ‘W66 Itmir-‘jßö, welches er im Glossar (S. 15) als ‚good

virtuous, happy‘ erklärt. Ich lese ‘DPAO entweder = ‚ÖL; oder wo dann

das U11‘. mit dem vorangehenden h‘. verbunden werden muss.

2 Der Destur liest „swböü ä w; ‘ivisgaiuoidä s G“, ‚the glory appertaining

to frasokant‘. Ich lese {ß nicht = Es}, sondern düm = awest. dämair.

ß Der Destur liest wirst” w” (p: msmwwätre -v‘”'e\- tii“).

4 Der Destur liest 6;,» 5580;: giungw . (Lag Ich lese acyäralc haweheizi.

5520!, von Pahl. ööug, neup. 15h?-

5 Der Destur fasst {O = EÜ und übersetzt ,as a monument of my life in

this world‘. Ich fasse #0 = awest. dämaw.
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Babylonische Leiehenfeierliehkeiten.

Von

Bruno Meissner.

Von babylonischen und assyrischen Gräbern und Todten-

ceremonien wissen wir, ganz im Gegensätze zu den ägyptischen, bis

jetzt leider sehr wenig. Während man in dem Grossstaat am Nil den

Verstorbenen sorgsam 1numificirte, ihm prächtige, unverwüstliche

Gräber baute, und sein Andenken Jahrhunderte lang erhielt, hat man

im Zweistromlande den Todten nicht diese Sorgfalt angedeihen lassen.

Und auch in der Literatur haben sich nur so geringfügige An-

deutungen über die Fragen, wie man Todte begrub und welche

Feierlichkeiten dabei stattfandcn, erhalten, dass es unmöglich ist, sich

ein klares Bild davon zu machen. Das Wenige was mir bekannt,

will ich im Folgenden zusammenzustellen suchen.

Nach dem Tode eines Menschen erscholl Klage und Weh-

geschrei im Hause. Besoldete Klagemänner und Klagefrauen resp. halfen den Angehörigen mit Geschrei und Musik

ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Starb der König, so trauerte

natürlich das ganze Land. Das hierauf bezügliche Geremoniell er-

fahren wir aus dem Briefe 81, 2-4, 65, aus dem Bnzom), Cat. 1758

Auszüge gegeben hat: sarru mi-e-ti (al) Asur-ai i-ba-ki-u (am.) sa-

kin iätu libbi äkalli sinniäta-äu u-si-si-a unilcu (geschr. ‚LU-SU-KAR)

äum-pu-lu (am.) rääu-äu a-na (am.) lza-zamu-ti u-si-äe-ib (am) rääö-äu

subät adir-til la-bu-äu äemirä Ziurüsi äa-ak-vtu ina pa-an (am.) ba-za-ni

1 So sicherlich zu lesen nach v R. 28, 10 ab. zu DIR=addru s. v R. 21,

19 ef.; ZA. 1x, 219.
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60 Banne Mnissnnn.

i-za-zu Ki-sa-ai (am) LUB itti mdrciti-äzt ina pa-ni-äu-nu i-za-mu-ru.

‚Der König ist gestorben, die Bewohner der Stadt Assur weinen.

Der Gouverneur hat aus dem Palaste seine Frau entfernt. Ein Opfer-

lamm ist geschlachtet (?).1 Seinen Officier hat er in der Stadt-

präfectur2 Wohnung nehmen lassen. Seine Beamten haben Trauer-

kleidung angelegt. Goldene Spangen tragend werden sie vor dem

Stadtpräfecten stehen. Kisa’i, der Musikdirector, wird mit seinen

Sängerinnen vor ihnen Musik machen.‘

Herodot berichtet uns, dass der Leichnam jedenfalls zum

Zwecke der Conservirung in Honig gelegt wird: Tacai Es’ ca: ä‘:

nährt, Opivot 3.‘: napm-f/cf/sco’. TOIG! äv JÄEj/ümq) (1, 198). Ebenso StrabO.

Diese Nachricht scheint richtig zu sein; aber neben dem Honig wird

auch Salz und Oel zu diesem Behufe gebraucht. So legt Ummanaldas

den Leichnam des Nabü-bel-sumati, der, um nicht Asurbanipal in

die Hände zu fallen, sich von seinem Knappen hatte erstochen lassen,

in Salz und lässt ihn nach Assyrien bringen (Asurb. VII, 39: (am) pagar

Nabü-bäl-äumdti äuatu ina täbti uä-ni-il-ma a-di Zcalckadi (am.) ki-

zu-äu sa u-ra-as-si-pu-äu ina kakki a-na (am) mär äipri-ia id-din),

und ein Prinz, der uns die Leichenfeierlichkeiten bei dem Begräb-

nisse seines Vaters erzählt, sagt: In königliches Oel legte ich ihn fein

säuberlich (K. 7856, Col. 1, 4 f. ina samni sarru-t[i] ta-biä uä-ni-

i[l-ma]). Dieselbe Sitte scheint auch der Hymnus 1v R. 25, Col.1v3

vorauszusetzen, den ich als das Gebet eines Priesters bei einem

Leichenbegängnisse auffasse:

‘ ‚ium-tu-lu ist unsicher. Die Wurzel des Verbums ‚weit sein‘ ist gewiss 51W,

zudem ist sonst unilcu fem. gen. Möglich ist auch die Lesung talc-tu-lu; aber ein

Stamm Bsp scheint mir trotz der von SCHEIL in MASPERO, Rec. xx (S. 2 und 3 des Se-

paratabzuges) publicirten Texte nicht sicher erwiesen.

2 Ztazanütu ist hier als Abstractum aufzufassen. Der Gouverneur hat jedenfalls

zur Verhütung eines Aufstandes diese Massregel ergriffen.

8 Besonders wegen ina disfpi lzimeti, das nicht übersetzt werden kann: Zu

Honig und Milch, und sich nicht auf die Gefilde der Seligen bezieht (so HALnvY).

Der Hymnus, dessen Anfang nicht erhalten ist, besteht aus je zwei zu einander

gehörigen Versen, deren jeder drei Hebungen hat. Es scheint, als ob dieses die

Form des Klageliedes in Babylonien gewesen sei.
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BABYLONISCHE LEICHENFEIERLICHKEHEN. Öl

me-e ellüti ki-rib-äa IZb-la

(il) Nin-zadim zadim-gal 5a (il) A-nu

ina Zcatä-äu ellöti u-kazz-ni-ka

(il) E-a ana a-sar te-lil-ti it-bal-ka

ana a-äar te-lil-ti it-bal-ka

ina katä-äu elläti itbalka

ina die-pi lIi-me-tü it-bal-ka

me-e sipsti ana pi-ka id-di’

pi-ka ina i-äip-pu-ti ip-ti

AN-GIM. KI-GIÄI. SAG-AN-GIM EME IIUL-GAL.

‚Klares Wasser hat er hereingebracht. Nin-zadim, der Ober-

juwelier Anus,1 hat dich mit seinen reinen Händen bereitet. Ea hat

dich zum Ort der Reinigung hinweggenommen, zum Ort der Rei-

nigung hat er dich hinweggenommen. Mit seinen reinen Händen hat

er dich hinweggenommen, in Honig und Rahm‘ hat er dich hinweg-

genommen. Wasser der Beschwörung hat er in deinen Mund gethan,

deinen Mund hat er mit der Beschwörungskunst geöffnet. Wie der

Himmel sei rein, wie die Erde sei klar, wie des Himmels Mitte

glänze. Die böse Zunge möge zur Seite weichen.‘

Von sonstigen Ceremonien bei der Beisetzung wissen wir aus

der Höllenfahrt der Istar nur, dass dieser Actus unter Klagemusik

und Verbrennen von Räucherwerk vor sich ging. Die Iv R. 25,

Col. Iv, 58 folgenden Vorschriften für Darbringungen beziehen sich

jedenfalls schon auf das Folgende. Zudem sind sie so fragmentarisch

erhalten, dass sichere Ergebnisse sich daraus nicht folgern lassen.

Ebenso ist nicht sicher, was Z. 57 bedeutet und worauf sie sich

bezieht.

Nach den Feierlichkeiten wird das Grab dann vermittelst eines

Verschlusssteines geschlossen und versiegelt. Der oben erwähnte

Prinz erzählt uns darüber (Col. I, 6): (aban) a-ra-nu a-sar ta-as-lil-tfi]

ina eri dan-ni bäb-äa ak-nu-uk-ma u-dan-ni-na si-pat (?)-sa u-nu-ut

huräsi kaspi mimma has-si-it Zcimahhi si-mat be-ba-ti-su 5a i-ram-mu

1 Die Erschaffung des Menschen wird hier mit der Arbeit eines Goldarbeiters

verglichen. Anderswo fungirt Aruru als Bildnerin der Menschen.
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62 BRUNO MEISSNER.

ma-lzar (a) Samaä u-kal-lim-ma it-ti abi ba-ni-ia a-na Zcimabln‘ aäk-uvz

Zci-äa-a-ti a-na mal-ki (il) A-nun-na-ki u. iläni a-äi-bu-at Zcimalzbißo}

Zca-ai-iä. ‚Was den aranu-Stein,l den Ort seiner Ruhestätte‘ betrifft,

so habe ich mit fester Bronce seinen Eingang versiegelt und seine

Beschwörung2 (?) fest gemacht. Geräth von Silber und Gold, alles

mögliche,3 was zum Grabe gehört, die Zierde seiner Herrschaft,

welche er liebte, habe ich vor Samas gezeigt und mit dem Vater,

meinem Erzeuger, ins Grab gelegt. Geschenke gab ich den Fürsten,

den Anunnaki und den Göttern, welche das Grab bewohnen.‘ Die

mitgegebenen Gefasse bestanden zum grössten Theile aus Krügen

für Getränke und Schalen für Speise als Wegzehr für den Todten.4

Aber auch noch später wurden ihm allerlei Lebensmittel dargebracht,

da sonst seine Speise in der Unterwelt aus Koth und Gewürm be-

steht. Von den Contracten aus der Zeit der zweiten Dynastie von

Ur, welche in Tello gefunden sind, enthalten viele Listen von den

Spenden, welche meistens am 15. des Monats für Dungi, Gudea etc.

dargebracht wurden; vgl. MAsPnnds Rec., xvrn, 65 ff; 185 ff. An be-

stimmten Zeiten im Jahre, den Todtentagen (bubbulu), hatte die

Priesterclasse der Wasserspender (milc mä) ausserdem die Verpflich-

tung, das Andenken der Verstorbenen durch Wasserspenden und

Gebet zu ehren; vgl. Jeremias Leben nach dem Tode 53. Nach

Asurb. 4, 72 scheinen auch blutige Opfer hierbei dargebracht zu sein.

Von dem Begräbnisse ausgeschlossen zu sein, ‘galt als das

grösste Unglück. Daher ist es das Zeichen des allerhöchsten Zornes,

wenn Asurbanipal die Gräber der susischen Könige zerstört und ihre

Gebeine nach Assyrien schleppen lässt, so dass man ihnen nicht

1 Sonst nicht bekannt. Die Apposition aäar- taslilti lässt aber keinen Zweifel

darüber, dass es eine Bezeichnung für Grab ist. Vgl. wie.

2 Ji-pat-sa ist nicht ganz sicher. Wegen des sa darf man aber nicht an eine

Lesung äi-gar denken. Man muss annehmen, dass man die Oeffnung des Grabes

durch eine Beschwörung besonders fest schliessen zu können meinte, um dem

Schatten den Weg zur Oberwelt unmöglich zu machen.

3 Vgl. dazu mimma hassu (Mnissnnr, Suppl. s. v.).

4 K. 7856, Col. n sind die Gegenstände aufgezählt, welche dem Todten mit-

gegeben wurden.
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BABYLONISCHE LEICHENFEIERLICHKEITEN. 63

mehr opfern kann (Asurb. 6, 76). Der Schatten, der keinen F ürsorger

hat, irrt ruhelos umher und muss die Hefe des Glases, die Ueber-

bleibsel der Speise, die auf der Strasse liegen, essen (N. E. xn, C01. v1,

7 E). Noch schlimmer für die Lebenden ist aber der Umstand, dass

diese Schatten, welche kein Begräbniss gefunden haben oder aus der

Unterwelt nach Passirung der sieben Thore und der Wasser des

Todes unbemerkt entwischt sind, die Menschen behexten und sie

krank machten. Ein Kranker beklagt sich bitter, dass der Zauberer

und die Zauberin ihn einem solchen umherirrenden1 ekimmu über-

geben haben (Maql. 4, 20), und ein anderer schwer Geplagter will

sich des Schattens erledigen, indem er ihm Kleider und Wegzehr

weiht; dann soll ihn aber auch der Oberpförtner der Unterwelt fest-

halten, dass er nicht noch einmal entkomme (ZDMG. 50, 750 f.). Ein

Priester tröstet den Kranken, er hätte die Fähre zur Unterwelt

zurückgehalten und den Mauerquai abgesperrt und so die Bezaube-

rung der ganzen Welt gehindert (Maql. 1, 50 fl'.).“'

Der Verkehr zwischen Lebenden und Todten war übrigens

nicht absolut ausgeschlossen. Diesen vermittelte die Priesterclasse der

Todtenbeschwörer; vgl. Jeremias a. a. O. 102 f.

Darstellungen von Bestattungsfeierlichkeiten haben sich erhalten

in den sog. Hades-Reliefs,3 die, wie ich glaube, den Todten mitgegeben

1 Hier ist anstatt TALLQuIsT’s IZAR-KIB-DU nach King 53, mur-tap-pi-du zu

lesen. Vgl. für die elcintmu noch IV R. 1*, 15 b; 16, 6 b; v R. 50, 46 a. Bnzonn, Cat.

1396 wird erwähnt, dass ein Geist aus dem Grabe aufsteht (iätu lcabriqn ittasa).

2 Dieselbe Anschauung von der Unterweltsfähre findet sich auch Maql. 7, 8.

a Das erste wurde zuerst veröffentlicht von CLERMONT-GANNEAU in der Revue

arch. December 1879 und wiederholt besprochen von PERROT-CBIPIEZ, JEREHIAS und

MASPERO. Das zweite hat SCHEIL in Mnsrnsos Rec. xx (S. 5 des Separatabzuges)

publicirt. Ein drittes, das nur das unterste Feld wiedergibt, findet sich LAJABD

Recherche: sur le culte . . . de Venus pl. xvn. Dasselbe trägt auf der Rückseite

eine neunzeilige Keilschriftlegende, die aber so schlecht veröffentlicht ist, dass man

nur zu Anfang I >-+ (= äiptu) und einige Götternamen erkennen kann. LAJARD

sagt darüber: Ce petit document, decouvert dans les ruines de Babylone, fut acquis,

a la vente des collections de feu M. Roussnan, consul general de France a Alep,

par feu le baron Roenn. Possesseur actuel non connu. Es wäre sehr wünschenswerth,

wenn man etwas über den Verbleib dieser interessanten Tafel erfahren könnte.
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64 Bnuno M EISSNER.

wurden. Es sind dies Tafeln, welche auf der Rückseite den Körper

eines geschwänzten Ungethüms zeigen und vorn eine bildliche Dar-

stellung tragen. In dem obersten Felde stehen allerlei Embleme für

Sternbilder, jedenfalls die Constellation der Todesstunde anzeigend.

Es folgt dann eine Reihe thierköpfiger Gestalten. Im dritten Felde

sieht man in der Mitte eine Bahre mit dem in Tüchern eingehüllten

Leichnam. Merkwürdiger Weise liegen seine Arme nicht am Körper

an, sondern die Unterarme sind in die Höhe gerichtet. Dabei steht

ein Kandelaber für das Räucherwerk. Um den Todten stehen mehrere

thierköpfige Personen. Im untersten Theile des Reliefs sieht man

eine Göttin mit einem Löwenhaupte (jedenfalls Allatu1 darstellend)

in einem Schiffe den Todtenfluss2 durchfahren. Sie sitzt meistens

auf einem Pferde, hält in den Händen zwei Schlangen, an ihrem

Busen saugen zwei Löwen. — Eine andere Darstellung der Bestat-

tung ist auf der altbabylonischen sog. Geierstelle erhalten (nn SARCEC,

D60. en Chaldee, pl. 3). Man sieht dort entweder mit den Köpfen

oder Füssen nebeneinander gelegte Leichen, zu denen Kameraden

mit Körben auf den Köpfen hinzutreten, jedenfalls um ihnen Todten-

spenden darzubringen. In der Luft fliegen Raubvögel mit einzelnen

menschlichen Gliedern. Auf späteren assyrischen Reliefs sind be-

1 Allat, jedenfalls eine Form der Belit (s. Iv R. 27, 26 a), heisst auch Nin-

kigal oder Eriä-kigal (für NIN=ERES, s. BRÜNNOW 11012). Sie ist die Gemalin des

Nergal oder Nin-azu; vgl. JEREMIAS, Leben nach dem Tode 66 und Iv R. 15*‚ 36b,

aber auch NE. xII Col. I, 43. Wie er sie sich zum Weibe gewinnt, erzählt uns in

sehr drastischer Weise die aus Amarna herstammende Legende von Eris-kigal.

Ihren Hofstaat finden wir ziemlich vollständig aufgezählt Iv R. 1, 42 b. Dazu gehört

vor Allem ihr Sohn und Bote Namtar, der nebst vielen Dämonen und den Annunaki

Krankheit und Tod verbreitet. Zu diesen gesellt sich der Oberpförtner der Hölle,

Gott Nedu (Iv R. 1, 49 b; King Mag. 53, 26) und die Herrin der Vvüste, Belit-seri. Sie

heisst nach Surp 8, 7 jedenfalls auch Zizanu und war ursprünglich die Beherrscherin

der im Westen sich an Babylonien anschliessenden Wüste (King Mag. 53, 23; Maql.

1, 53. 4, 20; III R. 66, Vs. 13 c). Daneben scheint sie auch bei der Allatu Schreiber-

dienste gethan zu haben; HAUPT, NE. 19, 47 ist jedenfalls zu ergänzen: [Bälifl-gäri

dupsarrat irsitim maharsa kansat.

2 Die im Westen liegende Unterwelt (King Mag. 53) wird von der bewohnten

Erde durch die Wasser des Todes (auch Maql. 5, 125) und die Wüste getrennt.
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BABYLONISCHE LEICI-IENFEIERLICHKEITEN. 65

zeichnender Weise nie Leichen assyrischer Krieger abgebildet, daher

auch keine Bestattung.

Die Kirchhöfe werden wohl, wie im heutigen Orient, gewöhnlich

vor der Stadt gelegen haben. Ausgenommen waren die Grabdenk-

mäler und Mausoleen der Könige und Fürsten; diese lagen auch

mitten in der Stadt. Z. B. erfahren wir vom König Sanherib, dass an

dem kleinen Flusse Tcbilti, der die Stadt Ninive durchströmte,

mehrere Königsgrabdenkmäler gelegen hätten, welche durch eine

Hochflut so gründlich zerstört seien, dass der Sonnengott ihre ver-

borgenen Särge hätte sehen können. Vgl. MEISSNER-ROST, Bauinschot,

Sanh. 8. Der altbabylonische König Gudea baute sogar in einem

Tempel ein gigunü aus Cedernholz (KB. III, 1, 33), ebenso liessen

sich einige Kassitenkönige ‚im Palaste Sargons‘ beisetzen (Chron. S.

Col. v, 3, 6, 10, 13), ein Anderer wiederum in den Sumpfgegenden

von Bet-Iglasmar (ib. Z. 5).1 Dazu stimmt der Bericht Arrians (vn, 22),

dass Alexander auf der Rückkehr vom Pallacopas an dem Grabmal

eines alten assyrischen (d. h. babylonischen) Königs vorbeifuhr. Er

fügt hinzu: T6)‘; es ßacthäwv rdiv ’Accupiwv robq rotqouc, e rai; liuvaig ts

ein: 10b; nflfßob; au‘: äv mit; älact Bsäopmdaävoug. Herodots Erzählung von

dem Grabmal der Scmiramis über dem Hauptthor von Babylon

(I, 187) und Diodors Beschreibung vom Mausoleum des Ninyas (II, 7)

übergebe ich hier, weil beide Nachrichten zu wenig gut bezeugt sind.

Zum Schluss noch ein paar Worte über die in Mesopotamien

aufgedeckten Gräber. In Assyrien hat man bisher, trotz eifrigen

Suchens, noch kein Grab aufgedeckt, das in das Alterthum zurück-

reicht. In Babylonien sind besonders bei Mugheir eine grosse Menge

Gräber gefunden, aber sie sind sämmtlich ohne Inschriften. Es ist

daher auch hier nicht ganz sicher auszumachen, ob sie wirklich

alten Babyloniern angehörten; doch ist es nicht unwahrscheinlich,

besonders da, abgesehen von anderen Indicien, die Todten immer

die Arme so gekrümmt halten wie sie es auf den eben behandelten

Reliefs thun. Am meisten kommen die Gräber in Form eines aus

1 Das geschah jedenfalls, um den Leichnam vor Ausplünderung und Pro-

fanation zu schützen.

Wiener Zeitsehr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 5
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66 BRUNO MEIBSNER. BABYLONISCHE LEICHENFEIERLICHKEITEN.

Ziegelsteinen erbauten Gewölbes vor. Anderswo hat es die Gestalt

einer halbkugelförmigen Bedachung‚ welche sich über einer mit

Ziegelsteinen gepflasterten runden Tenne erhebt. In ihnen haben sich

bis jetzt ausser den Gerippen nur Gefässe für Speise und Trank,

sowie einige Schmuckgegenstände gefunden. Vgl. PaRRor et Cnrrnaz,

Hist. de l’A'rt n, 347 ff. Ob die von KOLDEREY ZA. n, 403 ff. unter-

suchten Feuernecropolen von Surghul und El-Hibba hierher gehören,

wage ich nicht zu entscheiden. In den Insehriften hat sich bis jetzt

keine Andeutung von Feuerbestattung gefunden.l

1 Die Anwendung der Leichenverbrennung kann Gud. B. Col. v, 1f (KB. m,

1, 33) nicht beweisen. da die Stelle noch ganz dunkel ist. Ebenso wenig kann man

aus der Selbstverbrennung des Sammuges (Asurb. 5, 46 ff.) schliessen, dass die

Leichenverbrennung in Assyrien heimisch war. Das spricht eher für das Gegentheil.
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Kampana in the Rajatarangini.

By

M. A. Stein.

Geheimrath O. von BÖHTLINGK in his ‚Kritische Beiträge‘ recently

presented to the Royal Saxonian Society of Sciences1 has done me

the honor of referring to a verbal communication I had made to him

some years ago regarding the interpretation of the term kampana

frequently found in KALnAzgAs Räjataraügini. The word has been

generally supposed to designate a territory in or about Kaémir, but

‘on closer examination of the many passages in which it occurs, has

proved to mean simply 'army’. I had arrived at this interpretation

when preparing my text edition of the Chronicle (published 1892) and

had found it confirmed by the references to the kampanäpati or kam-

panädhipati which occur in the curious Kosa known as K§EMENDRAS

Lokaprakdéa. Geheimrath von BÖHTLINGK now indicates these referen-

ces on the basis of the valuable extracts which Professor A. WEBER

has recently published from the work.2

The above explanation and the evidence on which it is based,

have been set forth in the note which accompanies the passage,

Rdjatar. v. 447, in my translation of the Chronicle.8 The first volume

1 See ‚Kritische Beiträge‘ von O. Bönmmnex. Sonderabdruck aus den Berichten

der phil.-hist. Classe der königL-sächs. Gesellschaft der Wissenschaften; Sitzung

8. November 1897, p. 138.

' See ,Zu Ksnnmznnnas lokaprakäea‘, Indische Studien, vol. xvm, pp. 308,

380 sq.

a T0 be published by Messrs. A. Cousnnnn & Co., London, in two volumes 4°.

5*
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68 M. A. STEIN.

which contains this passage, has already been printed and was pre-

sented to the last Orientalist Congress. But its publication must be

postponed until the printing of the whole work including a second

volume and a historical introduction is completed.

As one of the Nestors of Sanskrit Studies in Europe has now

been pleased to call attention to the point I may be allowed to anti-

cipate that publication by reproducing here my note in question. It

may serve as an illustration of the numerous instances in which the

true bearing of Kalhana’s account has been obscured by words of

ordinary meaning having previously been taken for local names or

vice versä. Like the supposed ‘province Kampana’, a number of other

imaginary localities will be looked for in vain in my map of Ancient

Kas'mir.

The note referred to runs as follows:—

The term kampana or kampand, which is contained in kam-

panddhipati and in similar designations of frequent occurrence in the

following narrative, has hitherto by all interpreters, from WILSON

(History, p. 73) to DUTT, been taken as the name of a territory in

or near Kasmir. The synonym expressions, kampandclhipat/i, kam-

panädhipa, kampanddhiéa, kampanäpati, kampaneéa, have accordingly

been interpreted as referring to the governor or feudal lord of this

supposed territory. TROYER, Rddjat, 111, p. 569, proposed to identify

'Kampana’ with the Ki-pin of the Chinese, or the valley of the Kabul

river. LASSEN, Ind. AZt., III, p. 1049, connected the name with the

river Kampanä mentioned in the Mahabharata, and looked for ‘Kam-

pana’ somewhere ‘in eastern Kitbulistftn‘. N0 mention of this supposed

territory has been found outside the Chronicle, nor has any evidence

ever been adduced as to the term kampana in the Rajat. being really

used as a local name.

An examination of all passages furnishes convincing proof that

kampana and its equivalent lcampand is a term for ‘army’, and that

by kampanfidhipati kampanäpati, etc., is meant the king’s commander-

in-chief or general. The passages in which the simple kampana (masc.

or. neut.) occurs, indicate for it either directly the meaning ‘army’,
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KAMPANA IN THE RAJATARM}GIIfI'. 69

as, e. g. vn, 365, 1319; VIII, 575, 01‘ mention it as an important official

charge side by side with the dvära (see note v. 214), the -rdjasthdna,

and other great offices: comp. e. g. VI, 259; vn, 887; vur, 180, 1046,

1624, 1982.

Among the passages in which the kampanddhipati, kampaneéa,

etc., is referred to, VII, 1362—66 is, perhaps, the most instructive.

When King Harsa is hard pressed by the pretender Uccala and his

relatives, no minister ventures to take charge of the 'kampana’. At

last Candraraja accepts it, and leads the king’s troops against the

enemy. He is then directly spoken of as senäpati, and compared to

Drauni, who took the leadership of the Kauravas in their final struggle.

The leader of the rebel force whom Candraraja defeats, is referred

to as m'palc._¢alcampane.§a, ‘the enemy’s general‘.

In VIII, 1676 we read of the king reinforcing the lcampaneéa’s

camp by fresh troops. In vm, 688 a precipice (évabhra), which has

caused the death of a rebel leader, is jestingly spoken of as the

victorious 'general (kampaneéa) évabhra‘. In the great mass of the

passages the Kampanadhipati, etc., figures as, what his title really

indicates, the leader of the royal troops in expeditions, fights, sieges,

etc.: comp. e. g. VII, 221, 267, 579; vm, 509, 599, 627, 652, 669, 698,

1039, 1510, 1580, 1674, 1840, 2029, 2190, 2205, etc. For other re-

ferences, see the Index.

In the LOKAPRAKZSA, 1v (commencement), the kampandpati is

mentioned in a list of the great state-officers between the dvdrapati

(i. e. 'the lord of the Gate’, see note v. 214) and the aé-vapati, ‘the

general of horse’. The text is corrupt, but seems to describe the

kampamipati as: prajanam paramalz kampo mohalcampmiz nivärayet.

It is curious that the term kampana has not yet been found

in any of the published Kosas.
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Anzeige.

Gnom} Horn, Dr., Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, aus

dem Tibetischen des ‘Jigs-med nam-mk'a herausgegeben, über-

setzt und erläutert von —-. Erster Theil: Vorrede, Text, kritische

Anmerkungen; Strassburg, KARL J. Tnünnnn, 1893. — Zweiter

Theil: Nachträge zum ersten Theil, Uebersetzung, ibd. 1896.

Seit A. Scmnrxnns Ausgabe und Uebersetzung von Täranathas

‚Geschichte des Buddhismus in Indien‘ ist dies das erste umfang-

reichere Werk der sogenannten historischen Literatur Tibets, welches

uns in deutscher Bearbeitung vorgelegt wird. Der tibetische Verfasser

ist der Lama ’Jigs-med nam-mk'a (seine Lebensgeschichte wird im

Werke selbst erzählt 225 ff; II, 356 ff), welcher es im Jahre 1818

in bKra-sis dga-ldan bsad-sgrub glin verfasste, auf Veranlassung seines

Vorgesetzten Zam-ts‘a. Wenn das Werk somit ein junges genannt

werden muss, so beruht es doch auf alten Quellen, und ist durchwegs

im Stil der kirchlichen Tradition geschrieben. Die Quellen sind alte

Biographien tibetischer Grosslamen, Missionäre und Sektenhäupter;

für den politischen Theil verschiedene mongolische Geschichts-

schreiber, darunter der wohlbekannte Sanang-Setsen. Historisch ist

dabei freilich nicht in unserem Sinne zu fassen, sondern in Buddhistisch-

kirchlichem. Von Kritik über den Werth einer Relation ist keine

Rede; legendenhafte Erzählungen finden sich massenhaft neben sicher

correcten, positiven Daten; ganz gleichwerthig sind die Biographien

bedeutender und unbedeutender Personen nebeneinander gereiht, mit
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GESCHICHTE DES BUDDHISMUS IN DER Moneonnr. 71

steter Berufung auf Prophezeiungen, die sich an der Person, welche

am Werke der Bekehrung des Mongolenvolkes Antheil hatte, bethätig-

ten. Auf diese Weise ist eine reiche Ausbeute von Gäthäfis (Spruch-

verse des Sa-skya-pandita und des von den Mongolen hochverehrten

‚zweiten Buddhas‘ Nagärjuna) in das Buch eingestreut worden. Ja man

könnte das Werk selbst eine Beweisführung für eine derartige Pro-

phezeiung (n, 103 f.) nennen, eine Eigenthümlichkeit, welche ja auch

die südlichen Chroniken theilen, z. B. der Mahavamsa oder die Chronik

von Pegu (vgl. F. W. MÜLLER, Ethnologisches Notizblatt 2, 17 ff).

Historisch wichtige Personen, welche etwa nicht in die Sekten-

ansichten passen, wie der eigentliche Begründer des Lamaismus Padma-

sambhava (Zeitgenosse des Königs K‘ri-srong lde-btsan, achtes Jahr-

hundert) mit dem jeder europäische Geschichtsschreiber beginnen

müsste, werden entweder gar nicht oder nur so nebenbei erwähnt.

Jeder gläubige Chronist wird aber so verfahren müssen; denn da die

Religion von vorneherein die Wahrheit besitzt und des Fortschrittes

nicht mehr bedarf -—— charakteristisch ist in dieser Beziehung, was

’P‘ags-pa n, 155 (20) dem Ral-gri antwortet — so gibt es keine Mo-

dificirung des historischen Ganges, als die durch die Wiedergeburten,

also dadurch, dass nachgewiesen wird, welche Wiedergeburten die

einzelnen historischen Personen sind, welcher Wiedergeburten Schüler

sie waren, welche literarischen Werke sie lernten und lehrten oder

selbst producirten.

Hierin liegt aber der grosse Werth des Werkes. Wir erhalten eine

ungeheure Menge literarischer Notizen über die Hauptwerke der einzel-

nen Hierarchen und ihre Quellen, ihren Lehrgang, ihre Abhängigkeit

von einander, Mittheilungen über Beeinflussungen durch fremde, ausser-

tibetische Schulen, deren Namen und Wohnsitze uns kaum bekannt

sind (z. B. Bir-wa-pa, Sa-ra-ha-pa, Nä-ro-pa), ferner die Titel, Kloster-

und Geheimnamen der einzelnen Heiligen, sowie gewisse Unterwei-

sungen, Bannungen und Weihen; im rein politischen Theile viele

neue Namen zur Genealogie der mongolischen Fürstengeschlechter.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass eine riesige Arbeitskraft,

verbunden mit ausgebreiteten Sprach- und Literaturkenntnissen dazu
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72 GEORG Hurn.

gehört, um eine solche Arbeit zu bewältigen. Es ist hier durchaus

angezeigt zu betonen, welche Schwierigkeiten derjenige zu überwinden

hat, welcher in Europa eine solche Arbeit übernimmt. Da gibt es

keinen Lama-Pandit, den man über die Literatur oder schwierige

Stellen fragen kann, und was das heisst, kann jeder beurtheilen‚ der

es nur einmal versucht hat, ein von den vorhandenen tibetischen

Wörterbüchern nicht berücksichtigtes tibetisches Werk anzufassen.

Die Uebersetzungsmethode wird immer darin bestehen, dass man

zunächst, so gut es gehen will, vorrückt, Zwcifelhaftes hypothetisch

gibt, bis im Laufe der Arbeit der Gang der Handlung die Lücke

klärt, oder die vermisste Phrase durch eine sprachlich reicher aus-

gestattete oder durch Synonymen ersetzte Gruppe gelöst wird. Erst

am Schlüsse der ganzen Arbeit wird man eine neue Ueberarbeitung

von Anfang an vornehmen, die Harten und Differenzen auszugleichen

bemüht sein; das ist aber alles erst möglich, wenn das Glossenlexicon

des Uebersetzers aus seinem Text so sicher steht, dass er es mit

gutem Gewissen als gesicherten Boden betrachten kann. Bleibt ja

eine Lücke oder Versehen stehen, so werden die Fachgenossen ihr

Urtheil um so lieber der ganzen Leistung schenken, als sie ja selbst

überall Belehrung erhalten und alles Geleistete als Gewinn für ihr

eigenes Rüstzeug ansehen. Die Druckfehlerschnüffler und Silben-

stecher stellen sich ja immer erst dann ein, wenn die Hauptarbeit

gethan ist und sind doch meist Leute, die mit der eigentlichen Ernte

nichts Positives anfangen können.

Was die geschilderte Methode betrifft, so ist die uns vorliegende

Uebersetzung eine grossartige Leistung. Wenn wir auch gerne aner-

kennen, dass das massenhafte Material, das in des Uebersetzers Noten

zusammengestellt ist, erst des in Aussicht gestellten Indexes bedarf,

um allgemein und rasch benutzbar zu sein, so ist doch für den, der

mit der Sache vertraut ist, äusserst durchsichtig und ehrlich gear-

beitet. Besonders wohlthuend berühren, um Kleines zu erwähnen, die

Citate der Wörterbücher. Möchte doch auch auf anderen Gebieten

das citatlose Ausplündern der Wörterbücher endlich einmal ein Ende

nehmen.
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GESCHICHTE nns Bunnrnsmus IN DER hloueonm. 73

Gehen wir auf Einzelnheiten über -— ich möchte nur Einiges

anführen — so ist die mythologische Seite, besonders was die niedrigen

Götter, die Dharmapalafs, die Landesgötter, welche ‚Beschützer des

Glaubens‘ werden wollen und sollen, merkwürdig in mehr als einer Be-

ziehung. Qiva und seine Sippe (Ganeca etc.) zeigen sich als Anbahner

der Bekehrung besonders rührig. Qiva, der in der Vorrede angerufen

wird, kennen wir ja auch sonst, vgl. Sanang-Sctsen 117, Köppen n, 97,

eine Stelle, die ein interessantes Gegenstück zu Qiva’s Inspiration der in-

dischen Grammatik und der des Kartikeya (Katantra-Grammatik) bildet;

er ist ja immer dabei, wo es sich um Schrift, Literatur und Grammatik

handelt; über Ganega vgl. n, 135, 139—140. Interessant ist ferner das

Vordringen der Hinduisirung der Nationalgötter, so des ,Gandharva‘-

Königs, dessen Name auf tibetisch 7 Nam-sde dkar-po heisst, ferner die

Stellen u, 204, 217 ff. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht uner-

wähnt lassen, dass das noch im Druck befindliche tibetische Wörter-

buch des Chandra-das für ‚Pe-dkar‘ nur die von JÄsonKn angegebene

Gleichung mit kye-p‘an reproducirt, ohne etwas Neues zuzufügen.

Wer sich mit buddhistischer Kunstgeschichte abgibt, findet eine

interessante Erklärung des noch halbantiken Faltenwurfes der Buddha-

statue des Udayana auf S. 409. (Vgl. zur Sache des Berichterstatters

Handbuch der buddhistischen Kunst, S. 132, 136.) Ein anderer (durch

den Hinduismus allerdings) vermittelter Rest einer antiken Kunstform

steckt in der Stelle S. 35, Z. 7, wo die ‚Liebesgöttin‘ (im Text: T.

c'u-srin rgyal-mts‘an) erwähnt wird: es ist Rati oder Käma mit dem

Beinamen makaradhvaja ‚mit ihren Genossen‘ (T. ’k‘or bcas) über

welche WEBER langst das Nöthige gesagt hat, Indische Literaturge-

schichte, S. 269.

Ueber Fremdvölker, wirkliche und mythische, enthält das Werk

manches Merkwürdige. Ich möchte nur auf das S. 31 erwähnte Volk

Indiens hinweisen, das Khubilai noch unter seines älteren Bruders

Münke Auftrag unterworfen haben soll und das ,am Geschlechtsglied

mit Edelsteinen geschmückt war‘.

Feldzüge des Khubilai gegen Hinterindien erwähnt MARoo POLO

(YULE u, 40); die angegebene Sitte beschreibt nn BRY, Siebenter Theil
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74 GEORG HUTH. GESCHICHTE uns Bunnnisuus ETC.

der Orientalischen Indien, Frankfurt 1605, Cap. XXXVIII, S. 94, wo die

Sitte, eingeheilte Gold- und Silberkügelchen zu tragen, mit der Täto-

wirung der Männer in Zusammenhang gebracht wird. Mmco PoLo’s

‚Bangala.‘ ist aber nicht Bengalen, sondern Pegu (YULE n, 91); so

wäre also von der Unterwerfung der Mon die Rede. Ausserdem wird

die Sitte (mehr oder weniger modificirt) erwähnt bei malaiischen

Völkern (zu Petäni, Maläka nach m: BRY, Achter Theil etc., S. 36),

den Batak (Dairi) Sumatras (etc. vgl. WILKEN, Handleiding vom‘ de

vergelijkende Vollcenkunde van Nederlandsch Indiä‘, Leiden 1893,

S. 233). Die Bewohner Sumatras aber sollen nach MARCO POLO (YULE n,

227 etc. vgl. Index) sich ebenfalls Unterthanen des Grosskhans ge-

nannt haben.

Wir wollen nur wünschen, dass der verdiente Verfasser, ungestört

durch andere Unternehmungen, Zeit und Muse finden möchte, den

versprochenen Commentar und den Index fertigzustellen und wünschen

ihm dazu alles Glück.

Druck und Ausstattung des verdienstvollen Werkes machen der

Officin der Gebrüder UNGER (GRIMM) in Berlin alle Ehre.

ALBERT GRÜNWEDEL.
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Kleine Mittheilungen.

Words from Aé0ka’s Edicts found in Pali.

l) ayaputa.

In my edition of the Siddapura edicts (Epigraphia Indica,

vol. III; p. 137) I translated the äraä Äsyäpsvov ayaputa by ‘the Prince’

and, following Mr. L. RICE, I maintained that the personage intended

was a member of the royal family who, assisted by a council of mi-

nisters, was entrusted with the government of the Konkan and of

As0ka’s possessions in the Dekhan, just as the kumäla, mentioned

in the second Sep. Ed. of Dhauli was the viceroy of Kalifiga. In

support of my interpretation of ayaputa I pointed to the use of the

Sanskrit äryaputra, which, as the quotations in BRW and BW show,

occasionally means ‘a prince’. A perusal of vol. vr of the Jatakas,

published since the appearance of my article, has furnished me with

the proof that in literary Pali the exactly corresponding ayyaputta

has the same meaning.

The Khandahala Jataka (No. 542) narrates the touching story

of prince Canda (Candakumdra), whom, at the instigation of the

wicked Brahman minister Khandahala, his own father king V asavatti

of Pupphavati-Benares intended to offer as a victim at a Sabbaca-

tukka sacrifice. When Canda and his brothers, who were destined

to undergo the same fate, had been conducted to the yajfiaM_ta, the

inhabitants of the town assembled near the prince’s palace and loudly

bewailed his and his brothers’ fate. Each of the first eleven verses

of the dirge (op. cit., p. 146, 663-73) ends with the words :—
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76 KLEINE MITTHEILUNGEN.

te däni ayyapltttü cattäro vadhäya ninnitd "Those four princes have now been led out to slaughter.”

2) brammzibhya, etc.

In the fifth Rock Edict we find among the persons, to whom

Aé0ka’s Dhanlrnamahämäta extended their care (vapatd), bramaa_n'-

bhya in Mansehra, bäbhaviibhiyä in Kälsl and brama1_n'bha in Shah-

bazgarhi. The three forms have been recognised long ago as repre-

sentatives of a compound of ?n'ahma1_za, and ibhya ‘Brahmans and

Vaiéyas’.

The Mahänäradakassapa J ätaka offers several times, Jet, vol. v1,

p. 228, v. 1000; p. 229, v. 1009 and p. 230, v, 1014, the correspond-

ing form of the literary Pali brahmanibbha, and the wording of the

last two passages is closely similar to that of the Rock Edict, as

both offer the locative plural, governed by vg/ava_ta:—

d Aham pi pubbe kalyrino bwwthmav_n'bbhesu vyävayo |

an

na cäpi brähnzaqvibbhesrt atthe kismifzci vydvato

In the commentary on v. 1009 the explanation is brdhmm_zesu

ca gahapatikesu ca, fully agreeing with that adopted by the trans-

lators of the Edicts.

March 5, 1898. G. BÜHLER.

Altpersisch janaij. —- Diese Form erklärt BARTHOLOMAE (Grund-

riss der iran. Philologie, Bd. I, S. 237) als ‚ubi‘, aus dem IS. *jand

gebildet, wie J .-Aw. einem aus Eina. — Es gilt ihm demnach janaij

für einen Local Singul. — Gegen diese künstliche Erklärung habe

ich mich in dieser Zeitschrift, Bd. XI, S. 258 ausgesprochen und

dafür die Emendation adaäaiy‘ vorgeschlagen. Nach den von meinem

Freunde E. “TILHELM brieflich dagegen erhobenen Einwendungen,

habe ich über jana-ij neuerdings nachgedacht und glaube nun eine Er-

klärung bieten zu können, welche einwandfrei sein und von den Hit-

forschern angenommen werden dürfte. Ich erkläre nämliehjanaij =

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Knnmn MPWFHPIILUNGEN. 77

‘anait = "anä + it und sehe in "anä das riechische Eva. ——

J _./

Griech. i've: ist demnach nicht wie Bnuunann Bd. II S. 770 lehrt aus

7 7 7 )

i've: entstanden ‚mit Spiritus asper nach dem Relativum 8-‘, sondern

sein Anlaut ist aus altem hervorgegangen. '

Wird grundsprachliches p im Anlaute vor Vocalen im Armeni-

schen (titsnahnzslos ä? —- Es wird allgemein behauptet, dass das

grundsprachlichc p im Anlaut vor Vocalen im Armcnischen aus-

nahmslos zu s; (dann auch .1) geworden ist. Infolge dessen führt

HÜBSCHMANN in seiner armenischen Grammatik in der Liste der echt-

armenischen Worte kein einziges Wort an, welches mit "l anlautet.

Alle Etymologien, in denen anlautendes u, als = grundsprachlichem

p angenommen wird, werden von HÜBSCHMANN als unrichtig verworfen.

Ich brauche wohl nicht ausdrücklich zu bemerken, dass das,

was wir ein ‚Lautgesetz‘ nennen, aus der Reihe der evidenten und

uns sicher scheinenden Etymologien abstrahirt ist und dann so

lange ausnahmslose Geltung hat, bis die Etymologien-Reihen durch

neue, mit dem angenommenen Lautgesetze nicht harmonirende Ety-

mologien vermehrt werden. — Dann muss das ‚ausnahmslose‘ Laut-

gesetz eine wesentliche Modification erleiden. Wie die Lautgesetze

nach fünfzig oder hundert Jahren angestrengter, etymologischei‘ Durch-

forschung des indogermanischen Sprachschatzes aussehen werden ——

wer kann das im Vorhinein sagen‘?

Bei"der Beurtheilung des Falles jedoch, ob gflindsprachliehcs

p im Anlaute vor Vocalen im Armenisehen ausnahmslos zu s} wird

(eventuell auch zu ./, wo es als h abfallen kann), möchte ich Fol-

gendes zu bedenken geben:

Unter den Consonanten des Armenischen können vor allen die

drei Laute ö, K, ‚q als echt-armenisch bezeichnet werden. Ä kommt

blos in drei dem Pahlawi entlehnten Formen vor, nämlich „r/‚za.

1.11718 (dazu auch ‘Iwfißru/I) und 1115713; in zwei Fällen, nämlich 31ml-

und SfiLIJ besteht der Verdacht der Entlehnung‘ aus dem Semitisehen

und Iu7IqJupÄ‚ q-hlÄIII/p gnülq-IFIIÄ, IÜMIIÄfi/(‚ln [mp3 möchte ich {tlS zweifel-

haft (ob echt-armenisch oder dem Pahlawi entlehnt) bezeichnen.
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73 KLEINE Mrurnrununonn.

Dagegen lassen sich ö und ‚q in keinem dem Pahlawi entlehnten

Worte nachweisen. Wenn also Worte sich finden, die mit u, anlauten

und den Buchstaben ör enthalten, so sind sie sicher echt-armenisch

und es bleibt dann der Forschung, welche diese Formen stets im

Auge behalten muss, die Entscheidung der Frage übrig, ob das an-

lautende u; auf grundsprachliehes p oder b (dieses kommt bei Hüsscn-

MANN in der Laut-Tabelle, S. 407 gar nicht vor) zurückgeht.

Diese Fälle, auf welche ich hiemit hinweise, sind:

1‚ ..‚„‚1‚s..‚./; „„.‚‘„a„L[a/:‚„ ..„„'„s‚.„„.‚'„;

2- Wurf‘, "l‘"l'*'"’1‘""'‚ “l"'l'*'""4e‚ “IWWVJ; "l"’l"5"‘fr wwrwßfi;

3. q/wwq, das wie ein dem Pahlawi entlehntes Wort aussieht,

aber ein solches nicht sein kann;

4- "d'r", davon wir“? "1'L“"LI31‘L"';

5. lqpöbll,‘ lqpänfhlnl‘ (für purtsem, purtsanim vgl. wquqrö in J?"-

i'm-Per»).

Der Curiosität halber und damit der geneigte Leser dieser Zeit-

schrift einmal sieht, wie ein berühmter praeeeptor Germaniae zu pole-

misiren pflegt, möchte ich bitten, sich die beiden Noten 1 und 4 auf

S. 250 des vm. Bandes der ‚Indogermanischen Forschungen‘ anzu-

sehen und mit Bd. 1x, S. 75 ff. und Bd. x, S. 178 ff. dieser Zeit-

schrift, gegen welche sie gerichtet sind, zu vergleichen. Ich bleibe

bei dem, was ich im Bd. x geschrieben habe: Wenn Jemand das

Homfsche Buch genau corrigirt und dabei eine Menge armenischer

Schnitzer darin stehen gelassen hat, dann sind zur Erklärung dieser

Thatsache nur zwei Möglichkeiten vorhanden: 1. der gelehrte Cor-

rector hat die Schnitzer nicht erkannt. In diesem Falle befindet sich

sein armenisches Wissen blos auf dem Papier (er hat es aus den

verschiedenen sprachvergleichenden Abhandlungen gesammelt) und

nicht im Kopf (er hat unmöglich irgend einen armenischen Text ge-

lesen); 2. der gelehrte Corrector hat die Schnitzer erkannt, die-

selben aber aus Schadenfreude dem Autor nicht mitgetheilt. In

diesem Falle darf er sich nicht als Fautor und Mäcen des Autors

geriren und sollte die ihm von diesem dargebrachten Huldigungen
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 79

ablehnen. Es steht dein betreffenden Herrn Corrector ganz frei,

zwischen diesen beiden Möglichkeiten zu wählen.1

Ueberhaupt meine ich, dass der betreffende grosse Meister

besser gethan hätte, seinen Famulus auf die Schnitzer aufmerksam

zu machen, als ihm ganz unnöthiger Weise oifenbare sprachwissen-

schaftliche Spässe (wie neup. = altind. sikatä, awest. kamergöa-

ist eine Vermischung von fünf Wörtern, nämlich altind. kakubh, ka-

kud-, kapäla, latein. caput und altind. mürdhavz- u. s. w.) mitzutheilen.

Zum Schlusse noch die Bemerkung, dass ich kein wortbrüchi-

ger Mann bin, wie der vir doctissimus zu meinen scheint, und dass

ich mich gern mit der Bd. VIII, S. 192 abgegebenen Erklärung be-

gnügt haben würde, wenn nicht der betreffende Herr in den ‚Indo-

germanischen Forschungen‘, Bd. v, S. 227, Note 2 den Kohl auf-

gewärmt hätte. Darauf musste ich ihm Bd. x, S. 178 antworten und

ich werde es auch künftig gegebenen Falles immer thuen.

FRIEDRICH MÜLLER.

Ueber die georgische Handschrift 17 der Pariser National-

bibliothek. —— Im Hefte des Jtloambe vom Jänner 1898, n, l—20 findet

sich ein Artikel von A. CHACHANOW: ,Die georgischen Handschriften

der Pariser Nationalbibliothek.‘ Er charakterisirt dieselben, 26 an der

Zahl, zunächst ganz kurz und beschreibt sie dann in der gleichen

Reihenfolge mehr oder weniger eingehend. Da er sich am. Schlusse

eine weitere Würdigung dieser Handschriften für später und einen

anderen Ort vorbehält, so würde ich, der ich davon nur eine einzige

(die in der Zeitschr. x, 309 ff. ausführlich behandelte) gesehen habe,

keinen Anlass zu Bemerkungen darüber haben, wenn nicht ein be-

sonderer Umstand ins Spiel käme. Von Handschrift 17 heisst es S. 2:

‚Synaxar-Fastenritual‘ (hoßojbofvwn-Qafvabgoßo). Die Handschrift ist hie und

da Palimpsest (217 Blätter); aber S. 18: ‚Kann in der Bibliothek nicht

gefunden werden‘.

1 Dieses ‚entweder — oder‘ bezieht sich nicht auf oW/‚S, wie der oben

bezeichnete Gelehrte den Lesern der ‚Indogermanischen Forschungen‘ weiss machen

möchte, sondern auf ihn selbst, der durch die Correctur des Honrfschen Buches ent-

weder sein Wissen oder seinen Charakter in bedenklicher Weise blosgestellt hat.
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80 KLEINE MYWPHEILUNGEN.

Herr LEON FEER hat mir im vorigen Jahre mit der liebens-

würdigsten Bcreitwilligkeit jede nur denkbare Auskunft über die ge-

orgischen Handschriften der Pariser Nationalbibliothek gegeben, soweit

dabei keine Kenntniss des Georgischen erforderlich war. Da keine

der Handschriften in Majuskelchutsuri (in Uncialen) geschrieben ist,

die Handschrift 17 aber dem Katalog zufolge theilweise Palimpsest

ist, so concentrirte sich mein Interesse auf diese. Herr FEER schrieb

mir darüber im Ganzen Folgendes. Die Handschrift, welche von

VICTOR LANGLOIS mitgebracht worden ist, enthält 292 Blätter (die

Angabe CimcnANows beruht demnach auf einem Irrthum); Anfang und

Ende fehlen. Der erste Theil, Bl. 1—216 und der zweite, Bl. 217—-292

müssen aus ursprünglich verschiedenen Handschriften herrühren, da

mit Bl. 216 der Text nicht zu endigen scheint, mit Bl. 217 aber ein

neues Werk oder Capitel beginnt, und da beide Theile zwar dieselbe

Schrift, aber nicht dieselbe Hand und dieselbe Tinte aufweisen; auch

sind die Randnoten von Bl.1—216 sehr selten, von Bl. 217 an aber sehr

zahlreich. Auf einem grossen Theile der Bl. 217—292 hat Herr FEER

eine mehr oder weniger deutliche Unterschrift in Uncialen und in

zwei Columnen wahrgenommen. Auf Bl. 217 hat er die kaum bemerk-

baren Spuren einer alten Schrift festgestellt, welche die gleiche zu

sein scheint wie die neue (Minuskelchutsuri), ebenso auf den folgenden

Blättern. Erst später tritt die Uncialschrift auf, in der er zunächst

Armenisch vermuthete. Auf meine Bitte liess er die S. 27 8‘ photo-

graphiren und schickte mir —— schon im März vorigen Jahres — die

Photographie in zwei Exemplaren. Es ergab sich mir, dass die Unter-

schrift georgische Majuskelchutsuri ist (wohl nicht jünger als das

1_0. J ahrh.) und dass ihr Text dem Neuen Testament angehört, worüber

ich Herrn Farm verständigte. Von der mir gewährten Erlaubniss diese

Photographie zu reproduciren, gedenke ich demnächst in einer Ab-

handlung, die sich mit der georgischen Palaeographie beschäftigt,

Gebrauch zu machen.

HUGO SGHUCHARDT.
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Heilmittelnamen der Araber.

von

Moritz Steinschneider.

(Fortsetzung von S. 20.)

Buchstabe >.

788. g5>\> A. 158; Dadi (granum quoddam etc.), Sei‘. 24; I. B.

an vier Stellen. —- L. 326.

789. Wjg s. M)»

790. )\> A. 157 (uncorrect), ed. Bulak 257; Darsis-

hanum, Ali 332; Darsesahan, Dj. 56; Darzizan 2, Ga.; Aspalthe,

K. 239 = JyvlS und 6,9 ob); Wiwwfi‘! Salt 93; Darsilaha (!), Ayroch,

aspalath, Ser. 26; I. B. 842, 1830. — L. an drei Stellen.

791. Jyo )\> Dar cuz, cinamomum 19, Ga.

792. wj‘), s. G]. Mond. 125, wo lies Dj. 40 (Darseni); Cin-

namome, K. 224, auch 913,5; aber 09A“, )\>‚ Quinquine,

K. 235 = Salt 304 und hinter 531; minder correct ‘M11,

n. 110; I. B. an vier Stellen.

793. )\> A. 159; Dalsulfulum oder Dulfurfurum, Ali 395;

Dar fulfel (so) Dj. 40; Poivre long, K. 236; Salt 436; I. B. 845, 1696.

— L. 318.

794. ÄMQSJD A. 162 (falsch ed. Bulak 197, hebr. 199

flnpfikfi; I. B. an vier Stellen. —— L. 86.

795. ‚gib Danig, piper albus 9, Ga.; I. B. 847 hat nur 65,9 tßb.

796. 993D pastinaca, Salt 469, 510, Samen von 535D, s. unten B3,»

797. G; Courge, K. 242 = 31343,}: Äß)? und L5‚\)«J\ a}, auch

I. B. 851.

Wiener Zeitsclir. f. d. Kunde d. Morgen}. XII. Bd. 6
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82 Monrrz Srnmscnnnmnn.

798. w? Extrait, K. 248; I. B. 850. — L. 125.

799. 5:3 A. 157; Dabaeh et Diabach, viscus, Ser. 167; I. B. an

drei Stellen; vgl. L. 267 und 268.

800. 5\=_>> (und e‚<-_>_>) A. 158; Digiz‚ gallina 7, Ga.; Poule, K. 249;

Digedi, gallina, Ser. 418 (428); I. B. 854.

801. Oliv A. 160; Dutä (für Ducan), fumus 6, Ga.; I. B. 859. —

L. 123, 422.

802. „'09“ ’> Fumus terrae, Ga. f3l.

803. „K; Dufon, milium 7, Ga.; Dochon, milium, Ser. 104;

I. B. 460, 858. —— L. 101/2.

804. „\J\ (äjsäiPerla, Dj. 14 b.

805. E85 A. 162, ed. Bulak 297, hebr. 298; Caille, K. 252 =

ULM; I. B. an fünf Stellen.

806. )\>)> (Dardar und Dirdar), s. Gl. Mond. 176; Orme, Freue,

K. 241; bei I. B. an vier Stellen.

807. .553, s. Gl. Mond. 199; Lie, K. 247; I. B. 863.

808. ‘Tal/will ’> Fex hebeheli (l), Ali 332.

809. oiy (‘?) Salt 238 und:

810. ubxäy ib. 541, Dragan, Draganti, Tragakant, vielleicht

nur als Fremdwort (spanisch)?

811. ‚iy, s. \‚'‚‘‚>.

812. ‚y, s. „S.

813. J-‘gj-bßßy A. 162 (falsch Lra)u3'°’)>), ed. Bulak 297, hebr.

200 Chrom“; I. B. 269, Dryopteris.

814. Qjy (persisch nach Dj.); A. 157, ed. Bulak 289, hebr.

176; Darunheig, 47 b; Derumegum, Ali435; Dauronig, zeduarium 1,

Ga.; Salt 289; Haronigi (so l), doronicum, Ser. 325 (335); bei

Sennmmnn 141; also sicher = ‚_5)‚> bei I. B. 862 (wo scor-

pioides); Doronic, K. 245, radix‘ von jyq.

815. wlgy Thapsia, K. 244; die männliche heisst 95,3, die

weibliche ,Toufalt, (sie); s. auch „.498.

816. (‚J-b A. 158; Desele (lies Defele), i. e. lotho, Ali 191; Älb

Defle, Dj. 54; Dafle (auch Baladre) 8, Ga.; Laurier rose, K. 246;

I. B. an fünf Stellen. — L. 138, 300.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 83

817. (3193, s. Gl. Mond. 101, vgl. 135 (farina); I. B. 715.

818. {f}; Dula, Adula (für al-Dulla), citrulus 20, Ga. — L. 351.

819. er» A. 158, ed. Bulak 292, hebr. 183 2x51; Dube oder

Dulbe, Ali 179; Dulb, Dj. 12; Dulbe 3, Ga.; Platane, K. 240 = „b;

Dulb, Suffeire, Fustet, Ser. 14.2; I. B. 523, 875. —- L. 107.

820. CDXJ’ Dalbus 7, ensis corvi, Ga.; I. B. an sechs Stellen. -——

L. 273.

821. s: (Blut), es wird das Blut verschiedener Thiere behandelt

bei A. 160, Ali 508; Ga. (Dam) sanguis 13, I. B. 881. — Zusammen-

setzungen haben FREYTAG und DOZY nicht unter diesem Schlagwort.

822. wg“ ‚>, s. Gl. Mond. 160; Dem elaeuin, Dj. 53; Dam

xayen, sanguis draconis 53, Ga.; Sang. drac., K. 250, ein Extract aus

(pers.) Okt-ä’, einer Art von (‚Hall „>- (joubarbe); bei I. B. an fünf

Stellen.

823. Olaiin p bei Dj. 53 = „bis“ v.

824. ihn A. 158; Dimac, cerebrum 22; Dimag, cerebrum, Ser.

441 (451); I. B. 883.

825. bei Dj. 56b (rumisch)»soll offenbar eine Trans-

scription des lateinischen Dictaminum sein; vgl. unter

826. .‚\3> A. 160; darnach ist auch ‘[15, Sa. 62, zu emendiren;

Dant, catapucia 21, Ga.; Dend, Ser. 348; I. B. 886. — ein

L. 170.

827. (‚10, gewöhnlich w) (persisch), Dj. 43 b; Graine

de laurier, K. 243 =)U1J\ w; I. B. 965, 1619. — L. 299 und

Dozy I, 467.

828. o» (Oel, s. Gl. Mond. 76), Salt 365; Ali stellt Oele zu-

sammen (Kap. 39); I. B. hat nur Specialartikel für die Arten n. S88 bis

964, also 77 leider ungeordnete Kapitel.

829. ‚SH ’> Petroleum, Dj. 59.

830. ‚X10 ein Stein, Dehenig, Dj. 67; Daneg 10, Ga.;

Jade, K. 251, eine Art von ‚Q5; I. B. 966, 2313.

831. >‚> (Kermez-Wurm) A. 157, hebr. 179; s. die beiden Fol-

genden.

832. ’> Dut albakal, vermes de gramine 6, Ga.; I. B. 972.

6*
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84 MoRITz STEINSCHNEIDER.

833. yfül ’> Dut alkarmaz, l. c.; I. B. 971.

834. ‚‘_5„>, s. täßy.

835. ‚M133, s. Gl. Mond. 22; diese Form hat A., ed. Bulak 193;

\„«„> I. B. 969.

836. yy Eau ferree, K. 238; I. B. 645, 982.

837. ‚iy oder \,5)> (Daucus, s. auch ‚5‚\>), A. 160, ed. Bulak,

p. 294, hebr. 142 ‘P11; Doco, Dj. 42 b; Ducu 6, Ga.; Graine de carotte,

K. 237 = 6„‚_J\,;‚ä.\ ‚B, auch 14,3“ blau-w; I. B. 983, 1193.

838. ‚y, s. unter

838“. g»‚3Lwh?-}‚> oder ‚_‚»‚5bhi_>_> I. B. an fünf Stellen; Dipsacus

ist „d,“ habe, s. dieses; Dipsacus, spina, Ser. 106.

839. „von ‚e? (oder fi)?) Pidclsami, Ali 284.

840. Dan 5, Ga.; Dis, juncus, Ser. 103.

841. Äg,)ug> A. 161, ed. Bulak 195; hebr. 196 corrupt = \;.=

und l)”; ebenso I. B. 666, 989; FREYTAG n, 61 unter ‚b ohne Quelle!

DOZY I, 464 liest QQQUQ)!

842. )\>„>_> (persisch, Dämonbaum) A. 159, ed. Bulak 193,

corrupt hebr. 189, Plempius 107; Dinarum (i) Ali 415; I. B. 985, 1289.

Buchstabe 3.

843. phi-l cfdl} Prele, K. 937, auch (9,53 cfdl}, s. unten

844. male} Zubeb, muscaloncs, bibiones, m. 64, Ga.; cf. Adehib 39;

I. B. 994.

845. C53, plur. C99‘), s. Gl. Mond. 186, wo lies Dj. 36; c. 97,

Ga.; Cantharides, K. 926 als plur. von C5); I. B. 995.

846. 3,3 Dj. 23 b, nach DOZY 1, 486 für „Je.

847. 33;, vulg. i}, Zurra, miliu1n (paniz) 63, Ga.; Dora, species

milii, Ser. 102; I. B. 996, 1447. —- L. 101, 102.

848. 31.993 A. 276, ‘All 44A? (hebixrup) culamus aromat, Salt

385, 543 und hinter 583. —— L. 342.

849. owäll cfd} Zanapalaset, cauda leonis 94, Ga.

850. Jtil (s. auch oben e/Jlß), s. G]. Mond. 169; I. B. 1000.

851. Zanap alatra (lies alacrab), cauda seorpionis

96, (im; I. B. 1001.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 85

852. w} A. 276; Dj. 8; Zahap, aurum 76, Ga.; Deheb, Ser.

415 (425); I. B. 1007.

853. MM Mä- ‚3 Pentaphilon 4, Ga.; I. B. 1013.

Buchstabe j.

854. (I. B. hat auch s. Gl. Mond. 130; Resine du

pin, K. 779 = Äätzp), nach I. B. (vier Stellen) fiylßh a‘.

854”. „Ajbll (s-fä), gramen Dadiae, Ali 173.

855. guäjl) A. 253 (vgl. Gl. Mond. 99); („hol Cortices ra-

dicum) AliI406; Rasieme, Dj. 34, Razienig, fenieulum 27; Fenouil,

K. 773 = WM, Graine de ‚w; arm (so), Salt 141, 391 und

hinter 581; Rainiegi, fenieulum, Ser. 314; I. B. an vier Stellen. ——

L. 382.

856. unhikll ’) anisum, Dj. 50 b.

857. QM) A. 253 (s. Gl. Mond. 94); Rasin, Dj. 39 b; Racume,

ala 72, Ga.; Helenium, K. 802 = CL1} (Flügel); Jesin (l), Ser. 328

(338); I. B. an fünf Stellen; Alphita 53, 54, 212. — L. 39, 281.

858. 1214.“, Resine, K. 787 = und 9129); bei I. B. 1023;

„abb-

859. 19,35 Menthe, K. 791 =

860. eflol) A. 253 (au), hebr. 686), s. jedoch ed. Bulak 430

(vgl. FREYTAG n, 195); Ramec, Ali 328; Ramich, Dj. 24; Ramek, K.

891, ,une Composition‘ de w; Ramich, galia, sive materia qua fit

galia (gallia), Ser. 230 (240). — L. 373.

861. 03,5 A. 252, falsch 3353), hebr. 684 1:153, richtig ed.

Bulak 429; Raant, Dj. 19 b; Reubarbarus (ohne arab. Umschreibung)

11, Ga.; Rhubarbe, K. 774; Rauend, reu, Salt 127; Ser. 206; I. B.

1018. -— L. 170.

862. M‘ ') (chines. Rhub.), Salt 139, 378 uncorrect.

863. 6T») Saft, Extract von verschiedenen Pflanzen.

864. „AM er») (Saft von sauern Trauben), so ist offenbar bei

Salt 45 für ‘WEH (deutlich im ms.) zu emendiren; s. I. B. 679, 1645.

865. wysll ’) Robazuz, riquilicia (succus liquiritizie), Ga. 21. —

L. 379, S. w)“.
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86 Monrrz STEINBCHNEIDER.

866. ') Gomme (Yacacia; K. 790. — läji-ll bei L. 197.

867. 519,9) Sbraba, hypocistis, Dj. 50.

868. (ein Stein, ähnlich dem Qlgq’), s. diesen), A. 255

Ute), hebr. 701 man; ed. Bulak 453, wie I. B. 1025.

869. 8211-3) (ein Stein wie Qßfll, Krebs?) A. 255, in ed. Bulak

der letzte Artikel im Buchstaben, hebr. 698 arm; fehlt bei FREYTAG

und Dozv.

870. Q9519) Ligusticum, Dj. 56, nicht bei DOZY I, 502.

871. .5) Genet, K. 806; I. B. 842, 1029.

872. 53), falsch M), A. 252, A3) ed. Bulak 428, mp1 hebr. 683,

latein. Ruba = 632a“ 5329, s. I. B. 1028 (103, 358). —— L. 45, 49.

873. 243)“ k) Rahyal (lies Radyal?) alarnap, pes leporis 57,

Ga.; I. B. 1033, 2002; Alphita 17. — L. 221.

874. >\)J_-\ ') A. 254, hebr. 690, Plempius 271, latein. 516; pes

locustae; Rage[l] algerat 56, Ga.; I. B. an drei Stellen. — L. 222;

vgl. Gl. Mond. 194 f.

875. ‚M34 ’) oder ÄAAJ, Pes columbarum, meretrical 56, Ga.;

Anchusa, K. 781 = (wie schon Ga.); bei I. B. an drei Stellen;

s. auch unter

876. Qual“ ’) A. 254 (s. G1. Mond. 194 e); Rage[l] algerab,

pes corvi 55, Ga.; Ptychotis, K. 780 = >\)#\ da), auch C»\‚\‚_\_l1ß\ oder

Simon Jan. 121, 49; Alphita 140: pes corvi; I. B. an fünf

Stellen. — L. 222.

877. Ragla, portulaca 54; I. B. 313, 1035.

878. (etwas aus Milch), A. 255, ed. Bulak 433; fehlt im

Hebräischen; Rayc (Rahic) 18, Ga.; I. B. 1039.

879. äli‘) A. 254 nicht ganz correct, ed. Bulak 132, hebr. 695;

I. B. 1038, nach LECLERC: Vautour percnoptere.

880. (539)) Fenouil, K. 796 = glgj).

881. übe) Gingembre, K. 794:

882. o3“) Balauste, K. 784.

883. Crabe, K. 788 = 6,514“ Qlb)»; nach LECLERC

anderweitig unbekannt.
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884. (‚ab‘) A. 254; Dj. 27b; Rasas, plumbum 58, Ga.; Plomb,

K. 805; Rasas, plumbum, Ser. 409 (419); I. B. 1042.

885. Collectivname, nomen unitatis, (Freitag u, 160),

frische Datteln, s. Gl. Mond. 162; ob auch Kodhab, humida, Ser. 88?;

I. B. 1043, 1684. -— L. 122 (vgl. 134).

886. A. 255 falsch 304:), s. ed. Bulak 433, Plempius 273

(medica), lat. 595, hebr. 700, eine Verweisung auf Butaba, Ali

21; Luzerne, K. 732 = und I. B. an drei Stellen. --

L. 95.

887. M‘) oder ibb), wie A. 255, ed. Bulak 432, hebr. 696 und

(Torpille) K. 804; Rahat 19, Ga.; Thead (l), torpedo, Ser. 427 (437).

888. (Jefill) JA)“ uß) bei A. 252 mit dem folgenden Artikel ver-

bunden und zwar hinter demselben, in ed. Bulak 428 getrennt, hebr.

682 nur der folgende, aber mit dem Latein. für beide; Rahaalybil,

cibus camelorum vel cervorum 12, Ga.; Elaphoboscon, K. 799; I. B.

beide Lesarten an vier Stellen.

phi-l u») (s. vor Artikel), Raha alfamem, i. e. cibus columba-

rum 13, Ga.; Verveine, paturage des colombes, K. 798 = sl-‚i-l ab»;

I. B. an drei Stellen. — L. 365.

889. „JA ') Chardon d’äne, K. 808 = „.14

890. 0:35) A. 255, m35) ed. Bulak 433; fehlt im Hebräischen,

angeblich ein persisches, zwiebelähnliches Heilmittel; bei I. B. 1054

will‘); nach LECLERC = 83).“

891. t„»\5) oder U745) Racha 15, Ga. planta de feris.

892. au‘) Noix vomique ?, K. 733 = „im 5‚=_>; nach Lnennnc

scheint hier eine falsche Zusammenfassung der beiden )‘,_>, nämlich

„i“ und bei I. B.; vgl. auch 5413) bei I. B. 1057. 2290.

893. Qlß) Sabine, K. 795, Frucht von ff.

894. 53) = Figue indienne, (jdJ-(Äl und k5)\.b‚1‚\\ wyji,

K. 786; Lnennne bezweifelt jedoch diese Identificirung.

895. A») (Asche), s. Gl. Mond. 215; I. B. 1061, 1074.

8964 0c) Lilingi (so) bei Ali 408; s. Gl. Mond. 163 (Arten in

Fnnrrmrs Lexikon n, 196); Roman, mala granata 54, Ga.; Grenade,

K. 776; I. B. 1058.
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897. k5„‚_J\ ') Melogranata silv., Dj. 35b.

898. ‚i; ’) Grenade douce, K. 777.

899. ’) Melogr. masculin.; Dj. 36 b.

900. C15) Caroxillon (articulatum), K. 800; I. B. an drei Stellen.

901. 5‘) für ‚a,‘ „i? (persische Gattung?) bei den Bewohnern

Syriens, Dj. 55b. — L. 307.

902. au) A. 253, s. au).

902“. w) Quenqumesum (?) oder Ceremesum, Ali 149.

903. 6a) = QM, Dj. 14; fehlt bei Dozr I, 558; Ri-

moch, Razi.

904. VL») Ramal (arena maris) 17, Ga.; I. B. 1062.

905. 00) (griechisch) Rant, Dj. 43b; Laurier, K. 785 = kS),

‚bin; I. B. 1065, 1619. — L. 171, 300; fehlt bei Dozr 1, 561.

906. 2)”) oder 50)»), Rhubarbe, K. 793.

907. 0&9’), s. Gl. Mond. 172, wo lies: Av. 255, Ga. locusta ma-

rina 37 hat Rubi; Homard, K. 807 == Äbywiß; I. B. 59, 1068.

908. L-„ißb, berberisch, Hypericon, Dj. 54; fehlt bei Dozv I, 566.

909. >‚) Rose, K. 797 = >)‚; sollte das nicht ein graphischer

Irrthum sein?

910. b’), Salt nach n. 621, also ohne Angabe einer Bedeutung.

911. ß’) Sulfure de cu-ivre, K. 778 = (‚agil 30g» und

das» „säen; 1. B. an drei Stellen.

912. w”; (U93), Plural von aal), capita piscium (l), Ga. 85;

I. B. 1069 Cbulgtil ’), Thierköpfe überhaupt.

913. 00kg), s. Gl. Mond. 7 (129); Rheum ribes, K. 803; Salt 5;

I. B. an drei Stellen.

914. Olga) Reihana, Dj. 12b; Raha, myrta 1, Ga.; Basilic,

K. 773 = — L. 15], 252. — I. B. hat nur Zusammensetzungen.

915. 915) A. 254, ed. Bulak 436; Ria, pulmo 59; I. B. 1073.

916. Im?“ Äg) Reizat albay 16, Ga.; I. B. 1044 = [Iveüpxov 01-

‘miss-reg.

917. 3)>_)b_‚9_) Reubarbarum, Dj. 19b.

918. 85g) (Reum ponticum) idem ib.

919. 009g) A. 252, s. 00)\).
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Buchstabe 5.

920. 5b, s. Gl. Mond. 157; Vitriol, K. 283, eine Species istjhiJ-‘S;

auch 51+,‘ Salt 593; I. B. 1080.

921. uilj-‘Jl 5, so lies bei Dj. 66b.

922. ui5\.w\il\ I)‘ Dj., l. 0.

923. s. Gl. Mond. 112; Zub[d]butirum 24, und Zamen, za-

mel 32, Ga.; Beurre, K. 289, geschmolzene heisst w; I. B. 1090.

924. ‚S1?! ‘3 A. 267 (cf. Gl. Mond. 189), Plempius 121 (Alcyo-

nium), lat. 613, hebr. 232; Zamat albahr, spuma maris 17, Ga.; Al-

cyonium, K. 285; Zebeth ar (l. al)bahar, spuma maris, Ser. 378 (388);

I. B. an drei Stellen.

925. i5„1‚-=\<J\ ')‘ Zanat albaer, spuma maris 18, Ga.; I. B. 1087.

926. “W35 ( Thabariat (i), Dj. 35 b; Zabarget, maragdus

10, Ga.; Topase, K. 292, cf. v‘); Zabargad, lupis Smaragd, Ser. 374

(384); I. B. an drei Stellen. 4

927. Je)‘, s. Gl. Mond. 144; Zaval, stereus 19, Ga.; Fiente, K. 293;

I. B. 312, 1093.

928. jähes.“ ’)‘ Fiente de passerau, K. 293.

929. 5,3)‘ ()livier sauvage, K. 308.

930. erst-y)‘, s. Gl. Mond. 127, wo bei Ga. staphis agria 21 wahr-

scheinlich Zibib ag[restis] zu lesen ist; Raisin sec, K. 290; I. B.- 1084.

930’. 631x449?“ Sebibum [h]ortulanum, Ali 267.

931. Jä-l ')‘ Staphisaigre, K. 304 —-—- „A,“ sfä; eine Art davon

ist E I. B. an drei Stellen.

932. 5%)‘, s. Gl. Mond. 201; Vitrum, Ali 402; Verre, K. 286;

I. B. 1094; s. auch d)‘.

933. Q5355, s. Gl. Mond. 80; Zantimedum oder Zartimedum, Ali

n. 417; Zaranont, aristolochia 29, Ga.; Aristoloche, K. 272_== 61:43,4

oder (‚Mfi oder ‚M, 3,9, .Salt 327; I. B. an fünf Stellen. ——

L. 171, 280.

934. W39)‘, s. Gl. Mond. 24; Berberis, K. 281 = __‚M_>Qb_ „Ali

I. B. an drei Stellen. — L. 139; s. auch >„3,.

935. 0,5,‘ Azarcon (sandyx) 18, Ga.; I. B. 74, 1109.
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936. hf-b)‘ A. 168; Zarnab, Dj. 9; Zaramb 2, Ga.; Zerneb, K.

288; Zurumbeth, Ser. 261 (271); Razi, n. 370 nicht abgetrennt von

Cenobrum, s. FARAds Glossar; Razi, n. 353 seeundum quosdam pes

corvi et seeundum quosdam pes locustae; I. B. 1098. — L. 222.

937. 843))‘ A. 166; Recembatum, Ali 436; Zeronbee (lies Zeron-

bed), Dj. 48; Zurumbet 5, Ga.; Zerumbet, K. 282; mit und ohne Vocal-

buchstaben bei Salt 303, 621; Zurumbet, zedoaria, Ser. 172; I. B. an

fünf Stellen. -— L. 139.

938. '55)‘, s. Gl. Mond. 183; Dj. 59, Azarnec 31, Ga.; Arsenic,

K. 279; I. B. 1100. — L. 288 R‘ ',‘.

939. ckiy 09))‘ A. 170, ed. Bulak 358, hebr. 242 sind die zwei

Wörter durch das lateinische Wort getrennt.

940. )‚)=)‘, s. Gl. Mond. 15; Azerote, K. 296; I. B. an sechs

Stellen.

941. obig), s. Gl. Mond. 87; Safran, K. 27; Salt 467; I. B. 898,

1119. —— L. 215.

942. uilfi-ß)‘ (Lilium), s. Gl. Mond. 118.

943. 633)‘, s. Gl. Mond. 130; Poix, K. 276; I. B. 1114.

944. HAB)“ ’)‘ Ceft ratab, Dj. 53.

945. W413“) Ceft ichis (lies jabis), Dj. 53; Hyssope, K. 277=3J=-3\ÄJ\.

946. V1.3)’ K. 291 als unbekannt, auch von LECLERC nicht über-

setzt; I. B. 1117, 1434 und eine andere Art 944, 1118.

947. Jul)‘ Salt, nach n. 621.

948. L‚=\,J\ 3,14)‘ A. 172; I. B. 1124, 2116; svay.

949. >79‘ Zamarat, smaragdus 10, Ga.; Zimarad, lapis smaragdus,

Ser. 374 (384); I. B. 1092, 1123; vgl. ayfi)‘.

950. Huile de jasmin, K. 295; I. B. 916, 1129. —— L. 265.

951. )\S_-.’)‘, s. Gl. Mond. 177; Znnar (lies Ziniar), Dj. 63; Zingar,

viride eris (aeris) 15, Ga.; Vcrdit, K. 280; das natürliche ist ‚ÄM;

1. B. 73, 1131 i

952. am?) A. 166; Elecdori o), Ali 434; Zarnabil, Dj. 39b;

Zanzavil, zinzibere 3, Ga; Gingembre, K. 274 — Gingiber,

Salt 170, 435, nach 621; Jengibel, zinziber, Ser. 326 (336); I. B.

1125. — L. 25, 138.
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95.3. „Awl ’)‘ Helenium, K. 303 = w‘) und 52+; I. B.

1127. — L. 282.

954. „Tim ')‘ A. 166 (getrennt vom Vorigen); Zanzavil caninum 4,

Ga.; I. B. 1126; 9954“ ’)' Poivre d’eau, K. 302.

955. A. 168; Zanzafar, vernulium 14, Ga.; pi?) Cinabre,

K. 284; Cenabrum, Razi 370 (Zingefar bei FARAG 352); I. B. an

drei Stellen.

956. f)‘, s. 3,9)‘.

957. 9%?‘ (w), S- e».

958. Ei)»; A. 172; I. B. 1133; vgl. folgende Artikel.

959. „an (9)) Fleur du sel, K. 300; I. B. 1134.

960. „Asväll A. 169, hebr. 240 uncorrect; Zaraeharacas,

Dj. 63; Zaraz vel (lies al-)anuaz, flos eris (aeris) 8, Ga.; F leur de

cuivre, K. 301; Salt 591; I. B. 1134 bis.

961. 5)») Fiel, z. B. 5)») (s. dieses) Fiel d’elephant, K. 306;

nach D’aud al-Antaki ist es = 9M ‚Gift‘.

962. Ob)‘ A. 176, Plempius 129 (Ziwan), latein. 756 Zizania,

wonach hebr. 256 zu berichtigen; Zenel (i), Dj. 56; Ivrai, K. 299 =

übe, auch gU-E und J’) Zeven, lolium, Zizania, Ser. 70;

I. B. an fünf Stellen. — L. an vier Stellen.

962b Laue”, s. 5.6».

963. 55)‘, es gibt feuchte (cpbjl) und trockene bei

A. 166 beide, im hebr. 225 (wo die arab. nähere Bezeichnung fehlt)

und 226; alle späteren Autoren stellen die Arten ganz auseinander;

Dj. 44 gibt (als persisch) Zafe sehlechtweg und Supha humida,

f. 56; Ga. hat nur Zuffe 8; das feuchte ist ‚Oesype‘ in K. 278, das

trockene Hyssope, K. 277; ohne Adjectiv: Esopo, Salt 22; Cyfc,

hissopus sieca, Ser. 260 (270), Senferratab hissopus humida, n. 442

(452); I. B. hat jedes von beiden an zwei Stellen. — L. 134, 423.

963“. 4&5)!‘ Ü’) Zufa humida, Ali 327.

964. B53)‘ A. 169; Liveche, K. 307 = graine de oder \)>‚;

I. B. an sechs Stellen. -— L. 396.

965. 5,)‘, s.

966. A. 166; Ali 501; als persisch, für Zauc (L5))‘?), Dj.
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92 MORITZ STEINSCHNEIDER.

67; Zaybac, argentum vivum 32, Ga.; Mercure, K. 287, auch ab)‘;

Zaibaz, argentum vivum, Ser. 375 (385); I. B. 1082, 1143; schon im

arabischen Dioskorides steht es für Hydrargyros.

967. Azait, oleum 6, Ga.; Ser. 5; Salt 500; I. B. 1141.

968. Q5553“ ’)‘ Huile d’olives vertes, K. 297.

969. „gkgh ’)'Huile de transport, K. 298 = usw; I. B. 1146.

970. 0,212)‘ A. 171; (f0l.) Lehcmbre oder Liembre, Ali 204,

Arsanega 285; Zaytin, olivc 5, Ga.; Olive, K. 273; Salt 500; Zaiton,

oliva, Ser. 5; I. B. 1140, 1415. — L. an vier Stellen, dann Composita.

971. a3)‘ Zatz 6 (animal parvum, Ga.; Zeide, augmentaliones in

cruribus animalium maiorum, Ser. 444 (454).

Buchstabe u».

972. Capillairc, K. 849 iifij5 und k)?“ 5b»; I. B.

1155.

973. c>\,)>\«‚ (nicht O\)))\w) Zeduruden, Ga.11; Gomme, K. 836;

Saderuam, in lingua persica nigram cadaha ..., Ser. 121; I. B.

1152; s. auch C)\_,)>\‚_g«=.

974. 53h» A. 218 (hebr. falsch 1811:), Sadecum, Ali 180; Viola

vel Folium, Dj. 30; Zedig, folium, Ga 28; Malabathrum, K. 812;

Sedig, foliun1 indum, Malabathrum, Ser. 53; I. B. 120, 1150. — L.

269, 385.

975. Jlwbo, “finden, s, ulL...„o_

976. Sagapenum, K. 860 =

977. 5,9 5b» Tiges sauvages, K. 852 : „M23, fourre dfarbres.

977“. 50.8891“, s. 58.1.99».

978. ÄJL“ Sauges, K. 872 = U14“ Jlyw (Zahnstocher des Pro-

pheten); vgl. n. 83 (‚Aäl-Lwh wo bemerkt wird, dass die Juden in

Magreb (,chez nous‘) es als Aufguss, wie Thee geniessen.

979. y)g\ 5h» A. 225, hebr. 540 ;‚"1:::>:1:; I. B. 1154, 2285 (ein

Thier).

980. Qlybl-y» Saclerundium, Ali 316, ist offenbar Qblylgw.

981. i?» („SP3 Stein) Ebeyg, Dj. 17b; Zabag 28, Ga.; I. B. 1158.

981“. m85)?“ Sa. hinter 528.
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982. QM A. 224, hebr. 538 falsch der Nebenname zwar:

(s. der in beiden arabischen Ausgaben hier nicht genannt ist;

ed. Bulak 389 liest falsch OW; Dj. 14; vSebesten 27, Ga.; ebenso

Ser. 8; I. B. an drei Stellen. — L. 68, im Index, S. 480 nur QM,

d. i. die persische Aussprache, bei SenLnuMER, S. 156.

983. aus‘ Limaille, K. 858.

984. )0»w A. 220 nur Verweisung auf Sadar, Ser. 120; I. B.

an fünf Stellen.

985. 65293500» Salt. 217.

986. VUJ», seltener '.‚0\0»w (FREYTAG n, 398), K. 819; Soudab

= wovon zwei Gattungen, und auch oäl (lies und L. 371, s. Gl. Mond. 187; dazu noch Sa-

dabum, Ali 62, vgl. 68; Sateb, Djezzar 63b; I. B. an fünf Stellen;

persisches 51b, Salt, 501‚

987. Q1513‘ Ü)» A. 220, ed. Bulak 381, hebr. 518 pmn (I); im

Index 391,768. Siradj al-Kutrub, K. 834, die Wurzel: ibyi-JU; I. B.

an vier Stellen. — L. 200.

988. JglJl d)» Divers, K. 877 = n. 948; nach anderen Bern-

stein.

989. (s. Gl. Mond. 107 Serapinum, Dj. f. 46 b.

990. wir» A. 218; Zarazg, fdlium 28, Ga; Liligge, Ali 296,

aber mit dem Inhalt von dsyül; Fougere, K. 833 = Obwfi; Sarax,

filix, Ser. 56; I. B. an fünf Stellen. — L. 167, 266.

991. Fiante, fumier, K. 861, auch

992. Ql-b)“ Crabe, K. 822.

993. Las? CL3)“ Zartan bahri, cancer maris 89, Ga.; Cancer

marinus, Ali 478; s. Folgendes.

994. (5,9 Quere Zaratan nari, cancer fluminis 90, Ga.; A. 219

hat zuerst diese n., dann n. 954; I. B. 1171, 1172 in alphabetischer

Ordnung wie hier.

995. Mr», 001i)“, auch Zaragant, Zaragont, cicla-

men 88, Ga.; Telephium imperati, K. 854 =)-;)»3J\)‚ä; I. B. 250, 1170.

996. (Var. Zartasana (sie) 23, Ga., welchen

I. B. 1169 citirt.
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997. Q3433)», so ist offenbar zu lesen für wie-ff», Sarcocolle,

K. 851 = CD’)? und CD)))‘S\.

998. S.

999. kp)», A. 225, hebr. 539; Semacum, Ali 58, semen Sarmaci

131; Zarmag, Carmach (lies Qarmach), atriplices 69, Ga.; Arroche,

K. 320 =1..‚‘\l=5‚ auch f)», 3111-9)“ und I. B. an

drei Stellen. I

1000. A. 222, hebr. 526 (Syring); bei L. 238 in anderer

Bedeutung.

1001. 5)» Cypressus oder Galla, pomus cypressi, s. Gl. Mond.

164; bei Ga., g 14 Zahar; Cypres, K. 617 = vljr», auch)‘)\; Salt 92;

I. B. an drei Stellen.

1002. Marrube, K. 856 = uns“).

1003. der» Chicoree, K. 846, eine Art von QM (Taraxacon). — L. 87.

1004. A. 228, ed. Bulak 395, nicht hebr. und nicht latein.,

bei Plempius 229: Aphodill; fehlt bei Fnnrrne und DOZY 648, 650.

1005. „JIM-w: Xixeloes (sie) = zuzel 4, Ga.; JbsLw, u-ßgll-wbe

Cecelius, Dj. 34b; Sisaleos, Sigalios, Siseleos, Ser. 190; I. B. 1178

(vgl. 180) citirt Gafiki; s. auch unten

1006. I. B. an drei Stellen, s. zu ksßh)’.

1007. „wbyglvlfiw Zartartiuraz, Zartartinataz 22, Ga; I. B. 1181

(Stratiotes).

1008. 0,13335“, 0,19353». Letzteres bei A. ed. Bulak 387 (ed.

Rom 220 k-„gpbw, eine Confusion); I. B. unter Qfixäu’, im Ganzen

vier Stellen, s. unter „A325.

1009. ofi>)‚lß4» Satyrion (1), K. 865 =)‚i_>_ und ‚Sissan‘; Lncnnnc

vermuthet mit Recht eine Confusion; s. folgende Nummern.

1010. 039))“: (I) Oentauree, K. 859 = Sollte hier

nicht Üggßlßia» zu lesen sein?

1011. 0,9935“ Satyrion, K. 870 nach Dioskorides bei Avicenna

unter (so) trifol. (Lncnnno verbessert den Fehler nicht); also

= QMM-y» (diese Confusion rügt LnoLnno; vgl. oben, n. 1009).
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 95

1012. (lll-ww A. 223, hebr. 530; Herba tussicaria, erba 5, Ga.;

I. B. 1189 = „g; das Taschdid hat 1. B.

1013. ‚an A. 121, hebr. 523; Serriette, K. 836 =‚2=)‘, s.

auch

1014. M, auch im und am, Cyperus; s. Gl. Mond.

155; Souchet odorant, K. 811; Salt 402, hinter 544 und 621, 573;

I. 1186.

1015. 53m Zuat 16, Ga.; I. B.1187.

1016. ‚Sw (M0? S911 321.

1017. (Mala eitonia bei Ser.), s. Gl. Mond. 14; Coing,

K. 832 (bei den Kabylen = cydonia); Salt 498.

1018. 003.711.919 M5.» A. 228, auch ed. Bulak 394, hebr. 553 183D:

(so), also offenbar zu trennen: W und Wl, ersteres bei L. 396,

letzteres bei I. B. 650 (1, 425 unter Jafi); ovi-iwl Harmel, K. 94;

FREYTAG I, 35 1815.31 et ‚um Sinapi album; Dozr 1, 22 Rue sauvage,

peganum, harmala Sang; es fehlt aber M5» an seiner Stelle sowohl

bei FREYTAG- als bei DOZY.

1019. 0.941.114» A. 228, ed. Bulak 391 = nach Dioskorides

OMA-l ‘U33; DOZY 660 wwgi-w, berichtigt SONTHEIMER, I. B. n, 23; es

fehlt in der That das Schlagwort in der arab. Ausgabe 11, 16, l. Z. und

bei LECLERC. Allein K. 869 hat Elaterium = )L.L\ ‘U3, und

LECLERG leitet es vom griech. sicus agrios ab; dann wäre zu erwarten.

1020. (rumisch) Dj. 12 scheint Secacul, Oardo panis,

Yringi (iringi, s. Gl. Mond. 200); zum syrischen Namen vgl. L. 414.

1021. 0,99%, OQSJL», Ogü-‘i-wl (C)‚g‚>)‚3iw\ bei FREYTAG 1, 35);

A. 219, hebr. 513, latein. 630 Scordeon agrestis, Plemp. 213; Dj. 61;

Scordeon 43, Ga.; Ail, K. 864 griech. (Scorodon, LEGLERO), Ail sauvage, n. 974 = (51,5 „S, auch 03x33: n. 973, ob richtig?

1022. WIR», s.

1023. A. 222, hebr. 524; Sacamonia, Dj. 41 b; Scamonea

44, Ga.; Scammonee, K. 827 = 3.:‘ (3>‚.‚=’° bei I. B. und Daud);

I. 1193. -— L. 143.
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1024. QßyV-i-w nach I. B. 1191: Spondylion = „eh 86; A.

227 Oßwäiiw, besser ed. Bulak 394 0,95323“, hebr. 551 iräu-npn,

Druckfehler.

1025. A. 224 Druckfehler „Kai“, s. hebr. 537 und ed.

Bulak 389; Zantator, sconcor 47, Ga.; Scinque, K. 843; Salt hinter

n. 611; I. B. 1197; s. auch „mal.

1026. 035,34», s.

1027. Ogyvlbbh Scolopendrion, falsch Qgyväßßiw A. 223,

auch ed. Bulak 386, hingegen hebr. 529 ;1‘n‘l:1b15:pl: (1 für 1); auch Ali

86 Scolocondrion und arab. „S; Scolopendrion 34, Ga.; Scolopendre,

K. 809 = OLPJ-R‘; Sc0l.‚ scolopendria bei-QM I. B. 1195),

Ser. 193; I. B. an vier Stellen.

1028. 31» A. 219, hebr. 514, wo latein. Galia und G. muscata

(FREYTAG IV, 332 citirt Av. nicht); Seccum, Ali 399; Souk, K. 824

unterscheidet vier Gattungen: v/(‚w-‚Jl, ußb-Nl, >‚llg-\ und ‘LJ; Such,

galia etc., Ser. 54; vgl. Simon Jan. f. 293: Galia muscata (Gattungen,

citirt Av.); MAYER, Gesch. der Bot. 111, 377; I. B. 1201, 2211; wonach

L. 378 zu ergänzen ist; vgl. auch 453d).

1029. (persisch für s. unter diesem, A. 222 etc.)

Segnebigum, Ali 353; Serabibeig (lies Sekab.), Dj. 46 b; Zacabenig,

sagapinum 42, Ga.; Sagapinum, K. 841; „um: Serapinum, Salt 11,

19:32? n. 224 und hinter 581; I. B. 1200.

1030. ju,» A. 225, hebr. 543 mit Vocalbuchstaben, Sucre, K. 829

= )Sw, der Candi = 0435 (= ‘P, Lncmanc) = >)')‚_\b;

Zuchar, sucharum; I. B. 1198, 1800. —— L. 125.

1031. A. 225, hebr. 544; Sucre d’Ouchar, K. 830,

vglqaäkß 682; I. B. 1199.

1031“. W (Syrisch) Amine, für arab. 63313, Dj. 42 b, finde

ich bei Löw nicht.

1032. 5,5» Cicer imperatoris, Dj. 17, Dozv, p. 669.

1033. I)“, s.

1034. bMEL/w Salamandrus 48, Ga.; bei I. B. 1153 5Min».

1035. Salvia 4, Ga.
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HEILMITTELNAMEN DER. ARABER.

1036. cälw (vgl. Gl. Mond. 21) Zult, ziligo 13, Ga.; Sult, spelta,

Ser. 122; I. B. 1209. Den Zusatz unter bei A. 260, auch

ed. Bulak 440, hat hebr. 725 nicht.

1037. ätiiti» A. 225, ed. Bulak 389, hebr. 541 95:18:; Zulafe,

tybera (tubera) 24, Ga.; Tortue, K. 828 = 95,15.

1038. Salt hinter 621; ob für 8M?

1039. ‚au, s.

1040. Sararac (so), fel animalium, Ser. 449 (459).

1041. 5h», eine Verweisung auf steht nur in A. ed.

Bulak 382 am Ende des Art. L-‚lsfßw, nicht in ed. Rom 220; hebr.

520 (latein. spolium serpentis) verweist auf wm, gemeint ist n-n n. 290;

Zalcalhalhaya (so) 46, Ga.; Peau de serpent, K. 844 und noch ein-

mal 873; Salchalhaieth, spol. serp., Ser. 452 (462); I. B. 1210.

1042. J-ä-l ULM.“ Sultan algabal, Xalmia yo) algedi 2, Ga.;

I. B. 1216, 1395.

1043. A. 223, hebr. 535; Salk, bleta 30, Ga.; Bette, K.

836; w» Salt 251; Decka (!)‚ bleta, Ser. 148; I. B. 1206 (falsch 30.»

bei Sonrnmmnn 41). —— L. an drei Stellen.

1044. 55%» Chausse-trape, K. 845 = ,hanak‘, s. jedoch 316,

wo M; nach LECLERC kommt es sonst nicht vor.

1045. O99» A. 228, ed. Bulak 395, fehlt im Hebr. auch bei

FREYTAG und DOZY 671 oder 680; nach Dioskorides sollen es die

Syrer (Spinneweb) nennen. Ich vermuthe ein griechisches

Wort.

1046. M, s. Gl. Mond. 123; Quinquina und Rinde von

K. 810; 9:158 Salt 381 und hinter 581; I. B. 1705, 1879.

1047. (rumisch) für (mir, Dj. 33 b.

1048-

Celicon, azarkon 18, Ga.; sandix; bei DOZY 680

(so) minium.

1049. r» Semum oder Sensemum, Ali 117.

1050. )LiJ\ (w: Arsenic, K. 863 = (s), auch )L5J\ 5h); I. B.

1233, 1336.

1051. 5&1», s. Gl. Mond. 25; Syrisch „QM, Dj. 23; Sumac,

K. 315, türkisch Mjä; I. B. an vier Stellen.

Wiener Zoitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. XII. Bd. 7
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98 Monrrz Srnmsounnmnn.

1052. „St.“ A. 225, ed. Bulak 389, hebr. 542 1mm; Zamen 31,

Ga. (coturnia vel piscis); I. B. an drei Stellen.

1053. (Jasmin?), s. 5M.

1054. (Ein Wort?), rumisch, für Capill. veneris, Dj. 11.

1055. S.

1056. W Samsuccus, majorana 20, Ga.; I. B. 1230, 2100. —-

Zu L. 135.

1057. A. 226, hebr. 549; Zizä, iuiulen 18, Ga.; Sesame,

K. 618 = und J-S; das Oel heisst auch „m; Semsem,

sisamus, Ser. 86; I. B. 499, 1218. — L. 176.

1058. („Lebe 019i.» (Symphyton petraion), Zantalon 19, Ga.;

I. B. 1219.

1059. M A. 227, hebr. 550; Zamat (zamac, speeies piscis

salsi) 30, Ga.; Ser. 453 (463); I. B. 1222.

1060. die», wahrscheinlich verderbt aus Sambucus,

Jasmin; vgl. Zambach, Ser. 176, s. meine Erörterung in ‚Monats-

schrift‘, herausgegeben von BRANN und KAUFMANN 1896/97, S. 322, wo

meine Correcturen theilweise nicht ausgeführt sind.

1061. (Oel), s. Gl. Mond. 104, wo lies: Ser. 449 (459),

Menim uxaham (s. Salt 342; I. B. 1224. — L. 18.

1062. ALL:-

(gramen) Semeadie oder alcemene, Ali 169;

Zamana 21, Ga. ohne Erklärung; Souchet, K. 330 = Logyball;

I. B. 1227.

1063. 9,13).“ A. 228 (fehlen Punkte), 0,35).“ ed. Bulak 394,

hebr. 554 in-amb = 6,1“ 086;; mit J cuüpvtov, K. 868; I. B. an drei

Stellen; die Schreibung bei Sourunrmsn n, 57 berichtigt DOZY I, 689,

aber die vollere (9 für griech. u) ist an ihrer Stelle nicht berücksichtigt.

1064. W Simoule (grobes Mehl); K. 855.

1065. u.» ((3),) Sene, Ali 196 (umgestellt); Sene, K. 823 =

WM (= ‚die s. L. 384), auch u‘)? oder De» W; Salt 70; Sene,

Ser. 58; I. B. 1236.

1066. 59W ( Sunbedig, Dj. 34; Zandeyak, Zandegang

29, Ga.; I. B. 1241; DOZY n. 689 hat auch 53W.

1067. M» A. 225 etc. (vgl. Gl. Mond. 62 spica); Sebelum,
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 99

Ali 85; Zombal, spica 40, Ga.; Salt 354; Sumbel, spica, Ser. 52;

s. Vmcnow’s Archiv, Bd. 57, S. 97; I. B. an fünf Stellen. - L. an

drei Stellen.

1068. das.» (1.95 Dj. 9; Nard indien, K. 814 =„‚s1‚.„.\\

1069. U9)“ J-yäw Yeliti et Neriden, Dj. 9 b; Nard celtique,

K. 813 = M, auch ubgßl k» und 01-9.“ a5.

1070. „üyakw hat zwei Bedeutungen, als Gummi wird es mit

bJ-‚S (Bernstein, vernix) identificirt, als Mineral (sandaraca) ist es

auri pigmentum, arsenicum; ausführliche Nachweisungen in Gl. Mond.

159; dazu: Zandaroz, classa 87, Ga.; Sandaraque, K. 821 eine ‚re-

sine‘; I. B. 1238.

1071. gwhgyxäw (oder wtbgyxlw) Zandaricos, gallitritum 15,

Ga.; Sideritis, K. 871 = „M1 JS; I. B. an drei Stellen und eine

andere Art 1240.

1072. QMM Sandehacum, i. e. lignum indicum ((5040 >,=),

Ali 383; fehlt bei Fnnrrae.

1073. 063.1.» Chene, K. 839; I. B. 1244.

1074. de)“ Ol-gw Marrube, K. 840 = 0,1476}; I. B. 1245.

1075. M (rumisch), Ciutime (Cintime?) für x26, Dj. 42b.

1076. „X3“: Vinaigre, K. 857 = U)“, und J-S.

1077. (?) Assena, Ali 84.

1078. 09),“, s. Gl. Mond. 191, wo lies: Zurungen, ermodat-

tili 14, Ga.; dazu Suremia oder Sourenlanum, Ali 430, in 562: Sunte-

manum; Colchique, K. 816 = w)» ab“; Salt 8 {man (nach Löw

für ixjanin); I. B. an fünf Stellen.

1079. w,“ A. 221 falsch !, richtig ed. Bulak 384 und

hebr. 525; rad. Susani (i), Ali 413; Sus, Dj. 7b; Zuz (liquiritia) 17,

Ga.; Reglisse, K. 825 = wyw“ (3):; vgl. unter u)“; Sus, liquin,

Ser. 147; I. B. an drei Stellen, vgl. oben uwyws“ m»). — L. 378.

1080. w,» A. 220, hebr. 527 7861:, lat. 447, Plemp. 213; Sus-

sanum, Ali 201 und 294, Susamum, n. 234; Susan, Dj. 25; Zuzen,

lilium 38, Ga.; Susen, lilium, Ser. 189; I. B. an fünf Stellen. — Im

Index L., S. 489 ist S. 219 Äiww.

7*
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100 Monrrz Srnmscnnmnnn.

1081. O,L‚;_’w A. 223, L-„lß-‘iww ed. Bulak 387, pmpn hebr. 533

(lat. Sucutum), eine Art Sempervivum oder CUJ.

1082. O2,» A. 219, hebr. 511; I. B. 1282.

1083. 84,38». s. 84,84.

1084. A. 226 verweist auf ÄLÄ>; ‚Tisane d’orge, K. 837;

cm „wen, 31829 (31,49, I. B. 1255 und 2068.

1085. C)\)\)>\‚_\_w A. 220, C)\)‚\>L‚.» ed. Bulak 382, hebr. 52118118381:

(‚latein. pmrww‘); Ali 316; s. Q\)>\>L_w‚; O‘‚))L_}W Gomme, K. 862, LE-

onnno verweist auf Q\))>h»; Saderuam in ling. persica nigrum ca-

daha, Simon. Jan. 53‘: Sadeguaram sie scriptum est in 2. Canonis

Av., sed in arabieo saduria . . . Haliab. (Ali b. Abbas) scribit sade-

rudum in cap. de_ succis plant, ap. Ser. vero saderuam, ibique notifi-

eatur .. . medicina valde pelegrina.

1086. Seche, K. 874, ein Fisch (nach LECLERC ‚sall v1.3)‘);

bei I. B. viermal.

1087. J‘D ‘B oder a», Salt 328 für Cadmia.

1088. O‚)LM-:ff“ A. 223, ed. Bulak 386, hebr. 531 corrupt IWDRBD;

Cherris, K. 686 = nach LECLERC ein Irrthum bei Avicenna,

Daud und Abd al-Razzak; es ist Sissarum des Dioskorides; I. B. 1257.

1089. ‚QM A. 223, ed. Bulak 387 hat Q5134», hebr. 332 fehlt das

arabische Schlagwort, im Index ‘um, latein. mx-mw (im Text wwmw);

man K}; so auch K. 864 Cresson, wo noch 03,3}; das Wort fehlt

bei FREYTAG, auch in I. B., wenigstens unter jenen beiden Formen.

Simon Januensis f. 20: Corrat al hani (lies alhain, h für 2) vel planta

fontis, vel senetion, die Pflanze pupilla oculi ‚propter quam equi-

vocationem forte erravit translator Avicennae in 2‘, wo er pupilla

oculi anstatt planta fontis übersetzt. Die Ursache des Irrthums konnte

auch die sein, dass die Araber, wenn sie den Frauen schmeichelten,

sie ‚mein Augapfel‘ nannten; die Pflanze werde aber mit verdoppel-

tem r (3):?) geschrieben und gesprochen. Ders. 512 Pupilla oculi ap.

Avicennae est senation sed apud Arabes voeatur planta fontis et

eorat (lies corrat) alha (so!) quod est equivocum ad pupillam oculi

et plantam fontis, et in hoc erravit translator Avicenna ut supra in

eorath alha. Ein anderes Kapitel des Avicenna über dieselbe Pflanze
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 101

finde sich unter siunium (also las auch er Q9134»); vielleicht meine

er, wie Dioskorides, senectio, et dicit ibi quod est eruca maris;

Ders. 592 Sunium (so), nach Avicenna eorat (so) Alhani, id est

senation ut supra in pupilla oculi. ,Seneci0n‘ ist nach FREYTAG I, 75

fipzyspov, Qnbigfil. -— Vgl. Sium, bei L. 223, 225.

1090 Minium, K. 853 = Qfig)» und i—5)w\, auch

F“ 053)‘)-

1091. A. 221, ed. Bulak 384, hebr. 524 nväoxn; vgl.

wjw Salt 508 und 529, vgl. 318; 066674610; L. 36 und s. Ob Zimaeclata, in aliis Zurizaedacum, Ali 5

1092. Okw, S.

1093. ‚YMM Zinzambar 18, Ga., wofür Sen-

sanaubor bei Dj. 26; Sisymbriurn, K. 842; I. B. an drei Stellen,

ebenso L.

1094. 4T»\).=U\ Ensis corvi, dalbus 7, Ga.; I. B. an drei

Stellen, ebenso L.

1095. Bitume de Judee, K. 359 = ‚m9 ‚is (n. 476).

LECLERC fand diesen Ausdruck sonst nirgends.

1096. Oßigw Jusquiamus, K. 848 = I. B. 356, 1262. -

L. 289, 406. I

1097. tDyU Verbascum, K. 875 -—-=\;1y°9%l1nd)l.‚\hl\ ‚Im,

auch f)‘ ußba; I. B. an fünf Stellen. u

1098. arm-QM’ (Cinamomi), Salt 167.

1099. Salt 220 (Gartenart), Pinnugli?

1100. wohl das Richtige für w», s. dieses.

(Fortsetzung folgt.)

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Zur kurdischen Literatur.

Von

Martin Hartmann.

(Mit einer Tafel.)

JABA hat in seinem Recueil de notices et räcits kourdes (Pet.

1860) S. 8 fl‘. eine Notice über acht kurdische Dichter. Der älteste,

‘Ali Hariri, ist im Jahre 471, der zweite, Mela’i Djizri,1 im Jahre 556,

der dritte, Muhammed, beigenannt F eqii Teirän, im Jahre 777, der

vierte, Mela’i Bate, im Jahre 900, der fünfte, Ahmed Chäni, im

Jahre 1063, der sechste, Isma‘il, im Jahre 1121, der siebente, Serif

Chän, im Jahre 1161, der achte, Murad Chän, im Jahre 1199 d. F1.

gestorben.

Man hatte bisher keine Kunde von Handschriften, welche

Stücke eines oder einiger dieser Dichter enthalten. Da kam mir im

März 1896 durch Vermittlung eines Freundes aus Constantinopel eine

Handschrift zu, die einem dort lebenden Kurden gehören soll. Ich

sah alsbald, dass das nicht weniger als 542 Seiten von 21><14'8 cm

zählende Buch bedeutende Theile des durch die Nomenclatur bei

JABA angedeuteten Schriflthums enthielt. Gleich S. 2 zeigte die

Ueberschrift :

„444“ (5)11 ‚an 78:‘; u»

Man ist einen Augenblick im Zweifel, ob diese mit rother Tinte

geschriebenen Worte von derselben Hand herrühren wie der Text

der nun folgenden Qaside. Dem Schreiber war die auseinander-

gezogene Schrift des grösseren Ductus in dem Titel offenbar weniger

li-Nisbe zu der verstümmelten Form jizre (vgl. das äezre in meinem Bohtän,

S. 20). Die üblichere Form ist äezeri.
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ZUR KURDISCHEN LITERATUR. 103

gelegen als die zusammengedrangten Schriftformen in den Versen.

Eine sorgfältige Vergleichung der Buchstaben zeigt, dass die Ueber-

Schrift nur von derselben Hand geschrieben sein kann wie der Rest.1

Falsche Titelgebung durch einen Buchhändler ist ausgeschlossen.

Die Qaside, die bis S. 20 reicht, hat 128 Strophen zu vier

Versen im Versmass _ _ v_ __V_ mit Gemeinreim für Vers vier

und Sonderreim für Vers eins bis drei. Der Inhalt ist überwiegend

mystisch.

Es beginnt nun auf S. 21 der Diwan mit der Ueberschrift:

w am täss «A Jude“ M) da?) als

Er endet S. 222 mit der Unterschrift:

[sie] M‘ „ä Las‘ M.‘ v» „e? e‘

In dieser Sammlung nehmen folgende Theile eine Sonderstellung ein:

1. Wechselrede zwischen dem Dichter und einer anderen, als

mä/r bezeichneten Person, 19 Strophenpaare von 6 + 6 Versen im Vers-

mass v__„v___, S. 202—208. Das erste Strophenpaar führt

die Ueberschriften lui Jg»: und n» c_.)\‚=_-, die späteren sind nur

malä und mir überschrieben. Sofort dachte ich bei dem mir an den

Emir ‘umäol2 eddin, der Fürst von ‘(jezire war, als der Dichter dort

im Jahre 540 bekannt wurde. ‚Ce prince avait une soaur dont

Cheykh-Ahmed devint amoureux. Il composa en son honneur beaucoup

de ghazels et fit encore un divantche qu’on appelle le divan du

moullah de Djizra . . . . Plus tard Pemir Oumad ed-din voulant mettre

s Pepreuve Pamour platonique de Cheykh-Ahmed, lui offrit en ma-

riage sa soeur; Cheykh-Ahmed s’en excusa (par ce refus il prouva

que son amour pour la princesse n’avait pour objet que le merite,

1 Abgesehen von der vollständig identischen Form charakteristischer Buch-

staben, wie des alleinstehenden L5, scheint entscheidend der Umstand, dass die alif

und läm den auch sonst in Handschriften so beliebten Zacken am oberen Ende nicht

rechts sondern links haben, und dass dieser Zacken eine nicht gewöhnliche Form

zeigt. Eine eingehende Behandlung dieses Anhängsels der alif und lüm muss ich

Berufeneren überlassen, doch sei bemerkt, dass heute die Neigung vorherrscht, es

rechts anzubringen (s. z. B. die Schreibvorlagen des ägyptischen Unterrichts-

ministeriums, Kairo 1305, die Beiruter Jesuitendrucke und Anderes).

2 So hier immer für ‘imäd.
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104 MARTIN HARTMANN.

sans aucun egard aux sens).‘ (JABA, Recueil, ‘S. 8 f.) Das letzte

Strophenpaar lässt keinen Zweifel, dass der Gegenredner in der

That dieser Fürst ist. Es lautet:

„M53? o‘;—:‘ Ltd; ‘F; U‘)

M?“ ‘J delay 93 ulßßü C13’ crki’

Ä—-i.>.>\'3 n‘ m33 cJr-rre „w A.‘ L‚_3u‚..‚ 13.5.3 w)» (m)

33b.» 1.3, w U4; a. „Je-m; ‘JA 51.59.1. 153 ‚s „.10 „„us„

Der Dichter sagt: ‚Ich bin der Diener des mir ‘umädinfil der

Emir sagt: „äech alzmed ist uns Meister.‘ Wie in den Schlussstrophen,

scheint es sich auch in den anderen hauptsächlich um Lobhudelei

zu handeln.

2. Gespräch des figh-i-pairän und des ääch alzmed elfjezeri,

21 Strophenpaare und eine einzelne Strophe, jede Strophe hat sechs

Verse von meist sieben Silben, deren Versmass ich nicht sicher be-

stimmen kann, S. 208 bis 215; der ganze Abschnitt hat die Ueber-

schrift: l

69%‘ 9*‘ ob's!” MM“

Die Strophen sind abwechselnd überschrieben mit und 94°.

Natürlich denkt man bei zunächst an den Muhammed,

beigenannt Feqii Teiran, den dritten Dichter der Janifschen Liste.

Dass er im kurdischen Text dieses Stückes bei JABA olnb geschrieben ist, würde bei der Unsicherheit der kurdischen Schreiber

in Darstellung von Fremdwörtern nicht nothwendig ein Hinderniss

bilden, aber der Dichter Feqii Teiran ist im Jahre 777 gestorben,

seeh alzmed kann also nicht mit ihm ein Gespräch gehabt haben.

Es bleibt nur übrig anzunehmen, dass schon um 550 jemand den

gleichen Beinamen geführt habe, oder dass G) eine Personifi-

‘ Die Form des Namens befremdet nicht. ‘izz eddin wird ‘izdin und ‘azdin

(vgl. das darüber in meinem Bohtän S. 80, Anm. 2 Gesagte); zain eddin wird

zaidin u. s. f.
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ZUR KURDISCHEN LITERATUR. 105

cation‘ ist, die ‚Weisheit der Vögel‘, die hier redend eingeführt

wird. So viel ich von dem Inhalt der Verse verstehe, ist er rein

mystisch.

3. 17 Rubäfis im bekannten rubää-Versmass, S. 216—220.

4. Bearbeitung des ersten Gedichtes von Hafiz’ Diwan in der

Weise, dass einzelne Verse, in zwei Theile zerlegt, zu den zwei

letzten Versen einer achtversigen Strophe gemacht werden, S. 220

bis 222. Der ganze, diesen Stücken vorhergehende 'I‘heil des Diwans

(S. 21-202) besteht aus einzelnen Gedichten verschiedener Vers-

masse, unter denen ramal das beliebteste ist. Jedes Gedicht hat

am Schluss den tachallus des Dichters in der Form 9A oder „L4.

In Form und Inhalt der Gedichte sieht man sofort den engen

Anschluss 1\1Ialä’s an persische Muster. Die Bilder, die er gebraucht,

sind die aus Hafiz bekannten, und manches Stück dürfte sich ge-

radezu als Uebersetzung herausstellen. Die Sprache ist voll von

arabischen und persischen Wörtern, doch ist, soviel ich sehen kann,

die Diction echt kurdisch. Höchst bemerkenswerth ist, dass die

Sprache, die reines kurmäng’? ist, sich in keiner Weise von der Form

dieses Dialects unterscheidet, die uns aus früheren Arbeiten, nament-

lieh aus Chalidfs grammatischem Abriss und seinen Literaturproben,1

genügend bekannt ist. Sind die Gedichte, die hier unter dem Namen

‚Diwan des Mala‘ vereinigt sind, wirklich Erzeugnisse der ersten

Hälfte des 6. Jahrhunderts der Flucht, also mehr denn 750 Jahre

alt (und es ist kein Grund, eine Fälschung anzunehmen), so ist der

Schluss mit Sicherheit zu ziehen, dass damals eine ausgebildete

Schriftsprache für die Kurmäng bestand, und dass diese Schrift-

sprache sich durch die Jahrhunderte erhalten hat. Es ist sehr wahr-

scheinlich, dass zahlreiche Werke in ihr abgefasst worden sind, und

der richtige Mann wird sicher im kurdischen Alpenlande noch zahl-

reiche Bruchstücke dieses Schriftthums finden. Dass Alle, die je

unter Kurden gewohnt haben, über die entsetzliche Wirrniss der

Localdialecte klagen (vgl. z. B. Chälidi, hedije, S. 5, Z. 5), steht mit

‘ In jüsuf qlzjä’ eddin elchälidi, elhedüe ellzamidije fillugha ellcurdfie, Constanti-

nopel 1310.

7**
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106 MARTIN HARTMANN.

dem Gesagten nicht im Widerspruch. Auch im Arabischen ist ja

die Schriftsprache ein ganz selbständig neben den localen Dialecten

Einhergehendes. Diese Dialecte haben von allem Anfang an be-

standen und werden nie aufhören zu bestehen. Immerhin sind sie

im Arabischen mehr von der Schriftsprache beeinflusst worden als

im Kurdischen, wo Menge, Bedeutung und Verständniss des Schrift-

thums viel geringer ist. Andrerseits konnte sich im Kurdischen eine

einmal geschaffene Schriftsprache viel leichter intact erhalten: sie

war ein nur von einer kleinen Anzahl von Personen Geübtes, in

dieses Heiligthum drangen nicht Leute ohne Beruf.

S0 zeigt denn das Gedicht, welches die zweite1 Stelle in dem

Bande einnimmt, sprachlich genau dieselben Züge -— abgesehen von

den durch die Stilgattung bedingten Verschiedenheiten -—, obwohl

es 505 Jahre nach dem Tode Mala’s gedichtet ist.

Dieses Gedicht ist dasselbe, von welchem es in der Notice

bei JABA, Recueil, S. 9 f. heisst, Ahmed Chani habe in Bajazid,

wo er sich im Jahre 1000 d. F1. niedergelassen, ,un ouvrage en

vers, intitule: Mem-u-Zin‘ verfasst, dasselbe auch, von welchem

Socm, Kurdische Sammlungen, Uebersetzung S. 99 sagt: ‚Ein Exem-

plar des Gedichtes war in Dschesire vorhanden; der Eigenthümer

desselben, Namens Faqih ‘Amer wollte mir jedoch das Manuscript

nicht verkaufen.‘ 2

1 Die Qaside und der Diwan des Malä sind als erstes Stück der Hand-

schrift gezählt.

2 Ebenda siehe über die zwei Exemplare, welche JABA erwarb, und den im

Asiatischen Museum zu St. Petersburg befindlichen Auszug daraus, von welchem

Lnncn eine Uebersetzung gab. Das Werk Ahmed Chänfs, dessen Manuscript Socm

kurze Zeit in Händen hatte, hat er richtig als ‚alle Merkmale der kurdischen Ge-

lehrtenpoesie tragend‘ taxirt. Ueber sein Verhältniss zu der wichtigen, volks-

thümlichen Redaction, die Socm in seiner Nr. 31 gibt, kann ich sagen, dass beide

gar nichts mit einander zu thun haben. Eher lässt sich dem Volksepos im Dialect

von Bohtän — denn die Reste eines solchen liegen bei Soom offenbar vor -—— die

Redaction vergleichen, die von einem wenigstens ebenso wichtigen, leider nicht

vollständigen Manuscript geboten wird, das den Stoff im Dialect von Saugbulaq be-

handelt und in meinem Besitze ist.
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ZUR KURDISCHEN LITERATUR. 107

In Const.1 nimmt das Gedicht S. 224-403 ein. Es hat die

Ueberschrift:

95’ 69.) Jqnl 13g,‘ Darüber noch eine andere Ueberschrift, wohl von andrer Hand:

Das Gedicht ist eingetheilt in 51 Abschnitte, die durch roth ge-

schriebene, rein persische Ueberschriften von einander getrennt sind,

und die sehr verschiedene Länge haben.

Die Form ist einfach: Doppelverseim Versmass- _ v v _ v _ v _ __.

die mit einander reimen. Da das Versmass sorgfältig beachtet ist,

liegt hierin ein vortreffiiches Hilfsmittel für richtige Lesung des

Textes.

Die Sprache ist meist leicht und glatt dahinfliessend, dennoch

bietet das Verständniss nicht selten Schwierigkeiten, da Worte und

Wendungen vorkommen, die mit den jetzt vorliegenden Handbüchern

nicht zu erklären sind. Seitenlang liegt der Sinn klar vor, dann

kommen wieder öde Strecken. So verzichte ich auf den Versuch,

den Inhalt zinzugreben.2 Eine Herausgabe auch dieses Stückes ist

dringend geboten.3 Die Hilfe, welche dafür das handschriftliche

Material der königlichen Bibliothek in Berlin gewährt, ist äusserst

gering. SACI-IAU liess das Gedicht auf seiner Orientreise von einem

Syrer abschreiben; Resultat sind Ms. SACHAU 320 und 342; leider ist

nirgends ein Vermerk über die Vorlage gemacht. Der Schreiber,

der wahrscheinlich das Kurdische neben seiner Muttersprache, dem

Syrischen, erträglich sprechen konnte,4 war offenbar gänzlich un-

fähig, das Schriftkurdische Chänfs zu verstehen; er schrieb rein

mechanisch ab und dazu mit einer entsetzlichen Handschrift. Ist er

1 So bezeichne ich die Handschrift, um die es sich hier handelt.

2 Im Wesentlichen findet er sich schon bei LERCH, in den Zllelanges asiatiques III,

S. 242 fi‘.

3 Diesen Wunsch äusserte auch LERCH a. a. O. S. 254.

4 Wenn es Jeremias Sämir ist, so wird er den Dialect von Hakkäri (übrigens

eine sehr unsichere Bezeichnung) gesprochen haben, das ist aus Ms. SACHAU 250

zu schliessen (s. LIDZBABSKI, Neu-Aramäische Handschriften 1 S. xxv).
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108 MARTIN HARTMANN.

treu gewesen, so lässt sich mit Sicherheit sagen, dass seine Vorlage

nicht unbeträchtliche Varianten gegen Const. zeigt. Einige Male sind

ganze Verse da, die in Const. fehlen; SACHAU 320 hat öfters t im

Präsens, wo Const. d hat; im Ganzen ist die Schreibung mehr plene

als in Const, so (s, für 2, Q für e.» und dgl. mehr. Doch ist in

diesen Dingen SACHAU 320 nicht einheitlich.l

Nun finden sich daneben noch zwei Mss. SACHAU, 344 und 341,

welche den eben genannten 320 und 342 entsprechen’ und eine Um-

schrift und arabische Uebersetzung des Textes in syrischer Schrift

enthalten. Diese Arbeit rührt wahrscheinlich von demselben Mann

her wie die arabische Abschrift des kurdischen Originals, sie ist

gänzlich unbrauchbar und hat höchstens psychologisches Interesse,

sofern sie zeigt, was Orientalen, speciell Syrer, zu leisten im Stande

sind, wenn ihnen ein Gewinn in Aussicht steht. Der Mann machte

die Arbeit mit der grössten Unlust, aber er machte sie, d. h. er

übersetzte kümmerlich die einzelnen Worte ohne zu fragen, ob das,

was dabei herauskam, einen Sinn habe. Doch nein, zuweilen hatte

er Geistesblitze. Kapitel 4, Vers 23 lautet:

M’) nah, w» ‘.2:- Ls, Maß u‘: 0% >91’)

das ist übersetzt:

au) an Äeß o‘) .‚—»„-—=J\ .11» ‚M‘ A» w»

und dahinter ist vermerkt L3“), 13,»

Dem Dichter ist es nicht eingefallen, an die Russen zu denken,

äir-e-rüs ist ‚das nackte Schwert‘. Aehnlich hat der Schlaue in dem-

selben Abschnitt, Vers 39b, Deutschland hereingebracht. Der Vers

lautet:

02,45 94%)‘ Oßtf’ ‘km

Was macht Jeremias daraus?

o.‘ ‚alle (‚m L‘ )\.)cii...g

1 Was von SACHAU 320 gesagt ist, gilt auch für SACHAU 342.

2 Nicht ganz; SACHAU 344, Fol. 1a, Z. 1 ist gleich SAcnAU 320, Fol 4b, Z. 3.

i’ Das Versmass verlangt
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ZUR xnnmscnnn LITERATUR. 109

Fast möchte man glauben, der Mann habe sich eine kleine Bosheit

geleistet in dem Vertrauen, dass sein Auftraggeber nichts davon

merkt. Die Verse heissen einfach: ‚In dem Grade wie sie (die

Kurden) auf Tapferkeit eifersüchtig sind, in demselben Grade weisen

sie verächtlich gnädigen Huldbeweis zurück,‘ während Jeremias den

Dichter sagen lasst: ‚In demselben Grade ekeln sie sich vor Deutsch-

land.‘ Diese Pröbchen genügen. Die Verse, die grammatisch und

sachlich richtig übersetzt sind, sind seltene Ausnahmen.

Am Schluss des Gedichtes befindet sich eine Zeitangabe, welche

mit dem Todesjahr des Dichters bei JABA in Widerspruch steht.

Kap. 51, Vers 152-154 (S. 403, Z. 8—10) lauten so:

‚-——e 42., M; J)» (2335 ‚——e e‚<5 u» ,s\)‚i

o‘)L——‘ ‘bis 651% L5, OULA, m9; an...»

Verstehe ich die Verse recht, so sagt der Dichter, er habe drei

Jahre mühsam an dem Werke gearbeitet; als es aus dem Nichts

in ihm entsprang, war’s das Jahr 1061; jetzt sei er ins Jahr 64

gelangt. Nach JABA ist der Dichter im Jahre 1063 (auch der kur-

dische Text hat ‘w’ , ‚d? >) gestorben. Das ist ein Wider-

spruch, der durch die Angabe des Dichters selbst zu Ungunsten der

Notice JABA’s entschieden wird. Eine dritte Angabe aus dem Leben

des Dichters liegt vor bei Chälidi, hedye Nr. 279, wo gesagt wird,

er habe das nübär im Jahre 1094 verfasst. Diese Angabe wird be-

stätigt durch das tärich am Ende des nübär, über welches siehe

unten.

Das dritte Stück des Bandes ist ein medicinischer Tractat,

S. 404-410, mit der von fremder Hand herrührenden Ueberschrift:

äßjäil M a. „an .__‚.1‚i\ aus u»

Ueber den Verfasser mulzammad elarväsi scheint sonst nichts bekannt

zu sein. Doch wird diese medicinische Abhandlung von ihm in

Chalidfs hedije, S. 276, Z. 5f. unter den Prosawerken der kurdischen

Literatur erwähnt, die dort aufgezählt werden. Chalidi nennt sie

‚Jahn ‚Je u; WG)“ ‚es‘ u‘ au»,
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l 10 MARTIN HARTMANN.

Nr. 4, S. 412-452, ist das auch sonst bekannte nübär, das

arabisch-kurdische Glossar in Versen des Dichters von Mam-u-zin.

Es ist auch in der Notice bei JABA erwähnt, doch unter dem Namen

jl-H ‚S. Einen bis auf wenige Verse vollständigen Abdruck davon,

wahrscheinlich nach einer anderen Handschrift,1 enthält Chalidfs

hedäje, S. 279-292. Chälidi leitet die Wiedergabe mit einem kurzen

Vermerk ein, worin es heisst:

es ‚m; um „am“ erste um,» au.» [zafiasn iss] um,“ . . . .

am ‚man was, es,‘ „um; an. 2,_‚_,-2_‚\ „im, „um

(des) ‘Es: anan, (‚um m...» „Ami „a „aß „n;

Aus diesen Worten erhellt das Ansehen, das noch heute der Dichter

im Lande geniesst, und aus ihnen erklärt sich die Form des Titels

bei JABA, während Const. die von Chälidi als richtig bezeichnete

Form gibt. Als Zeit der Abfassung nennt Chälidi in dem eben er-

wähnten Vermerk das Jahr 1094. Woher hat er dieses Datum? Aus

1 Das lässt sich aus den zahlreichen Verschiedenheiten im Einzelnen ent-

nehmen. Hin und wieder geht vielleicht der Text ChälidPs auf Willkür zurück;

so heisst Vers 5b (Const., S. 412, Z. 7): u”), 914:; Chälidi hat dafür

S. 279, Z. 16: . . . 5 {S515} (‚#3 9,9. Ich möchte glauben, dass Chälidi das rümi

weggelassen hat, weil ihm die Bezeichnung der Türken mit diesem Namen (04,)

ist in der That = turc, ottoman, s. JUSTI-JABA, Dictionnaire) anstössig schien. Von

andern Abweichungen erwähne ich, dass die Abschnitte über die arlcän efislänt und

eFimän, die in Const. dem tärich vorhergehen, bei Chälidi ihm folgen; doch hat

Const. nur die ersten drei Verse des Abschnitts über eFimän bei Chälidi. Ebenso

fehlen in Const. die zehn Verse, welche Chälidi S. 293 unter dem Titel Cf.» Ar“ )l.aia_‚ll Übe) gibt. - Licht auf die Quelle, aus welcher Chälidi schöpfte,

wirft ein Vermerk, welchen Chälidi dem Abdruck des nübär und der ‘aqide Ahmed

Chänis S. 398 folgen lässt, und der in Uebersetzung so lautet: ‚Folgendes ist, was

unser Meister . . . . der Schech ‘abdalläh faidi (faizi) el multammedi elfiznaäri aus

der Stadt müä, naqäbendi von tariqa, ansässig in Constantinopel, gesagt hat, nach-

dem ich ihm die im Vorhergehenden mitgetheilten Dichtungen unsres Herrn Ahmed

Chäni elgjazari vorgelesen hatte, die nach seiner Tradition gegeben sind (wbo Lmä Äalxjl)‘ [folgen acht Verse]. Diese Worte sind zugleich ein Beweis, wie das

Andenken der nationalen Poesie der Kurden lebendig ist (vgl. auch die Aeusserung

des Faqih ‘Amer bei Socm, Kurd. Samml.‚ Uebers. S. 99, Z. 15). Es ist nicht der

geringste Zweifel, dass an den Hauptstätten der einstigen Kurdenmacht (fiezire,

bitlis, ilfird, bäjezid) und selbst in Stambul noch Schätze von ungeahntem Werth

zu heben sind. ‚
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ZUR KURDISCHEN LITERATUR. 111

dem tärich, den der Dichter selbst ans Ende gestellt hat (Chälidi,

S. 292 = Const. 452). Die Fassung des tärich ist freilich so ver-

schmitzt (ich gebe ihn in der Anmerkung1 nach Const.), dass er

eines Commentars bedarf, wie er sich auch in Const. am Rande findet.

Danach ist das Datum: Die vierte Stunde der zweiten Hälfte des

dritten Tages des sechsten Monats des Jahres 1094 d. Fl.

Das fünfte Stück, S. 453—467, ist die ‘aqide des Ahmed

Chani, die Chalidi, S. 294—297 abgedruckt hat, wieder nach einer

andern Haindschrift.2 Const. hat S. 467 unten folgenden Schluss-

vermerk: 09A ü.» Wl CA?’ u; JÄS o3 oqfih gäb (‚am

S. 468 und 469 sind ausgefüllt mit fremden Bestandtheilen.

S. 468 hat sechs persische Doppelverse von Nizami, S. 469 hat ein

türkisches Gedicht unter der Ueberschrift mit-i-äerälf.

Das sechste Stück, S. 470—-528, ist wieder ein lexicalisches

Gedicht unter dem Titel gül efsän, in der Art des nübäi‘, von äähm

chäm, einem, wie es scheint, sonst nicht bekannten Autor. Nach

Verspaar 3 und 4 des letzten Abschnitts hat das Gedicht 359 Verse

und ist im Jahre 1160 angefertigt.3

S. 529 ist leer.

S. 530-541 enthält ein persisches Gedicht über die Gestirne,

ohne Nennung des Verfassers und ohne Ueberschrift. Am Schluss

der Vermerk: 9,5.’ ÄSWJ (.3 Die Abfassungszeit geht aus S. 540,

Z. 4 hervor; es ist das Jahr 1159.

l

\> J,\ k5‚\__l‚>; „so „siäsgg ‚s‘ ,s\ „St; affgii

\> 3.2.2.; cum, g-‚w ‚iss/e; \‚ L5} 6,115; ‚iaux „n,“

c5);-——>. 93 s’; i5)L—ä ü}; >3 um

2 Von Abweichungen führe ich an Vers 13a, bei Const. Ob's‘ ‚S

ju-s 6, ‚Q3‘, bei Chälidi ‚um G), d» Quzfi; O5; ‚s; 2.143 a. E. Const.

Chälidi und so vieles Andere.

3

c I. L „w a4 p {w I , i, y h “a, ‘1/ e,

rL—a-’ A’: ‘evsßmw eL-M kß‘ wen?»

in a? „sei-In k}: ‚g „e „w, (es, Ssjei,‘ ‚i;

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



112 Msnrm Hsnrunnn. ZUR KURDISCHEN LITERATUR.

Die hohe Wichtigkeit des Manuscriptes ist unbestreitbar. Auf

den ersten 222 Seiten liegt ein Literaturdenkmal, das man kaum dem

Namen nach kannte, das älteste Zeugniss eines in Europa bisher

unbekannt gebliebenen Schriftthums, in einer sorgfältigen Wieder-

gabe vor. Neben ihm verschwindet der Rest des Inhalts. Bei der

Schwierigkeit, welche das Verständniss kurdischer Texte noch bietet,

wird es sich empfehlen, den Diwan des Malä in photomechanischer

Reproduction allgemein zugänglich zu machen. Eine Probe von solcher

ist hier beigegeben. Es ist dazu die Seite gewählt, welche durch die

Nennung des mir ‘umädin eine besondere Bedeutung hat (s. oben,

Seite 104).

Kurz vor Empfang des Revisionsabzuges erhielt ich Nr. 1-—5

der in Kairo von Miqdad Midhat Bek, Sohn des verstorbenen

Bedrchan Pascha, herausgegebenen kurdischen Zeitung Kurdistan.

Hat das Blatt als erstes seiner Art schon an sich Interesse, so mehrte

sich meine Befriedigung über die auf meine Bestellung mit Pünkt-

lichkeit erfolgte Zusendung noch, als ich sah, dass von Nr. 2 ab jede

Nummer ein Stück von mam u zin (s. oben, S. 106 ff.) bringe. Nach

Nr. 2, S. 4 befindet sich in den Händen Miqdad Midhat Bek’s auch

eine arabische Uebersetzung des Ganzen, die gewiss besser ist als

die oben, S. 108, besprochene. Auf die Häufigkeit von Handschriften

lässt eine Notiz in Nr. 3, S. 3 schliessen, wonach der im vergangenen

Jahre gestorbene Hagi ‘Abdelqadir aus Süra1 das ganze Gedicht mit

eigener Hand abgeschrieben hat. Leider scheint dem kurdischen

Blatt nur ein kurzes Leben beschieden. Mit Nr. 5, vom 4. Juni d. J .,

ist es eingestellt. Es ist in der Türkei verboten, und jeder Kurde,

in dessen Händen es angetroffen wird, wird schwer bestraft.

1 Der Dialect dieses Ortes scheint Eigenthümlichkeiten zu haben; es wird

gesagt, ‘Abdelqädir habe in Kurmängi gedichtet, seine Sprache sei aber die von

Sürä gewesen.
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Visal und seine Söhne, eine Dichterfamilie des

modernen Persiens.

Von

Dr. Alexander von Kegl.

Eine Dichter-Familie ist keine seltene Erscheinung im Osten,

wo die ganze liberale Erziehung der Jugend sich hauptsächlich auf

das Studium der classischen Poesie gründet. Es kommt da oft genug

vor, dass Vater und Sohn sich der edlen Kunst der Versmacherei

befleissigen. Dabei spielt auch natürlich die Vererbung der poetischen

Anlage vom Vater auf den Sohn mit.

In der persischen Literatur unseres Jahrhunderts ist die am

meisten bekannte Poeten-Familie die der Visals. Der Vater Visal

gehört wohl zu den hervorragendsten Grössen des iranischen Parnasses

neuerer Zeit. Mit einer immer seltener werdenden Virtuosität be-

herrscht er die schöne Sprache seines Heimatlandes. Er hat sich als

Ghazeldichter bewährt und in der allgemein beliebten Versart der

Perser im Meßnevi nach den übereinstimmenden Urtheilen der Zeit-

genossen Vortreffliches geleistet. Ueber seinen Lebenslauf kann man

nur wenig aus den verschiedenen modernen Teökerehs erfahren.

Nach der nachlassigen Gewohnheit der persischen Literaturhistoriker

hat man selbst ein so wichtiges Datum wie es sein Geburtsjahr ist,

unaufgezeichnet gelassen. Visals eigentlicher Familienname war Mirza

Safi, aber im gewöhnlichen Leben hiess er kurzweg Mirza Kucuk,

d. h. der kleine Mirza.

Dieser ist gewiss als ein Kosename des Dichters zu betrachten,

dessen ausserordentliche Schönheit einen Gegenstand der Bewun-

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 8
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114 A. v. KEGL.

derung seiner Bekannten und Verwandten gebildet hat. Visa], d. h.

‚Vereinigung‘, war sein Tazallus oder Dichtername. Manche Voll-

kommenheiten besitzt er —— so charakterisirt ihn Rizä Kuli Xän —

und in allen diesen Vortrefflichkeiten ist er ein tadelloser Meister.

In erster Reihe kommen seine arabischen und literarischen Kennt-

nisse, dann seine wohlklingende Stimme und sein gefälliges Aeussere.

Dazu kann man noch rechnen seine Tugenden und guten Eigen-

schaften. An letzter Stelle seiner Aufzählung der Vorzüge unseres

Autors erwähnt noch Rizä. Kuli Xän, dass er alle Schreibarten schön

zu schreiben versteht (diger inkih hemeh xutzit X725 mi nigrired)‘

Visäl War religiös gesinnt und ein Schüler des berühmten Hagi Mirza

Abüllgasim gewesen. Poetenruhm war ihm früh genug zu Theil ge-

worden. Nach Seid 'Alis kaum glaubwürdiger Erzählung in seinem

Subh i Gulsen war Visals Berühmtheit so gross gewesen, dass einige

in Schiräz angekommene Europäer, welche seine ausserordentliche

Fähigkeiten erkannt hatten, ihn mit dem Versprechen eines monat-

liehen Gehaltes von fünfhundert Rupien nach Indien zu locken ver-

sucht hätten.

Visal wäre geneigt gewesen das Anerbicten anzunehmen, und

die Europäer hätten ihn schon bis Abuschir gebracht, als die Prinzen

von Teheran dies erfahren und den emigrirenden Poeten mit nach-

l geschickten Eilboten zur Rückkehr bewogen hätten. Dann wurde

dem Dichter eine jährliche Summe aus der Staatscasse bewilligt.

Was an diesem Berichte wahr sein mag, lässt sich nicht ermitteln.2

In der Hauptstadt war Visäls Haus ein Sammelplatz der dortigen

Schriftsteller und Pietisten. Es fehlten aber dem Dichter keineswegs

die Neider und Feinde. Während seines Lebens wurde sein Talent

1 Rijad ui-‘arifin, S. 337.

“M; 055g da)“, swjjlfiäbj) efalgjl dass

b_ Uwe (‚im J-‚eliä w); \„\ „_ „neu jfla ,-\ )\,.eL@ ‚m3„ mit,

1? U2‘ JW‘ chi-r ‚e: 0-5 M35’ n“ W aber’. dies‘: w.‘ äw

„i. 335.-‘. ,-\ Agytaän M), .).‚Ä‚‘J.=L\>J_3_ Jesus, zu‘. ‚e M»)?

0 .. - L“)

Subh i Gulsen (Schähdschihän 1295), S. 591.
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VIsÄL UND sann: SÖHNE ETC. 115

und seine poetische Thätigkeit nicht so allgemein gepriesen, wie es

später nach dem Tode des Dichters der Fall war. Darum citirt am

Ende seiner Lebensskizze Visäls Rizä Kuli den bekannten Vers:

‚Es ist eine sonderbare Gewohnheit, dass die Zeitgenossen dem Le-

bendigen die Todten vorziehen. Bis alle die 'I‘refflichen den Geist

nicht aufgegeben haben, werden sie sich vor der Kritik und den

Schmähungen der Thoren nicht retten können.‘1

Visal starb nach Riza Kuli Xäns Mittheilung im Jahre 1845

(1262). Er war kein Polygraph gewesen wie so viele seiner Zeit-

genossen. Neben seinem Diwane hat Visal Vaxsis unvollendet ge-

bliebenes Meönevi Ferhad ü Sirin beendet und ein längeres Gedicht

Bezm i Visäl verfasst. Auch als Uebersetzer war er thätig gewesen;

so hat er Zamaxsaris ‚Goldene Halsbänder‘ aus dem Arabischen ins

Persische übertragen.

In der Sammlung seiner Gedichte befinden sich schöne, ganz

im Stile der guten alten Poeten geschriebene Verse. Zuweilen mögen

ihn wirkliche Erlebnisse inspirirt haben. So z. B. wenn er sich in

einem Gedichte über das lange Ausbleiben seines Dichterlohnes be-

klagt. ‚Das Jahr ist schon zu Ende und noch keine Spur des Gehaltes.

O weh mir, dass ich dies Jahr das Gesicht des Weines nicht sehen

soll. Man hat mir während der Regierung des Fürsten Wein und

Leckereien versprochen. Von der Geliebten, die ihr Antlitz von mir

abwendet, will ich nichts mehr wissen. Ramazan ist schon vorbei

und alle die anderen Genossen haben sich mit Wein gesättigt. Aber

Niemand war, im Stande gewesen sich an dem Wohlgeruche des

Bratens aus unserem Hause zu laben. Man sagt, ein Gewisser hat

mit Wein sein Zimmer eingeheizt. Er war eben im Begfiffe das

Mangal anzuzünden als er bemerkte, dass es bereits angezündet sei.‘

‚Es ist wieder jene‘ Moschee, Fasten, Beten und die Frömmig-

keit an der Tagcsordnung. Wie kann ich jetzt das Wirthshaus be-

suchen? Womit kann ich die Kälte des Winters bewältigen? Diese

Kutte möchten wir gegen ein Glas Wein eintauschen. Im Falle

1 Rijad ul-‘arifin, S. 338.
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116 A. v. Knen.

würden wir die Kutte und das Buch (nämlich den Koran) veräussern.

Was bliebe uns dann übrig, wofür wir Holz für die Winterzeit kaufen

könnten?‘

‚Trotz all dieser Umstände, welcher wir gedacht haben, o Visal,

hat den Schlüssel zum Schlosse des Kummers nur der Herrscher

der Welt in seiner Macht. Möge er darum grünen und Früchte

tragen. Bei ihm ist stets das Erfüllen meiner Hoffnung, zu ihm er-

heben sich immer meine flehenden Augen.‘1

Politische Tendenzgedichte findet man selten bei den Orientalen.

Die meisten Schriftsteller und Poeten stehen der Politik ganz fremd

gegenüber. Nur in der allerneuesten Zeit beginnen sie sich nach dem

Vorbilde der Abendländer für die Sache ihrer respectiven Nationali-

täten zu begeistern. In Visäls Diwan ist ein solches politisch gefärbtes

Gedicht enthalten, wo der Autor seiner Entrüstung darüber beredteu

Ausdruck verleiht, dass sein gottlos gewordenes Vaterland von den

Russen besiegt und erniedrigt worden sei.

J——.>_> 3)‘? C.) öl

J—3>‘> am‘ 4.3.‘ y ‘M: u‘)

M‘? es r» ab?’ w

\)J>)‚S. a) OL/an)

L_„i._.s6„_\..3.sin,-\ L,....s

w) h)?‘ o5‘ W

0...?) öj/‚ig Cnwl’;

5&5: ‘M; o‘: ‘i’; o‘: e?“ e; 5‘?

aßtivä 9.5.) 3,

ö-rs «ab; ‘E? um} du)“ e‘)

er‘ 5‘ ßllxs’)

es; cum; ‚e j‘ #219’

w‘ wesw es w de‘ des A5 es» am e}?

\)—_c‚olk5‚)(‚%,€jlc3%fifi >gmmßw)fi‚jawjw>lg

In der Teheraner Ausgabe sind die Seitenzahlen nicht angegeben. Darum habe ich

es unterlassen, hier die Seitenzahl zu bezeichnen.
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VIsÄL UND SEINE SÖHNE ETC. 117

‚Sprich, weshalb ist die Fahne des Islams umgestürzt worden?

Erkläre es, ‘warum sind Russlands und J emens Heere eingebrochen?

(Wörtlich: Sage, warum haben Russland und Jemen auf die Trommel

geschlagen?) Warum ist Iran verödet? Darum, weil der Glaube hin

ist. Warum ist das Volk vernichtet? Darum, weil der Russe an-

gekommen ist. Weswegen ist der Pfad des Ahmedisehen Gesetzes

verborgen? Was ist die Ursache, dass der Stern der DschaTarischen

Einrichtungen verfinstert worden ist? Dies ist nicht das Gesetz des

Propheten, es sei denn, dass man es verlassen hat. Dieser ist kein

rechter Weg, es sei denn, dass er verwischt worden ist. Ein Wunder

wäre es, wenn am paradiesischen Baume Höllenfrüchte wüchsen.

Sonderbar wäre es, wenn aus dem Ei des Pfauen ein Sperling zur

Welt kommen würde. Wenn der Rosenkranz zum Betrug dient, dann

ist der Gürtel (Symbol der Christen und Juden) willkommen. Wenn

die Moschee ein Gegenstand des Spottes ist, dann ist ihr die Glocke

vorzuziehen. Was für ein Glaube ist es? Was für eine Secte? Was

für ein Volk? O, ich könnte mich schämen.‘

‚Alle sind gestörten Geistes, alle sind Heuchler und sammt und

sonders Betrüger. Der Gürtel ist besser als der Rosenkranz, den

man aus Heuchelei umhängt. Die Glocke ist besser als der Ruf zum

Gebete, der wegen des Betruges des gemeinen Volkes erschallt.

Weniger als die Maus ist ein Löwe, den du aus Papier verfertigst.

Schlimmer als der Unglaube ist der Glaube, den du aus Heuchelei

annimmst.‘ 1

1

Lasst-r}: u?) aß‘)? 4%)‘ “Ä? W39‘ v“? 475‘ Ph‘ Q4‘) “>35.

L‚.„„\‚.\ Aißljlaojyxagkhdäanlfi Unsinn) aij\)‘\o\fijo\fi\

weg‘ csßie- 013V‘! “Es: w?‘ er“ h‘? Whe-

u.„.s.„sußie._>„a.i„.„s\,asoi_\ a; „awgusu wer», U’; ddvildd

w:k—l= „im w“? ‘f? u——-—-’.9L’ 45-?) v3} w‘? wrßß h» ww‘ 5‘ ‚\—->5}@> ‚am?‘ y 5‘ M” w?“ 1M)“ 6)} M: 4.3 9". HI‘? 6&9.‘ W Ä?) „Ö“ o9.’ w,_3l.3 A; A’: „(saß AS L-)\'>\ O\)\ )L.___3_5 A? s)L_(‚x..“.‘‚\ A5 M")

w—-—“ 5‘ 6:1; d‘ es» H». r“) »'\—‘\‘ 5‘ 65b» A‘ tsnß ‚es‘ Lilie‘
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118 A. v. Knon.

Den grossen Meister des Lobgedichtes Enveri hat Visäl gründ-

lich studirt und in einem Verse seiner Gedicht-Sammlung ahmt er

ein wohlbekanntes Eulogium des Pferdes1 von ihm nach.

‚O du, dessen Lauf den Sternen am Himmel den Vorrang weg-

nimmt! Der Wind beklagt sich über dich wegen deiner Eile. Die

Erde beschwert sich über deine Standhaftigkeit. Deine Stützen (d. h.

Füsse) sind härter als das Eisen. Weicher als das Hermelin ist dein

Leib. Du tanzest ohne Musik und Harfe. Ohne Wein und Klug bist

du berauscht. Du bist kein Mond, dass dein Huf sein Hufeisen zur

Höhe des Himmclsgcwölbes emporschleudere. Wenn du springst, be-

trachtest du die Gerstensamen der Milchstrasse als deine Gersten-

portion. Dein Huf setzt die Erdenkugel gleich einem Spielball in

Bewegung. Mittels deiner Flinkheit und nicht wegen deiner Mager-

keit bist du fähig durchs Nadelöhr zu gehen wie der Faden. Du

verlierst da kein Hufeisen, wo der Schimmel der Weisheit erlahmt.“

Nach dein Vorbilde Häfizs und so vieler anderer classischen

Poeten Iräns singt Visäl oft das Lob dIer Trunkenheit und des Wein-

genusses. Mit der Grundbedeutung des Wortes xardbat ‚Schenke‘,

eigentlich so viel als ‚Ruine‘, spielt Visal an einer Stelle seines

Diwans: ‚Ich kann mich nicht genug darüber wundern, dass auf so

starken Grundsteinen die Ruine (nämlich das Wirthshaus) ruht und

obgleich alle ihre Bewohner Ruinirte sind, das Haus feststeht.‘

1 Enveris Gedicht be innt . ‘i ' . ‚ - \ Kulliiät Tabriz 1277,
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VIsÄL UND SEINE SÖHNE ETC. 119

‚Derjenige, welcher die Thüre des Weinhauses dem Publicum

geöffnet hat, der hat damit die Pforte der Ewigkeit den Zeitgenossen

zugänglich gemacht. O, mein Gott, was für ein Wasser mag im Wein-

kruge der Schenke sein, dass jeder, der etwas davon gekostet hat,

den Tadel dem Winde gleich bei seinen Ohren vorübersausen lässt?

Ich will mein Herz an die Locken der-Mundschenken binden, weil

jeder frei ist, der in diese Schlinge gerathen ist. Wenn ich mich

aus dem Kloster in die Schenke begeben habe, so wisse, dass dies

kein nutzloses Thun ist; es steht ja aufrecht die Ruine (od. Schenke)

des Glaubens.‘

‚Die Welt besteht nicht aus lauter Freude und nicht aus lauter

Unglück. Aus einem Bauche sind ja die Ruhe und die Mühe ge-

boren. Was soll ich mich bekümmern, der den Gebetteppich für die

Locken und das Muttermal hingegeben. Noch Niemand hat ja gefehlt,

dem die Liebe die Meisterstelle vertreten hat. Glaube ja nicht, dass

wo es Kummer gibt, da kein Tröster sei.‘

‚Jedermann der an Liebesgram leidet ist ja herzensfroh — rufe

Visäl zu dir und fürchte dich nicht. Und wenn mein Rivale dich

fragen sollte, sage ihm, er ist mein Bettler.‘1
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In einem anderen Verse zieht Visäl den Wein der unnützen,

eiteln Gelehrsamkeit vor. ,Steh auf und lass’ uns das Buch der

Wissenschaft für Wein verpfänden, damit wir den Kummer verkaufen

und den Grund der Freude legen können. Alle diese angeeigneten

1
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120 A. v. KEGL.

Es ist

besser darum, dass wir uns bemühen einer schöneren Geliebten hab-

Kenntnisse haben es nicht vermocht das Herz zu läutern.

haft zu werden. Eine Flasche ohne Wein ist wie ein gehirnloser

Kopf. Unser Kopf ist voll Gehirn und wir füllen mit Wein das Glas.‘1

Die Eigenschaften der Schrift verherrlicht Visäl in einem

Gedichte mit der ganzen Pracht von ausgesuchten Gleichnissen. ‚O,

du Kind des Gemüthes! O, du Schatzhaus Gottes! Du bist die Perle

des Herzenoceans und der Stern am Himmel der Seele. Das Lebens-

wasser bist du und die Dunkelheit umhüllte dich. Ein rubingleiehes

Gesicht bist du, verborgen unter dem schwarzen Muttermale. Vom

Throne Gottes bist du anfangs herabgestiegen und wieder erhebst

du dich dahin mit Hilfe des Boraks, des Gemüthes des Wortkenners.‘

‚Du bewirkst die Freiheit, du bist die Vertreiberin des Ueber-

drusses. Du bist der Grund der Zufriedenheit des Propheten mit Hasan.

Du bist der Ersatz für das Wasser der Reben im Gemüthe des Ge-

bildeten. Zu deinem Bauer ist das Gemüth des Gelehrten geworden.

Du stammst von der Feder, aber du bist wie Zucker. Du bist ein

Sprössling des Charakters, aber von Natur bist du dem Leben gleich.

Schwarz ist dein Zeichen wie das der Abbassiden. So wie der Himmel

voller Sterne ist, so hast du das Papierblatt gemacht. Der Name

des Königs glänzt gleich einer leuchtenden Sonne unter ihnen.‘2
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Zuweilen philosophirt er so in einem Gedichte, wo er die un-

erforschliche Natur des Menschen schildert: ‚Dieses Wunderding,

welches du Mensch nennst, leichter Weise kann man ihn unmöglich

ergründen. Jeden Tag hat er eine andere Art der Naturanlagen.

Augenblicklich wechselt er seine Eigenschaften. Einmal ist er wie

ein Engel, eine andere Stunde darauf ist er dem Teufel gleich.

Manchmal ist er so riesengross, dass es ihm in der Welt an Platz

gebricht. Dann wieder hat er eine so winzig kleine Figur, dass wenn

er sich in Bewegung setzt, die Oberfläche eines Atomes ihm wie ein

allzugrosser Platz vorkommt. Einmal ist er so zärtlich liebend gegen-

über seinem ärgsten Feinde als es die Mutter istgegen ihr eigenes

Kind.

Freunde wie die eines blutdürstenden Feindes.

Ein andermal ist seine Rache gegen seine Brüder und

Zuweilen hast du

Gelegenheit von ihm eine Arznei zu empfangen, ein andermal siehst

du die von ihm dir zugefügte Wunde. Einmal nimmt er mit Dank

statt mit Fluch die Beleidigung an, ein andermal ist sein Fluch

der Preis der ihm erwiesenen Wohlthat. Seine Thaten sind immer

einander entgegengesetzte Extreme darum, weil die Elemente seines

Körpers sich gegenseitig befeinden. Er ist nur ‘deshalb geneigt zum

Unglauben, weil es seine Bestandtheile so mit sich bringen. Du kannst

ihm wohl hundertmal das Schwert auf den Nacken legen, das

Schwert wird ihn nimmer zum Gläubigen machen — o, wenn einmal

seine windigen und feurigen Elemente den Unglauben benöthigen —

wie könnten ihm dann seine wässerigen und erdigen Bestandtheile

den Glauben beibringen?‘l
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122 A. v. KEGL.

Als Visals am meisten gelesenes, grösseres Werk kann man

dessen Ergänzung zum Me0nevi Ferhad u Sirin von Vaxsi bezeichnen.

Dieses Werk ist schon mehrmals mit dem Gedichte Vaxsis litho-

graphirt worden. Die orientalischen Leser rühmen ihm nach, dass es,

was poetische Schönheit anbelangt, seines Vorgängers Dichtung über-

treffen soll. —- Im ersten Gesange entschuldigt sich Visal, dass er

statt eigener Leistung das Gedicht eines anderen Poeten zu Ende

geführt hat. ,Ich schäme mich nicht dieshalb, dass der Gegner gesagt

hat, ich hätte die Rose aus dem Garten anderer mir angeeignet. Die

Liebe hat das Herz so in die Enge getrieben, dass es sich unmöglich

an Ehre und Namen halten kann.‘1

Der Dichter tröstet sich damit, dass sein Werk, obgleich nicht

von ihm begonnen, dennoch auf eine Art der Originalität Anspruch

machen kann. ,Was brauche ich meinen eigenen Tisch mit Gedeck

zu versehen‘? An der Tafel der Fremden (wörtlich: der Menschen)

esse ich mein eigenes Brot.‘

Ferhäd, der Hauptheld der Dichtung, wird als ein mit über-

menschlicher Kraft ausgestatteter Riese geschildert. Einmal hat er

aus lauter Liebe seine angebetete Sirin sammt ihrem Reitpferde auf

die Schulter genommen und so sie alle beide, Ross und Reiterin,

fortgetragen.

‚So wie die Mondenantlitzige auf ihrem Pferde sass, so hat sie

jener Bergahnliche auf die Schulter gehoben. Es nahm sich dort auf

dem Sattel das Mondgesicht so aus wie der Mond, welcher sich über

den Gebirgsspitzen zeigt. Mit Behendigkeit trug er dann die Herz-
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VIsÄL UND SEINE SÖHNE ETC. 123

erleuchtende fort und wurde so in Geschwindigkeit ein Lehrer des

fuchsrothen Pferdes. — Du, der du es nicht weisst, was die Stärke der

Liebe ist, läugne es nicht sagend, dass dies nur Thorheit sei. Wenn

du behaupten wolltest, dass die Merkzeichen der Liebenden die

Magerkeit und die Schwäche des Körpers bilden - kein Liebhaber

kann so etwas sagen; und wenn er es sagen sollte, so ist er eben

kein echter Liebhaber. Wem solch’ eine Last wie die der Liebe auf

dem Herzen liegt, dem ist es leicht, das Fuchsrothe zu tragen. Nicht

jeder Liebhaber ist abgeschwächten Leibes. Es gibt auch solche,

denen der Liebeskummer wohl bekommt.‘1

An einer Stelle seines Meßnevis entschuldigt sich Visäl, dass

er Ferhäd nach dem Beispiele Nizämis nicht tödten lassen kann,

weil sein Protector gleichen Namens ist (merd öün xosrev Ferhäd mim

est - eger Ferhäd kuä bdäem Zzeräm est). Vierzeiler hat Visäl wenige

geschrieben; in seiner Gedichtsammlung ist diese von den Persern

so geliebte und cultivirte Versart kaum vertreten. In einem geisselt

er den Geizigen: ‚Man kann den Herrn unmöglich für einen Anbeter

des Goldes halten. Sein Naturell ist ja feindlich gesinnt gegen das

Gold, weil er alles was an Gold und Silber in seine Hände kommt

mit schwarzer Erde bedeckt.‘2

Vier Söhne Visäls haben sich in der Poesie die Sporen verdient.

Alle vier waren von ihrem Vater in die Dichtkunst eingeführt und

darin unterrichtet worden. Diese sind mit ihren Dichternamen Vekä-r,

l
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124 A. v. KEGL.

Tauhid, Hekim und Däveri. Die vorzüglichsten unter ihnen sind

Vekär und Tauhid. Vekär, oder mit seinem eigentlichen Namen

Mirzä Ahmed, war der älteste Bruder. Nach dem Tode seines

Vaters unternahm er, um sich zu zerstreuen, eine Reise nach Indien.

Ein ganzes Jahr brachte er in Bombay zu, wo er sich mit dem Ab-

schreiben der Meönevis von Dschelal ed-Din Rümi beschäftigte. Diese

Beschäftigung mit dem grossen Mystiker soll ihn erst für die Poesie

empfänglich gemacht haben. Der Statthalter von Schiraz, Firüz

Mirzä, rief ihn wieder aus Indien in seine Heimat zurück. Später

siedelte er nach der Hauptstadt Teheran über, wo er Hofpoet Nasred-

Dins wurde. Rizä Kuli, der ihn persönlich gekannt hat, rühmt seine

Gelehrsamkeit und sein Poetisches Talent. Vekar ahmt gern die

grossen Sufi-Dichter des classischen Zeitalters nach. Neben Rümi

hat er besonders Senäi gründlich studirt. In einem dialectischen

Verse schreibt er ganz nach der Weise Senäis und beginnt wie es

sein Vorbild thut, in arabischer Sprache sein Gedicht. ‚Wenn du ein

angenehmes Leben führen willst, dann geize nicht, sei nicht gierig und

beneide ja Niemanden um die Güter der Welt. Der Araber sagt: Wenn

du willst aus Klugheit und Verständniss, dass dein ganzer Lebens-

lauf vom Anbeginn nach Herzenswunsch seinem Ende entgegen

gehe, dann rotte die Wurzel des Neides aus und mache den Geiz

ja nicht zu deiner Gewohnheit. Nach der Art der Klugen sollst du

dann mit der Axt auf die Wurzel der Begierde schlagen. Wenn du

dich dem Neide hingibst, dann überlieferst du dich selbst der Strafe

Gottes. Wie ein Blinder besteigst du die Folterbank. Falls du den

Geiz auf dich bürdest, dann ist dir heute das Schicksal der Elenden

und morgen die Verantwortlichkeit der Reichen zugesichert.‘

‚Wenn du der Begierde huldigst, erniedrigst du dich damit

und machst dich verächtlich. Aus Habgier entsteht der Schmerz und

aus Genügsamkeit, o mein Freund, die Seelenruhe.‘1

1
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Ein empfangener Brief hat den Dichter zu dem folgenden Ge-

dichte veranlasst: ,Allah segne dich, o du Freude gewährender Brief!

Heil sei dir und sei gegrüsst! S0 hehr und erhaben bist du wie der

Flügel des Engels. Dein Wohlgeruch kommt dem der Locken einer

Huri gleich. Du bist kein Brief, sondern ein tiefer und weiter See,

worin Muscheln sind mit Edelperlen angefüllt. Das Ohr ergötzen

deine schönen wohlklingenden Sätze in solcher Weise wie die Psalmen

Davids und die Melodien Nekias (Nekia war ein berühmter Sänger

Xosrev Pervizs). Wie dem Schiiten der Namenszug des Mehdis

und dem Christen das Evangelium des Lukas, so gefällst du mir.

Wie der Sterndeuter schätzt die Schriften des Hermes und wie der

Verarmte die Länder eines Darius, so bist du mir werthvoll. Du

bist gleich dem glänzenden Weine im Becher des Zechers. Gleich

der schönen Geliebten in den Armen ihres Liebhabers bist du.“

Die Liebesgedichte Vekars sind meistens nach der Schablone

der Alten verfasst und weisen nur wenige Originalität auf. Der

Autor des Subh i Gulsen theilt als das gelungenste derselben das

folgende Gedicht mit: ,Haben die wilde Rose und Jasmin die Schön-

heit deines Gesichtes? Sie haben es nicht. Hat der Moschus deinen

angenehmen Duft? Er besitzt ihn nicht. Weisst du es, wie mich

schlägt die Hand des Kummers? Dir ist es unbekannt. Ob Schirin

Lt“)? M9”? MD)’ äjlvül >95‘ C9.’- Cä-w“? A53) 6)‘): M

man ,—\ .i_—,\,'= „\ u; („P ,-\ u. 6>,3„‚>„\‚a„fl‚s„>,2 („b-kg („kg

1
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x
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126 A. v. KEGL.

vom Zustande des Bergzertrümmerers weiss? Sie weiss nichts davon.

Hat je der Himmel eine so wunderbare Figur wie die deinige ist

geschaffen? Er hat solche nie gebildet. Besitzt der Gärtner eine dir

gleiche silberne Cypresse? Er besitzt keine solche. Fragt der glück-

liche Reiche jemals nach dem Armen? Er thut es nicht. Kümmert

sich solch blutdürstender Türke wie du bist um mich? Er unter-

lässt es.‘1

Eine gewisse Neigung zur Originalität hatte der jüngere Bruder

des vorigen, Mirza Isma'il, oder wie er in seinem Diwäne heisst,

Tauhid. — Er wagte es oft ganz moderne Gegenstände poetisch zu

behandeln. So besingt er in einem Gedichte die Schönheit einer

europäischen silbernen Uhr: ‚Was mag jenes silberleibige, sonnen-

förmige Mondgesicht sein? Ein zungenloser Schönredner ist es und

ein Wanderer ohne Hände und Füsse. Eine süsse Worte hersagende

Puppe ist es, welche immer mit uns conversirt. Eine herzraubende

silberleibige Schöne ist es, welche jede Nacht in den Armen ihres

Besitzers weilt. Es ähnelt einer entschleierten jungen Braut und einer

Geliebten, deren Antlitz unbedeckt ist. Aussen ist es glatt, aber sein

Inneres ist voller Figuren. Zuweilen wird es mittels eines Fusses,

wie die Diebe, aufgehängt. Ein andersmal bedeckt man es mit einem

goldenen Gewande, wie die Könige.‘

‚Tag und Nacht macht es nichts als Klagen und doch, wenn

es für eine Minute verstummt, straft man es daflir aus Zorn mit

zahllosen Ohrfeigen. — Es ist ein Haus, wo zwei hartherzige, eng-

äugige (geizige) Diebe eingesperrt sind. Ihre Füsse sind in Ketten

geschlagen und in diesen Ketten gehen sie unaufhörlich fort. Zwei

Genossen haben denselben Weg eingeschlagen. Einer von ihnen

beendet seine Laufbahn, der Andere aber bleibt beim ersten Schritte

1

‚)\)..__3 >)\> ljö‘ 69g >)\\)»__—__Ä >)\> „Q2 >,\‚\_s „u „h; du») „ßi ‚um ‚es ‚.2 c;„„„-\ „m w ‚.2 >)\v\—-3 >‚\>Wßw>3>%"’o\eib. M413 MÄ-Eß-‚oää-"ficx-‘iäßsäggwl

>)\o5 >)\> o4 ksljjg 9:‘. jl d) 3>’M;l 82,1‘

Sllbl} i Gulsen, s. 599.
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Visitr. UND snmn SÖHNE ETC. 127

stecken. Es hat, wie der Himmel, zwölf Sternbilder. Aber dies ist

wunderbar, dass seine Sonne und sein Mond beständig um sich selbst

kreisen. Keinen Kopf hat es und aus lauter Mund besteht sein

Körper. Keine Füsse hat es und doch nehmen alle ihre Theilchen

theil an der Bewegung. Ein mit Puppen überfülltes Haus ist es und

diese Puppen sind in beständigem Kampfe begriffen. Und mit Zähnen-

spitzen tödten sie einander etc.‘1

Die Gedichte der zwei andern Söhne Visäls, Hekims (gest. 1248)

und Daveris erheben sich, soweit man nach den in Megma‘ ul-fusehä

mitgetheilten Proben urtheilen kann, nicht über die Mittelmässigkeit.

);<?“’ ‘b: 6%: s? 435%: ab.) u’.
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Aegyptologische Studien auf dem Gebiete der

Chronologie.

von

Ed. Mahler.

Schon vor mehreren Jahren habe ich darauf hingewiesen, dass

in den astronomischen und kalendarischen Texten der alten Aegypter

gewisse Schriftzeichen vorkommen, die mangels richtiger chronologi-

scher Erkenntniss falsch gedeutet und unrichtig interpretirt wurden.

So habe ich beispielsweise in der Zeitschrift für ägypt. Sprache und

Alterthumskumle (Jahrgang 1890, p. 118) auf den Umstand aufmerk-

sam gemacht, dass die Gruppe Tamxär, die man mit ‚Nacht

des Neujahrsfestes‘ übersetzte und die dadurch zu falschen Fol-

gerungen bezüglich des Beginnes des bürgerlichen Tages Anlass gab,

nichts anderes bedeute, als die Gruppe mm‘: was 3'117 im Kalender der

Hebräer. Zugleich habe ich dort den Nachweis erbracht, dass, wenn

das Zeichen T, welches sonst die ‚Nacht‘ bedeutet, mit irgend

einem Festtage in Verbindung gebracht ist, es dann nie die Nacht

des betreffenden Feiertages (d. h. den finsteren Theil des betreffenden

bürgerlichen Tages), sondern immer den ganzen Vortag dieses

Feiertages bezeichnet, gleichsam so, wie das deutsche Wort ‚Sonn-

abend‘ den Samstag und nicht den Sonntagabend bedeutet.

Ich habe in den mir zu Gebote stehenden Inschriften eine Reihe

weiterer Begriffe gefunden, die bis nun ihrer richtigen Deutung

harren; es dürfte daher von Interesse sein, diese einer näheren
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AEGYPTOLOGISCHE STUDIEN nro. 129

sprachwissenschaftlichen und zugleich chronologischen Untersuchung

zu unterwerfen.

Diese Gruppe erklärte Bnugsgu iäjinen ‚Mgteriaux‘ für ein:

besonjdere Variante des Wortes O ä , oder Q äflg oder O9

und O = ‚der frühe Morgen‘. Doch hess er später (s. Thesaurus,

p. 90), diese Erklärung fallen und deutete die Gruppe als

‚die 11. Stunde der Nacht‘. Massgebend war für ihn der Umstand,

dass die griechische Ueberlieferuug (Theon) ausdrücklich hervor-

hebt: ‚Der Aufgang des Hundsternes findet statt um die 11. Stunde,‘

und eine Stelle in der Seiteninschrift an der Decke des astronomi-

schen Saales im Ramesseum zu Theben, welche auf den heliakischen

Siriusaufgang Bezug hat, als Zeit dieses Aufganges die Gruppe

angibt. Die betreffende Stelle lautet also:

‘L-J I Bnuoson und nach ihm mehrere Aegyptologen über-

2% | setzen also: ‚Er lässt dich strahlend aufgehen gleich wie

äolj Isis-Sothis an der Himmelshöhe in der 11. Stunde der

G; Nacht des Neujahrstages.‘

gl‘; Es wurden aber dabei zwei wichtige Momente ausser

A * Acht gelassen, die einerseits in der Verschiedenheit des

SO Beginnes des bürgerlichen Tages bei den Aegyptern und

9m‘: Griechen liegen, anderseits darin, dass die Stelle in Theon

(schol. ad orati Phaem.) vom chronologischen Stand-

punkte aus nicht richtig erfasst und demnach auch nicht

d! ganz richtig interpretirt worden ist. Bei den Griechen

begann der bürgerliche Tag mit Abend nach Sonnenuntergang, bei

den Aegyptern dagegen mit Sonnenaufgang, wie dies ja auch ganz

in der Natur der Sache liegen muss, da den Inschriften zufolge der

Neujahrstag der Aegypter mit dem heliakischen Siriusaufgange he-

gonnen hat. Bei den Griechen, die den Tag mit Abend anfingen,

fiel somit der heliakische Siriusaufgang um die 11. Stunde, nicht so

aber bei den Aegyptern, die den bürgerlichen Tag von Sonnenaufgang

an zählen. Die citirte griechische Ueberlieferuug spricht darum auch

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 9
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130 E1). MAKLER.

gar nicht von der 11. Stunde der Nacht, sondern nur kurzweg von

der 11. Stunde, denn nach griechischer Zählweise der Stunden des

bürgerlichen Tages war damit die Zeit schon genügend präcisirt.

Der griechische Text lautet nämlich also:

‚v‘; 106 xuvb; ämtoliir, wird ävöaxdmv (‘bpow qmivatai mal. ‘caümv dpxiw

grau; ‘cißsvrai . . . .‘

Es wird hier also blos die 11. Stunde, nicht aber die 11. Stunde

der Nacht genannt, was ja auch bei der griechischen Art der Zähl-

weise der Stunden des bürgerlichen Tages ganz natürlich ist. Nach-

dem sie den Tag mit dem Abend begannen, so zählten sie am 20. Juli

jul. Kalenders, am Tage des heliakischen Siriusaufganges, zur Zeit

dieses Aufganges die 11. Tagesstunde.

Die Gruppe welche uns im obcitirten Texte die

nähere Zeitangabe für den heliakischen Aufgang des Sirius über-

liefert, kann somit unmöglich ,in der 11. Stunde der Nacht des Neu-

jahrtages‘ bedeuten. Diese Gruppe heisst einfach: ,am frühen

Morgen des Neujahrstages.‘

Wollten die Aegypter eine nähere Stundenangabe im astrono-

mischen oder chronologischen Sinne machen, so bedienten sie sich

des Ausdruckes 232%}, dem sie dann die Zahl der Stunde beifügten;

z. B. ‚die 11. Stunde‘ schrieben sie also: gäj (s. die Stundentafeln

im Grabe König Ramses vr.).

Dass die Gruppe nun in der That nichts anderes als

den ‚frühen Morgen‘ bedeuten kann, lehren einige Parallelstellen,

die sich mit dem Frühaufgange des Sothisgestirnes beschäftigen.

S0 lesen wir z. B. in einer Inschrift des Tempels von

Dendera also:

‚Es strahlt die Sonne am Himmel in der Dämmerung (am

frühen Morgen), wenn ihre Geburt (d. i. der Isis-Sothis)

vollbracht wird.‘

Oder auch :

‚Schön zu sehen ist der glänzende Aufgang des Licht-

strahles am Himmel in der Dämmerung, wenn sie geboren

wird in dieser Stadt.‘
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AEGYPTOLOGISCHE STUDIEN ETC. 131

Eine vollkommene Parallele zu dem oben angeführten Texte

im Ramesseum ist folgende:

gäfiwäßfiiäääi=fiiiiriflääälffi<üfi

er.

‚es verbinden sich ihre Strahlen mit den Strahlen des leuchtenden

Gottes an jenem schönen Tage der Geburt der Sonnenscheibe in

der Frühe1 des Neujahrsfestes‘.

Am deutlichsten ist die Identität:

* oder >k = ,der frühe Morgen‘

aus den verschiedenen Varianten zu erkennen, die wir für den

Planeten Venus als ‚Morgenstern‘ vorfinden.

Im ptolem. Tempel von Edfu . . . >kF l

Im Tempel von Dendera . . Gott

In den Stobart’schen Planetentafeln * Q ____ des

Auf dem Sargdeckel des Heter, s: Morgenä

Sohnes des Horsiese . . . .

Im Papyrus Ennas (Es. 93, 14:)

' W läf

In den Pyramidentexten, die ERMAN Z. Ae. Spvz, Bd. xxxl, p. 81

näher erläutert, heisst der Morgenstern

Die Gruppe äßßig welche in der Seiteninschrift an der Decke

des astronomischen Saales im Ramesseum die Zeit des heliakischen

Siriusaufganges näher präcisirt, bedeutet also nicht ‚die 11. Stunde

* i: Q9 et:

o’ O9’ o *’ o Q’ ’

und heisst also ,der frühe Morgen‘.

Das in dem Ausdrucke hat meines Erachtens seine

eigene Bedeutung und Erklärung.

Schon im Jahre 1881 (s. Zeitschr. ägypt. S127‘. 1881) hat

ERMAN in seinen ,Altägyptischen Studien‘ nachgewiesen, dass qq, \\

und \\ sämmtlich als i gelten und zur näheren Bezeichnung des

der Nacht‘, sondern ist eine Variante von

o 9 e:

O

‘ Hier übersetzt auch Bnnosen ‚in der Frühe‘ (s. Thesaurus, p. 105).

9*
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132 Eo. MAKLER.

Dualis dienen. ‚Für sicher halte ich‘ —- sagt ERMAN daselbst (p. 48) —

Wg? = Morgen (NAV., Destr. des homm. 23); ebenso sind ja alle

Namen der Nacht im Altägyptischen Duale‘.

Es ist sonach auch nichts anderes als die Dualform

*

V01] o.

Auch in der Chronologie der Hebräer traten gewisse chrono-

logische Merkmale auf, die durch eine Dualform charakterisirt sind.

Als Beispiele dienen: wenn: = Mittag und W31}? = Abend. Der ‚Mit-

tag‘ ist eben jener Zeitpunkt, in dem die Sonne während ihres Tages-

laufes den höchsten Stand erreicht und sonach denjenigen Moment

charakterisirt, in dem der Vormittag vom Nachmittag sich scheidet

und der somit als Grenzpunkt zwischen der einen und der andern

Tageshälfte zu beiden gezählt werden kann. Daher hier die Dual-

form: nflnx. Eine analoge Erklärung findet sich für ninnp. Bekannt-

lich beginnt bei den Hebräern der bürgerliche Tag mit ‚Abend‘ nach

Sonnenuntergang. Der Zeitpunkt nun, in dem der Uebergang von

einem Tage zum andern stattfindet und der somit als Grenzpunkt

sowohl zu dem einen als zum andern Tage gezählt werden kann,

wird in chronologischer Beziehung, d. h. dort, wo er präcisirt

werden soll, durch die Dualform man; wiedergegeben.

Das Gleiche gilt von dem Zeitpunkte, von dem an der Beginn

des bürgerlichen Neujahrstages der alten Aegypter gezählt wurde,

d. i. von demjenigen Zeitpunkte, in dem das Sothisgestirn heliakisch

aufging, sowie von dem Zeitpunkte überhaupt, mit dem der bürger-

liche Tag der Aegypter seinen Anfang genommen hat. Derjenige

Augenblick, in dem in der Früh der bürgerliche Tag der Aegypter

begonnen hat, erhielt zur näheren Charakterisirung dieses chronolo-

gischen Grenzpunktes die Dualform.

b) Der Neujahrstag bei den Aegyptern.

N1’ T i’ lil

Unter den zahlreichen Festen, die uns von den alten Aegyp-

tern überliefert sind, ist das Neujahrsfest nicht nur eines der älte-
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AEGYPTOLOGISCHE STUDIEN ETC. 133

sten, sondern auch dasjenige, welches stets bei allen Aegyptern mit

grösstem Pomp gefeiert wurde. Nicht nur in den Kalenderinschriften‚

auch in den astronomischen und astrologischen Inschriften der Aegypter

spielte das Neujahrsfest eine hervorragende Rolle. Entsprechend den

verschiedenen Jahresformen, die bei den Aegyptern zuhause waren,

sind auch verschiedene Jahresanfange, also verschiedene Neujahrs-

tage zu unterscheiden. Wir haben drei Formen dieses Festes: %,

| a?’

In Verbindung mit dem heliakischen Siriusaufgange finden wir

den Neujahrstag — also den Neujahrstag des Normaljahres oder

Siriusjahres — durch ilf ausgedrückt. So lesen wir im Ramesseum:

‚Du strahlst wie Isis-Sothis am Himmel am Morgen des Neujahrs

tages‘ und der Neujahrstag heisst hier Auf der Südseite der

Decke im Pronaos des Tempels von Dendera lesen wir: ‚Die gött-

liche Sothis, die Herrin des Neujahrs, die Tochter des Ra, Isis,

die Herrin des Himmels, zur Zeit aufgehend, um zu eröffnen ein

glückliches Jahr.‘ Hier ist ‚Neujahr‘ ausgedrückt durch

Eine andere Stelle daselbst, die gleichfalls auf den heliakischen

Aufgang des Sirius Bezug hat, schliesst also:

C97 .42‘ C1:

Q {i/Odm O

d. h. ‚an jenem Feiertage, dem Neujahrsfeste‘.

In Recueil de Travaux relatifs ä la Philologie et ä FArcheo-

logie egyptiennes et assyriennes (Vol. xvm) veröffentlicht NAVILLE unter

dem Titel ,Trois inscriptions de la reine Hatshapsou‘ eine Inthronisa-

tions-Urkunde dieser Königin, die folgende Datirung enthält: ‚Der

1. Thoth, der Neujahrstag, der Beginn der Jahreszeiten.‘ Dabei ist

das Zeichen für ‚Neujahrstag‘ ausgedrückt durch Ü, und es ist

zufolge des Beisatzes: ‚Der Beginn der Jahreszeiten‘ selbstverständ-

lich, dass hier nur vom festen Jahr die Rede sein kann.

Einen weiteren Beweis dafür, dass Q1 auf das feste Jahr Be-

zug hat, finden wir in einer Kalenderinschrift aus Esneh (s. Bnucson,

Man, Pl. x):

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



134 E1). MAHLER.

‚Monat Payni Tag xxvl lll O

’ ’ mnn

Fest des Neujahrstages.‘

Wir haben hier ein Doppeldatum vor uns: den 26. Payni des

Wandeljahres und den ‚Neujahrstag‘ des festen Jahres.

Wir kommen nun zur zweiten hieroglyphischen Form des Neu-

jahrstages: (i? = tep rompit, welche vollkommen der hebräischen

Benennung rnwn mm entspricht. = tep heisst eigentlich ‚Haupt‘,

auch ‚Spitze‘ oder ‚Anfang‘ und ist somit analog dem hebräischen

um. Wir finden daher auch die Form l (ä in Bezug auf den Mond

als Analogon für das hebräische war-r Wkfillll‘ mit dem Unterschiede,

dass der man WM‘! der Hebräer den Neumond (also den lunaren

Monatsanfang) ausdrückt, während die Gruppe l (a, welche gleich-

falls eine Erneuerung des Kreislaufes des Mondesohnzeigt, auf den

Vollmond Bezug hat, insofern, als nach ägyptischer Auffassung der

Mond nicht mit Neumond oder Neulicht‚ sondern am Vollmonds-

tage seinen Kreislauf vollendet. Zur Zeit der Opposition ‚da wird

das Mondauge begrüsst vom Sonnenauge, und der Mond

kommt zur richtigen Stelle‘. Diese Thatsache hat übrigens

schon Bnueson erkannt. In seiner Aegyptologie, p. 31 sagt er: ‚Der

Tag des Vollmondes oder des Vollseins bezeichnet die Vollendung

seines erneuerten Kreislaufes, die nach ägyptischer Mondrechnung

am 15. Tage des Mondmonates eintraf.‘

Indem aber das Zeichen F12: die Bedeutung von w‘. hat, be-

zeichnet auch die Gruppe jq’), wohl ‚Neujahrstag‘, aber nicht den

Beginn oder Epoehentag eines bestimmten Jahres. So wie der

hebräische Ausdruck nawn was im Allgemeinen nicht gerade den

Neujahrstag des bürgerlichen oder des religiösen Jahres der Juden

bezeichnet, so ist auch unter noch nicht präcisirt, welche Jahr-

form gemeint sei. Wir finden daher auch diese Gruppe sowohl mit

dem festen als mit dem beweglichen Jahre, ja sogar auch mit dem
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AEGYPPOLOGISCHE STUDIEN nrc. 135

Mondjahr, in Verbindung gebracht; und nachdem die Monate sämmt-

licher Jahrformen den gleichen Namen führten, der Neujahrstag also

in allen Jahrformen den Namen ,1. Thoth‘ führt, so ist aus einer

Datirung, die den Neujahrstag durch die Gruppe zum Aus-

drucke bringt, nicht ersichtlich, ob die eine oder andere ‚Iahrform

gemeint ist. Erst aus anderen Umständen wird dies merkbar. Steht

die Gruppe ä in Verbindung mit dem heliakischen Siriusaufgange,

so kann selbstredend nur der Neujahrstag des Normaljahres in Be-

tracht kommen.

Steht diese Gruppe in Verbindung mit der Nilschwelle erwähnt,

so kann wiederum nur das feste Sonnenjahr (eigentlich das tropische)

in Betracht kommen. So lesen wir z. B.:

,Die göttliche Sothis, die Herrin des Neujahrs, welche schwellen

macht den Nil zu seiner Zeit.‘

Hier ist für ‚Neujahr‘ die Gruppe o}? gewählt.

Dasselbe ist der Fall in dem Satze:

Q @ 2 *

I l I miflassgflmo GAF

,Die Sothis am Himmel führt herbei den Nil am Anfang des Jahres

(= Neujahrstage)‘

Neben diesen zwei bisher genannten Formen für das Neujahrs-

fest ist uns noch eine dritte Form überliefert. Lnrsms1 und

BRUGSGH2 haben in ihr den Neujahrstag des Wandeljahres zu er-

kennen geglaubt. Dass diese Annahme eine irrige ist, beweist fol-

gende Stelle. In einer Inschrift des Sarkophages eines gewissen

Petisis (zu Berlin) wird die Göttin Isis-Sothis genannt:

Aiilääfil

‚Sothis, die Grosse, die Herrin des Neujahrstages.‘

Hier kann wohl unmöglich der Neujahrstag des Wandeljahres

gemeint sein, nachdem diese Jahrform mit der Sothis und deren

1 Einleitung zur Chronologie der Aegypter.

3 Aegyptologie, p. 351.
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136 Eo. MAKLER.

heliakischen Aufgang nichts zu schaffen hat; hier kann nur von

einem Sothisjahre die Rede sein.

Eine nähere Durchmusterung der Texte zeigt aber zugleich,

dass es ganz unthunlich sei, die Form mit @ zu identificiren.

ü bedeutet ‘M81: ‚der Erste‘ und hängt mit ® genau so zusammen,

wie die entsprechenden Formen 11W!“ und mm dies thun. Belege

hiefur gibt es zur Genüge.

Der Monat ,Thot‘, der erste Monat der LgÄl-Saison, Ilhglsst: der Monat ‚Tybi‘, der erste Monat der I'—_]-Zeit, heisst Ü O, und der

O

Monat ‚Pachon‘, der erste Monat der ‘ß-Saison, wird als ‘F?

‚uwvm

AMNV\ ANVVM

angeführt.

Als Beispiel diene das Krönungsdatum Thutmosis 111., welches

wir unter anderen Daten auf der sogenannten statistischen Tafel von

Karnak angeführt finden:

O o}

n

‚Jahr XXIII, erster Monat der äma-Zeit (= Pachon), PH

Tag 4.‘ m?

MAMA

llll O

Im Kalender von Esneh ist der 19. Tag des Monates ‚Thoth‘

so bezeichnet: 3%, d. h. ‚erster Monat der sTa-Saison, Tag 19‘ oder

C)

kurzweg ‚19. Thoth‘.

Den schlagendsten Beweis für unsere Annahme ‚Ü = der Erste‘

liefert das folgende Kalenderdatum von Esneh (s. Bumsen, Math.

Pl. x, Col. 1):

Hier ist der ‚Neujahrstag‘ bereits durch das Zeichen \l[ hervorgehoben, und nachdem dieses Zeichen nur auf das normale Sothisjahr Bezug haben kann, so ist es un- Ä

möglich, dass Ü den Anfang des Wandeljahres bezeichnen

(U

kann.

Obige Stelle lautet in wörtlicher Uebersetzung also:

‚Im ersten Monate der äa-Saison, der Tag 1, der Neujahrstag,

doppelt gut: ein Fest des Ammon und ein Fest des Chnum‘
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Eo. MAnLEn. AEGYPTOLOGISCI-IE STUDIEN ETC. 137

d. h. ,am ersten Tage des Monates Thoth, am Neujahrstage, findet

eine doppelte Feier statt; ein Fest des Ammon und ein Fest

des Chnum‘.

Wir finden das Zeichen Ü übrigens auch in Verbindung mit

dem Zeichen C = Monat, in der Bedeutung ,Neumondstag‘ oder

auch ‚erster Tag des Mondmonates‘ oder ‚erster Tag des Monates‘

überhaupt.

Wir lesen:

[litt sie

d. h. ,er bestimmt den ersten Tag eines jeden Monates‘.

/o\

Die alten Aegypter unterschieden somit zwischen @ =

‚o. 9< l

271i‘! wm und ‚ü: war-b 11mm. Erstere Gruppe hatte BezTig auf

den Vollmondsctag, also auf den 15. Tag des Mondmonates, an

welchem nach ägyptischer Auffassung der Mond seinen Kreislauf

vollendet und sich von Neuem verjüngt. Die zweite Gruppe be-

zeichnet den eigentlichen Neumondstag, den Tag der Conjunction

zwischen Sonne und Mond, also erster Mondtag und wurde dann

die Bezeichnung für den ersten Monatstag überhaupt.
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Anzeigen.

Die Sunzerische Frage, von F. H. WEISSBACH. Leipzig, Ilmrucnssche

Buchhandlung, 1898, Iv und 184 SS. 8°; M. 10.—

Auf dem weiten Gebiet der orientalischen Philologie gibt es

wohl kaum ein Feld, auf dem ein wissenschaftliches Industrie-Ritter-

thum so arg und mit so bedauerlichen Folgen sein Unwesen getrieben

hätte, als das der Sumerischen Keilschriftforschung. Dieses Urtheil

ist vielleicht nicht sehr zart — es entspricht aber leider den that-

sächlichen Verhältnissen nur zu sehr; denn kaum in einer anderen

Disciplin hat wissenschaftliche Unredlichkeit so verwirrend im Verein

mit geistreichem Scharfsinn gearbeitet, um luftige Schwindelbauten

aufzuführen und um aus Inschriften, die mit geringfügigen Ausnahmen

noch heute als nicht endgiltig entziffert gelten müssen, für den einen

oder anderen Zweck Kapital zu schlagen.

Der erste, der hier mit jugendlich-scharfem Besen gesäubert

hat, war PAUL HAUPT, der in seiner Schrift über die Sumerischen

Fotmilieitqeiretze1 zugleich die mühselige aber wissenschaftliche und

gewissenhafte Methode zur Entzifferung der sumerischen Texte an

die Hand gab; wir finden sie mit Erfolg angewandt von JENSEN und

ZIMMERN u. a. und heute von WEISSBACH.

1 Cf. besonders pp. 10, 13; in dieser Arbeit gab HAUPT auch den Semitisten

den Rath, bei der Indogermanistik in die Schule zu gehen, — der nach Beiträgen

zur Aesyriol, I‘ p. 249, wenig Anklang gefunden hat. Wie richtig dieser Rath trotz-

dem war, hat jüngst die schöne Arbeit Gamma (ZDMG.‚ 50, pp. 529 f.) gezeigt.
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Dm SUMERISCHE FRAGE. 139

WEISSBAOHS Buch ist aus dem Wunsche entstanden, angehenden

Assyriologen eine Einführung in die homerischen Kämpfe der Sumerier

und Antisumerier zu geben; der weitaus grösste Theil (pp. 1-135)

ist demnach der Geschichte der sumerischen Frage gewidmet. Wmss-

man theilt dieselbe in drei Perioden: 1.1850-—74, n. 1874—80,

m. 1880—-97; innerhalb derselben bespricht er eingehend und mit

fast absoluter Vollständigkeit alle bisher veröffentlichten Aeusserungen

zu seinem Objeet. Seine Arbeitsweise bürgt uns dafür, dass er die

vorgetragenen Ansichten so wiedergibt, wie sie seinerzeit von ihren

Verfassern aufgestellt wurden —— vielleicht nicht allen zu Dank!

Die Arbeit wird also besonders dort willkommen sein, wo, wie in

Marburg und Erlangen, die Assyrologie erst seit kurzer Zeit ver-

treten ist und die literarischen Hilfsmittel noch nicht so reichlich

vorhanden sind als etwa in Leipzig und Berlin.

Im Verlaufe des zweiten Theiles kommt WEISSBACH zu dem

Endergebnis, dass 1. die Keilschrift die Erfindung eines nichtsemiti-

schen Volkes ist und 2. dass die Sprache dieses nichtsemitischen

Volkes als ‚sumerisch‘ zu bezeichnen ist. Da er also das Sumerische

keineswegs für eine künstliche Sprache hält, bespricht er auch kurz

die Verwandtschaftsverhältnisse desselben; ich verweise besonders

auf den höchst nüchternen Passus pp. 180—-181‚ der gerade in seiner

Nüchternheit wohlthuend von anderen ‚Forschungen‘1 absticht. In

1 Das Tollste hat in dieser Hinsicht Colonel Connnu im Journ. Roy. As. S00.

1893 (l), pp. 855 geleistet; da ich aus den Exposit. Hmes, vol. 1x, p. 145 ersehe, dass

C. Mitarbeiter am Dictionary of the Bible ist und demnach über einen gewissen Ein-

fluss verfügen dürfte, will ich einige seiner sumerisch-altaischen Vergleiche be-

leuchten: AS = mong. (Burjätisch, da. C. angibt, aus Cnsrniin zu schöpfen) ase ‚joy‘;

das Wort lautet aber ääe und -ä'e ist Suffix, cf. mong. agha-ii; TAL = dil ‚year‘; C.

hat den kleinen Haken am d übersehen, der in Cssrnnns Umschrift einen mouil-

lirten Laut anzeigt; es lautete also djil = jil, kökt. jyl! AS = im ‚one‘, GAN ‚be‘,

GUM ‚man‘ = Icon, kwn ‚man‘, KHAN ‚fish‘ = hal ‚fish‘ existieren überhaupt nicht

— oder sollte bei letzterem C. an das im Mongol. Lexikon stehende sanskr. halähala

gedacht haben, das KOWALEWSKI als poison (Gift!) auffiihrt‘? VUS ‚three‘ = türk.

besh! VU ‚burn‘ = türk. vot ‚fire‘ (offenbar = 93H); ESSA ‚foot‘ = azek — doch

ist hier der Laut z eine jüngere Entwicklung aus älterem d. Auf diese Weise geht

es weiter auf neun Seiten.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



140 F. H. WEISSBACH.

der That kann nur derjenige, der vom Genius des Altaischen keine

Ahnung hat, auf Grund mehr oder minder übereinstimmender Wörter

eine Verwandtschaft beider Gruppen postuliren; denn innerlich sind

sie so verschieden wie schwarz und weiss.l Ich hoffe, dass HEINRICH

WINKLER bald Gelegenheit findet, seine Arbeit über diese Frage zu

veröffentlichen und dass damit das Altaierthum der Sumerier end-

giltig verschwinden wird.

Ueber die Stellung des Sumerischen zum Anzanischen und

Neususischen handelt WEISSBAGB nicht selbständig und ich denke,

dass er wohl daran gethan hat; denn bis heute fehlt uns für eine

solche Untersuchung eine sichere Handhabe: die anzanischen Texte,

fast ausschliesslich Votivinschriften in der Art der von Wmcxnnn,

Unters. zur altorient. Gase/L, pp. 69, 89 angeführten, sind noch nicht

durchgängig entziffert, müssen aber, was Wortschatz und Stellung

der Glieder im Satze anbetrifft, schon jetzt zum N eususischen gestellt

werden. Der Umstand aber, dass einige Wörter im Sumerischen und

Neususischen mit gleicher Bedeutung vorkommen, ist bei den son-

stigen Verschiedenheiten (man denke z. B. an das incorporirte Per-

sonale des Sumer.) nicht von Belang, zumal da Formen wie tun‘

,Kind, Sohn‘ entlehnt sein können.

WEISSBACHS Ausführungen über EME-SAL sind schwerlich ab-

schliessend; äusserlich ist die Gleichung EME-SAL = liäatt salate

seit der besseren Lesung von K 247 durch nichts mehr bestätigt und

wenn in DT 14.1 EME-MÄ-LAH = um malabi steht, so ist auf

der anderen Seite EME-KU sicher = liäan Salmen‘. Bis jetzt sehe

ich wenigstens nicht ab, warum man dieser ‚Weibersprache‘ -— die

doch im besten Falle nur Spielereien wie unserer Be-Sprache etc.

entsprechen würde — einen Platz auf den Inschriften eingeräumt

haben sollte. Die dialectischen Wechsel, die HAUPT, Akad. Sumer.

Keilschrz, Heft 4, p. 134. aulführt, sind ja zum Theil recht sonderbar;

1 Auf p. 167 seiner 1897 erschienenen Altisraelitiachen Ueberliqferung spricht

sich IIoIIIII-II. wieder dahin aus, dass die sumerische Sprache mit den heutigen Türk-

Idiomen verwandt sei; vgl. auch l. 0., p. 39.
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Insomrrrons MANDAITES uns COUPES DE KHOUABIR. 141

und doch können sie als phonetisch berechtigt oder besser gesagt

möglich gelten.

Im Uebrigen wird der Zweck von WEISSBACHS gründlicher

Arbeit erfüllt sein, wenn sie auch Andere zu einer ruhigeren Auf-

fassung der Sumerischen Frage veranlassen könnte; und das wünsche

ich ihr von ganzem Herzen.

LÖWEN. W. BANG.

H. Posuou, Inscriptioozs mandattes des Coupes de Khouabir. Texte,

traduction et commentaire philologique avec quatre appendices et

un glossaire. Premiere partie. Paris 1898 (103 S. und 31 Tafeln in 8°).

Von Poexou, der schon vor einigen Jahren die Inschrift einer

mandäischen Zauberschale trefflich herausgegeben und erklärt hat,l

erhalten wir hier die stattliche Zahl von 31 solchen Inschriften. Der

Inhalt der auf das Innere flacher Thonsclialen geschriebenen Worte

ist durchweg der, dass die Zauberkraft der Flüche und Verwün-

schlingen, die eine oder mehrere Personen treffen könnte, durch

entgegengesetzten Zauber unwirksam gemacht wird. Etliche dieser

Schalen tragen auch auf der Aussenseite ein paar Wortc. Einige

wenige haben auf der Aussenseite die Zeichnung eines Mannes, der

die beiden Arme betend oder drohend emporhebt. Die Bilder sind

so, wie sie kleine Kinder machen.

Für die Geschichte des vielgestaltigen und sich doch so viel-

fach gleich bleibenden Aberglaubens sind die Schalen nicht unwich-

tig. Bekanntlich sind in Babylonien, Woher sie stammen, auch man-

che Schalen mit jüdischen Inschriften solcher Art gefunden worden.

Die Inschriften zu lesen war nicht leicht. Ohne Poerosds höchst

genaue Transcription hätte ich kaum die Ausdauer gehabt, sie alle

Buchstabe für Buchstabedurchzugehn. Die Schrift ist sehr cursiv

und weicht von der der mandäischen Codices mehrfach ab. So ist

1 Une incantation contre les genies malfaisants en Mandaite (Extrai/ der

Memoires de la Soc. ling. de Paris t. vm). Paris 1892.
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142 H. POGNON.

man anfangs versucht, ‘1 immer als v zu lesen. Zwischen 1 und 1

kann man nur selten schwanken, dagegen sind andre Buchstaben

oft einander ähnlich. Dass die Schrift — mit ganz wenigen Aus-

nahmen —— von der Mitte aus in engen Spiralen bis zum Rande

geht, erschwert das Lesen und noch mehr das Wiederfinden einer

verlorenen Stelle.

Für das Verständniss hat Poenon alles geleistet, was man irgend

verlangen kann. Durch gründliche Kenntniss der gedruckten man-

däischen Werke ist er für die Erklärung der Inschriften aufs beste

vorbereitet. So muss ich seiner Uebersetzung und Erklärung fast

durchweg beistimmen. Mehrmals glaubte ich zuerst einen Ausdruck

anders als er auffassen zu müssen, sah aber bei näherer Erwägung,

dass er doch Recht hatte.

Das Verstandniss wird schon dadurch stark behindert, dass sehr

viele Vocalbuchstaben ausgelassen werden, und zwar ohne feste Regel,

wie denn die Orthographie auch sonst schwankt. Noch schlimmer

ist es, dass die_Inschriften von groben Fehlern wimmeln. Wörter

werden ausgelassen oder nur halb gegeben, ganz oder theilweise

doppelt geschrieben u. s. w. Dass diese Fehler nicht etwa als solche

zu den magischen Formeln gehören, dass sie also nicht beabsichtigt

sind, zeigen die Parallelstellen. Ohne die zahlreichen Wiederholungen

derselben Formeln wäre es überhaupt kaum möglich, die Inschriften

sicher zu lesen und einigermaassen zu verstehn. Selbst die Namen

der Menschen, zu deren Gunsten sie angebracht sind, haben die

Schreiber zum Theil aus Nachlässigkeit fehlerhaft hingesudelt. War,

wie anzunehmen, im Sinne der Leute die Wirksamkeit der Formeln

an die ganz richtige Ausführung gebunden, so konnte auch nicht

eine dieser Inschriften ihren Zweck erreichen.

Aber wirklich enthalten mehrere von ihnen auch solche Ent-

Stellungen von Wörtern, die POGNON mit Recht für absichtlich hält.

Namentlich gehört dahin der Ersatz der Endungen einiger Wörter

durch ein w.

Erschwert wird die Deutung auch noch dadurch, dass hier

verschiedene dunkle Ausdrücke vorkommen, welche in den mandäi-
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Inscmrrrons MANDAiTES uns COUPES DE Knounmn. 143

schen Büchern wenigstens bis jetzt nicht gefunden worden sind und

über welche auch die verwandten Dialecte keine rechte Aufklärung

geben.

Ein vollkommenes Verstandniss so phantastischer Producte ist

natürlich nicht zu erreichen. Vieles wird hier‚ wie ja auch in den

Schriften der Mandäer, immer zweifelhaft bleiben; so namentlich in

den eigenthümlichen nr. 13 und 14. Und überhaupt kann vom Ver-

stehn nur so weit die Rede sein, als die Worte wenigstens eine Art

Sinn haben. Denn, wie’s bei solchem Zauberwesen üblich, stehn auf

den Schalen auch manche ganz sinnlose Wörter und Wortgruppen,

wenn auch lange nicht in dem Maasse wie in den Amuletten des

mandaischen Asfar Malweise, die übrigens bedeutend jünger sein

werden.

Ohne Zweifel sind die Schalen alle aus einer nicht sehr aus-

gedehnten Periode, und vermuthlich hat manche von ihnen ein und

derselbe Schreiber ausgeführt. Nach der Handhabung der Sprache

möchte ich sie für später als die wichtigsten Werke der mandaischen

Litteratur Sidrd rabbä (Ginzä), Däräää de Malache‘ und den eigent-

lichen Text der rituellen Schriften halten. Die Schreiber waren der

Litteratursprache wohl nicht mehr ganz mächtig, somit nicht im

Stande, auch solche grammatische Fehler zu vermeiden, die in den

besseren Handschriften gar nicht oder doch nur selten vorkommen.

Ueber Glauben und Riten der Mandäer erfahren wir im Grunde

aus diesen Inschriften nicht viel Neues.

Besonderes Interesse gewähren aber die darin vorkommenden

Personennamen, denen, sowie den Namen der Dämonen, Poenosv

einen eignen Appendix widmet. Sie sind zum Theil einfach ara-

maisch. So z. B. am nxrm = an»; mp5, das weibliche Gegenstück zu

P1238‘! hingt und dessen Nebenformen;1 die so Benannte sollte ihrer

Mutter wie eine Schwester zur Seite stehn. snexw ns ‚die am Sams-

tag Geborne‘ wie x31; ‘in, F??? ‚an u. s. W. mehr": 1, wie auch viel-

leicht in 17 statt xsiaärm und in der stark beschädigten nr. 23 statt

1 S. meine Angaben in dieser Zeitschrift v1, 311 f. Ich könnte sie jetzt sehr

vermehren.
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144 H. POGNON.

Rhmflb zu lesen ist, gehört zu den, im Aramäischen und Arabischen

zahlreichen, von 1'111 Q15- abgeleiteten Namen, die das Kind als

Ersatz eines Verstorbenen bezeichnen wie Ävrtyovog, abessinisch

Käsü‘ u. a. m. Ist es eine Abstractform, so kann auch ein männliches

Wesen so heissen. 3111m: ist ‚Orangenbaum‘ = l\°r'-%l, R°H (jüdisch

meistens mit n, doch auch mit e); solch ein Name wird eine Frau

bezeichnen. —- Sehr zahlreich sind die persischen Namen. Mit den

Deutungen, die sich POGNON von Banrnnnnnv hat geben lassen, kann

ich nur theilweise übereinstimmen. So glaube ich nicht, dass in

Namen wie 1011x3113, 121111111311 eine Genitivverbindung anzunehmen ist.

Ueber letzteren Namen, der als (so!) auch bei einer vor-

islamischen Araberinn vorkommt, s. J USTI Iran. Namenbuch 86 f. Bei

den Bildungen mit v1»: sind den Mandäern wohl das persische, mehr-

fach in Namen vorkommende, anöä und der aus dem biblischen 1111;;

gemachte mandäische Genius 1111:‘ zusammengeflossen. 531m dürfte

aus Äzddhbeh (Jusri 53) verkürzt sein. In W111: 1x1: (fem.) steckt wohl

chware, churre, nicht 13:11:11: (fem.) ‚Sonnenaufgang‘ hat Jusrr

178 als Mannesnamen, aber von den beiden Belegen ist der eine

unsicher, der andre falsch.l immun, wurm ist = wo-Ilmäb Mdh-anöä,

dem ursprünglichen Namen des Iäöflsabhran (6. Jahrhundert; s. dessen

Vita, ed. Cuanor, 509); cfr. Mihr-aazöä, Ädhurnöä. 11zxw1n ist höchst

wahrscheinlich Mihrädbzir (Jusrr 206). 1111111 (fem.) 21 wird für

111111x1 stehn, also (und) Ädhurducht. Wie dieser Name so dürfte auch

111111, 1111111 28. 31 aus einem längeren zusammengezogen sein, etwa

Ädhuo‘ hormazd + duckt; Dtnääpür + ducht oder Dtndädh + duckt

(s. 1,1‘? im Leben des Patriarchen Abhd, 5. Jahrhundert, ed. Bedjan

hinter der Vita des Jabhallaha 2, 234).

Kurznamen auf öi, öje, geschrieben 11, 511, finden sich mehrere,

darunter auch für eine Frau 511111 (und Varianten, resp. Verschrei-

bungen) = uoyp (masc. JUSTI 149). Dahin gehört auch 111111 (JUSTI

1 JUsrI musste allerdings bei Ibn Athir 5, 161, 6 Ohordsdn als Namen des

Mannes ansehn. aber lbn Athir hat hier seine Vorlage flüchtig excerpiert, s. Ta-

bari 2, 1636, 1.
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INsCRIrrIoNs MANDAITES uns coorns nn KHOUABIR. 145

75 f.), wie 29 zu lesen ist; das eigentlich auf das Relativwort be-

schränkte Zeichen, das ich ü transcribiere, steht hier wie auch sonst

einige mal für ein u.‘ Ebenso finden wir einzelne und zwar weib-

liche Kurznamen auf ‘x, von. denen ich nur ‘im: mit einiger Sicher-

heit als iranisch in Anspruch nehmen möchte.2 — POGNON hat schon

darauf hingewiesen, dass "um", ‘|‘T", das bekannte arabische ist.

Noch viel merkwürdiger ist der auch schon von ihm klargestellte

Fall, dass eine Mandäerinn die Tochter eines Christen ist, da smart:

nur“? nur bedeuten kann ‚seine Hoffnung ist auf Jesus‘ also -——— dem

öfter vorkommenden MAfgn-ff. Die christlichen und die andersgläu-

bigen Fellachen kamen gelegentlich doch wohl in engere Berührung

mit einander, als man nach der feindlichen Stellung ihrer Kirchen

annehmen sollte. Der Name was man, was n‘: (letzteres nicht noth-

wendig verschrieben) ‚Tochter des Arztes‘ gehört einem etwas an-

dern aramäischen Dialect an, da die Mandäer für ‚Tochter‘ im St.

cstr. nm: oder n: sagen.

Ein einzelner Fall, wo ich ziemlich bestimmt etwas anders lese,

als PoeNoN, betrifft die äussere Schrift auf nr. 5; ich finde da ebenso

wwnip wie auf den andern, nicht wmzp.

Was die Erklärung betrifft, so möchte ich 15 und 16 in ankam‘?

wnz-Ft oder anzfi ‘ä eine schlechte Schreibung für xnum = man,

im; ‚Wucher‘ sehn. Hier werden ja Verwünschungen abgewendet,

die einen wegen eines möglicherweise von ihm begangenen schweren

Frevels (mit Recht) treffen könnten. Das folgende xnfaiw‘: mag dann

eine ungerechte ‚Forderung‘ (‘D82’), Erpressung‘ bedeuten; die Form

könnte durch ribbithd beeinflusst sein. -— Die Worte wnpni xmusM-i:

stutzen am Schluss von 27 übersetze ich unbedenklich ,mit Schlangen

(14233) und Scorpionen (= acnpwxis) und Wespen (nicht „Bienen“)‘.

1 Nämlich in Ruap-Tw‘: parvuli 3; «mit 11 für sonstiges HD1811, «m11 (weiblicher

Eigenname); ‚G111 ‚und Erschütterung‘ 14; smvfist ‚zornige‘ (fern. pl.) 14; Rqkfifl: ‚an

einander‘ 14. Man sieht hieraus, dass damals das II ganz wie ein ‘I, nicht mehr "I,

gesprochen wurde.

f Ueber solche Kurznamen s. meine Persischen Studien I (= Sitzungsbcr. der

Wiener Akad. 1888, 387 ff).

3 Maml. Granz. S. 74.

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgen]. XII. Bd. 10
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146 H. Poouou.

‘an War im Anfang von nr. 28 möchte ich als einen Empfindungs-

laut wie hebr. 15'?!‘ fassen: ‚wehe über‘. —— xmrim xnxwr: H”: 3. 29

ist gewiss nichts anderes als iblxiao im ‘Kb, das vortrefflich in den

Zusammenhang passt, wenn auch sonst die‘ mandäische Pluralform

Rüuin ist. Hat doch auch das zweite Adjectiv, dessen Bedeutung

ganz fest steht, nicht die specifisch mandäische Form sonhitiiitliri‘.1

Siehe dagegen das gleichbedeutende, aber rein mandäische 3'511:

unsre minilä sainäthä 31. In 11:15‘; 29 ist ja auch Poouon geneigt,

‚eure Worte‘ zu sehn. llläo ‚Fluth‘ passt schon deshalb nicht, weil

pvv

es männlich ist.2

Poouou hat mit Recht auf photographische Wiedergabe ver-

zichtet, denn kleine Schrift auf concaven oder convexen Flächen

wird durch die Photographie in einer Weise verzerrt, dass es kaum

möglich wird, sie zu lesen. Seine Handzeichnungen sind, wenn nicht

alles trügt, peinlich genau.

Der zweite Theil wird voraussichtlich die drei andern Anhänge

und das Glossar enthalten. Ein Anhang soll den Bericht des Nesto-

rianers Theodoros bar Ohöni (um 900 n. Chr.) bringen. Ich muss

gestehn, dass ich keine all zu grossen Erwartungen davon habe.

Diese Religionsparteien schlossen sich im Allgemeinen zu sehr von

einander ab und hatten dabei zu wenig Unbefangenheit in der gegen-

seitigen Beobachtung. Was Poouon aus jenen Angaben über den

Ursprung der Mandäer mittheilt, scheint mir von geringem Werth

zu sein. Ich kann in den vier Söhnen des Stifters nur die bekannten

vier Genien sehn, an die auch Poouou denkt, und in dem Stifter

o7] selbst nur einen verhörten oder verschriebenen >07] Adam. Also

ein schwacher enhemeristischer Versuch! Immerhin kann aber der

Bericht eines Mannes jener Zeit, der die Mandäer einigermaassen

gekannt hat, doch manches Wichtige enthalten.

1 Mund. Gram. S. 24.

’ HD8118: S. 75 ist das Mundtuch der Parsen, im Avestä paitidäna, neuper-

sisch panäm, arabisch fadrldm (im Arabischen auch das Stück Zeug, wodurch der

Wein geseiht wird).

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



DIE COMMENTATOREN DES IBN IsnÄn ETC. 147

Die ganze Arbeit Poenorfs ist von musterhafter Gründlichkeit.

Das ist um so mehr anzuerkennen, da er ein vielbeschäftigter Be-

amter ist. Er hat seine Schalen als französischer Consul in Bagdad

gesammelt. Jetzt ist er Consul in Haleb.

Strassburg i. E. April 1898. Tn. Nönnsxn.

Nachtrag.

Durch die Güte des Herrn Divisionspfarrers Dr. Gonssnx hier

habe ich inzwischen den Text der Stelle Bar Ohönfs ‚Ueber den

Ursprung der Mandäer‘ (nach einer im Orient befindlichen Hand-

schrift) erhalten. Die Form v] steht fest. Die andern Namen sind

zum Theil richtiger, zum Theil weniger richtig geschrieben als bei

Poenon. Auch jetzt kann ich diesen Angaben keinen hohen Werth

zuschreiben.

PAUL BRÖNNLE. Die Commentatoren des Ibn Isliälc und ihre Scholien

nebst dem Commentar des Abü Qarr und des Soheili zu den Ge-

dichten über die Schlacht bei Bedr (Ibn Hisam, ed. WÜSTENFELD 1,

516-539), nach den Handschriften zu Berlin, Strassburg und Paris

herausgegeben und textkritisch bearbeitet. Inaugural-Dissertation.

Halle a/S. 1895. xxxnr, 55 S. 8°.

Die für uns geradezu unschätzbare älteste und glaubwürdigste

grosse Prophetenbiographie, Sira, des Ibn Ishak (‘l- 151 = 768),

welche uns in der Bearbeitung des Ibn Hisam (1- 218 = 834) über-

liefert ist, hat auffallender Weise viel weniger Commentatoren ge-

funden, als wir erwarten sollten. Haji Khalfa erwähnt nur zwei und

auch der verdienstliche Herausgeber der Sira, WÜSTENFELD, kennt

deren nicht mehr: ‚Das Leben Muhammeds.‘ Göttingen 1858—60‚ n,

xnvr f. Von dem frühesten Oommentar des Andalusiers Soheili (1- 581

= 1185) sind BRÖNNLE, S. x, nur ‚im Ganzen sechs Handschriften

bekannt geworden‘; es lassen sich indess von dem „piJl über 30 nachweisen. Das Britische Museum besitzt allein zwei voll-

ständige alte Handschriften vgl. Catalogus (Rieu, 1871), p. 582; Sup-

10*
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148 PAUL Baönnnn.

plement (Rieu, 1894), Nr. 504-7; ebenso besitzt Bmu. in Leiden,

Catalogue Houtsma, Nr. 215. 216 zwei vollständige alte Handschriften,

die zweite schön geschrieben und vocalisirt, vom Jahre 634; die khe-

diviale Bibliothek in Cairo (Katalog v, S. 61 f.) hat nicht weniger als

vier complete Exemplare und drei zweite Hälften; darunter ein erster

Band vom Jahre 688 und ein zweiter vom Jahre 608 und ein solcher

von 667. Hienach ist Nonnnxrfs Ansicht von der Alterspriorität der

Strassburger Handschrift vom Jahre 733 zu berichtigen: ZDMG.

40 (1886), 609 (Baönnnn, S. xi): ‚Man kennt kein so altes vollstän-

diges Exemplar des Werkes und schwerlich ein so altes seiner beiden

Hälften.‘ In Constantinopel befinden sich noch mindestens folgende

Codices: Aja Sofia 3212 f.‚ Laleli 2045 f., As‘ad Efendi 2129, Kö-

prülü 1082-5, Welieddin (Bäjezid Garni‘) 2425, Jeni Gämi‘ 852 f.,

Rägib Päsä 1022. Zu einer wissenschaftlichen Ausgabe des Soheili,

die sehr zu wünschen wäre, müssten ausser der Strassburger noch

verschiedene der älteren Handschriften zu Rathe gezogen werden.

Von dem zweiten, von HH und Wüsrnnrnnn n, S. xnvn nur

kurz genannten, übrigens nie ganz vollendeten Commentar des Be-

dreddin Mahmüd el 'Aini (‘l- 855 = 1451) ist bis jetzt keine Hand-

schrift bekannt. Dagegen ist die Behauptung Bnörmnrfs, S. vnr ‚Wir

wissen von diesem Werke ebenso wenig, wie von der Persönlichkeit

des Verfassers‘ in letzter Hinsicht denn doch eine sehr irrige, wie

denn gründliche Kenntniss der arabischen Literatur die Stärke des

Verfassers der sonst tüchtigen Dissertation noch nicht zu sein scheint.

Ueber den berühmten Gelehrten el ‘Aini, den Gegner el Makrizfs,

hätte sich der Verfasser, abgesehen von den Registern zu HH, schon

in Wüsrnnrnnns Geschichtschreibern, Nr. 489 orientiren können,

wenn ihm auch sein grosser eilfbändiger Commentar zum Bobari (ge-

druckt Stambul 1308) und der Sarh el Sawähid el Kubrä am Rande

der vierbändigen Hizänat al adab (Bülak 1299) entgangen war.

Um so mehr ist anzuerkennen, dass hier zum ersten Male ein

dritter Commentator der Sira des Propheten, ein jüngerer Zeitgenosse

und Landsmann Soheili’s, Abü Darr Musfab (nicht Mus‘ib, S. xrv) el

ljosani (‘l- 604 = 1207) näher ins Auge gefasst und nach der bis-
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DIE COMMENTATOREN uns IBN IsnÄn ETC. 149

lang einzig bekannten Berliner Handschrift WETZSTEIN n, 302, jetzt

AHLWARDT, 1x. Bd., Nr. 9563, gewürdigt und zum Theil verwerthet

worden ist, indem uns BRÖNNLE die Scholien des Soheili, der indess

manches, besonders in den Gedichten, und namentlich die Poesien

von Ungläubigen ganz übergeht, und des Abü Darr, der sich durch

genaue Worterklärungen, vor allem zu den Gedichten auszeichnet,

zu. den Bedrgedichten zum ersten Male in kritisch bearbeitetem, ara-

bischem Text (55 S.) mittheilt. Wüsrnnrnnn hat in den kritischen

Anmerkungen nur vereinzelte Scholien aus Soheili gegeben. Auf die

sprachliche und textkritische Seite hat Bnönnnn mit Recht den Haupt-

nachdruck gelegt und wir erkennen gerne an, dass er sich als tüch-

tigen und gut geschulten Arabisten einführt, wenn auch noch einige

Mängel an der Erstlingsarbeit haften. Da der Verfasser den Com-

mentai‘ des Abfi Darr (und hoffentlich auch des Soheili) späterhin

kritisch herauszugeben beabsichtigt, kann ich demselben hiemit die

Mittheilung machen, dass ich bei rascher Durchsicht von etwa 40

(lonstantinopeler Bibliotheks- und Moscheenkatalogen (neben obigen

13 Soheilicodices) soeben doch noch wenigstens eine Handschrift des

Abü Darr entdeckt habe, was umso wichtiger ist, als die Berliner

Handschrift spät, vocallos und nicht immer deutlich ist. Die Notiz

ist freilich knapp, allzu kurz für unsere bibliographischen Begriffe,

wie in all diesen Stambuler Verzeichnissen; aber das Factum des

Existirens einer zweiten, unter allen Umständen zu benutzenden

Handschrift genügt uns zunächst. Es findet sich nämlich im Defter

kutubbandi Rägib Pass (Stambul 1310), S. 7 2, Nr. 975 (nicht in Haji

Khalfa, ed. FLÜGEL vu, 320, f.) die bündige Bezeichnung „i: =‘‚\‚«‘J\

w‘ — ‚Sa u-ä‘ De); ‚»_\ — a‚»_„s\ Ems“, was doch nichts an-

deres sein kann, als der Ääscä‘ ‘—r‘?.;5 C13‘ (S. XV ist H4}

ausgefallen, vgl. aber AHLWARDT a. a. 0., wonach auch die Unter-

schrift anders aufzufassen ist). Die Zahl 770 ist als Datum der Ab-

fassung unmöglich; es müsste etwa 570 stehen (dann gleichzeitig

mit Soheilfs Werk 569) oder ist uitlü‘ Fehler für 6,9453, so dass

wir eine immerhin noch alte Handschrift desCommentars vor uns

hätten.
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150 PAUL BRÖNNLE.

Die Druckcorrectur in der sonst so fleissigen und gediegenen

Arbeit lässt sowohl in den einleitenden Abschnitten wie im arabischen

Text manches zu wünschen übrig; von den häufigen Versehen will

ich nur einige erwähnen und noch einiges Sachliche beibringen. Mak-

käri, Andalüsi und dagegen Anmar, Sahah; Umeja b. Abi Salt u. A.

wäre leicht zu vermeiden gewesen. Statt des unbestimmten Suheil

‚ein Dorf bei Malaga‘, S. vIII sollte die bestimmtere Angabe stehen,

von der freilich auch Wüsrnnrnnn, SLANE etc. nichts wissen, dass

Suheil im alten Spanisch Suel heisst und dem heutigen Städtchen

(la) Fuengirola, südwestlich von Malaga, an der Küste zwischen

diesem und Marbella entspricht (cf. SIMONET, Reine de Grenada 2 121).

S. Ix steht statt Rau-Ä ‚vertrauliche Unterredung‘; zu Anm. 2:

nur Makkari nennt 583, nicht Ibn Hallikän. S. x El Ginni lies Ibn

Ginni, vgl. S. 49, 1 O2}, worin das zweite Tesdid zu streichen

ist. S. x steht statt „lwäi-IH S. xIv vermisse ich in der Bio-

graphie Abü Darrs die Angabe seiner Heimat Jaen, die doch in Ibn

el Abbärs Tekmila gleich voransteht J-ßl w. Anm. 2 wäre

statt der Notiz aus TA eher dessen Quelle Moshtabih 144 zu citiren.

S. xvI schon bei FREYTAG: medium, circus populi. Im arabischen

Text sind die Vocale vielfach verschoben. S. 2, 8 lies wie S. 50.

S. 4, 2 QSÄJ (nicht mit s); älii steht S. 27. 35 f. 42. 52 statt Der S. 31, 11 genannte directe Gewährsmann Abü Darrs (‚Je 0a vqvJl w): o3 als‘ A:U\ A16 ‚gl CJÄSI...“ kann nur der

berühmte Gelehrte Abu A. M. b. A. b. ‘Ali el Togibi (1- 610 = 1213

in Tlemsen) aus Alicante sein, dessen Biographie vor allem Ibn el

Abbar in der Tekmila Nr. 919 gibt, welche Makkari I, 666 abgekürzt

hat; vgl. WÜSTENFELD, Geschichtschreiber, Nr. 297. Des letzteren An-

gabe des Geburtsjahrs um 510 ist falsch: 313%, M)“ U5

steht deutlich in der Tekmila und bei Makkari. Als Heimat wird

von beiden am Anfang der Biographie richtig angegeben Alicante:

J-‚ß J-ßl o» (Makkari I, 713 falsch, im Widerspruch zu

S. 566, „h“ o»). Am Schluss der Biographie dagegen wird

von beiden als Geburtsort angegeben L5}ÄÄ=J\ , das nach Jaküt

4, 363 gegenüber von (5)1133 bei Merida liegt: Jkßl v»
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Dm COMMENTATOREN uns IBN IsnAi; ETC. 151

b)». Der Zusatz Jjißll ist daher schon bei Ibn el Abbär ein irriger.

Die falsche Notiz bei Wüsrsurann a. a. O. ‚oder zu Alsch (Elche)‘

rührt entweder von diesem selbst her oder von Bistäni, dessen En-

cyklopädie mir nicht zugänglich ist. Die obige Nisbe kam

schon BRÖNNLE mit Recht verdächtig vor: ‚So A.‘ (Berl. Codex); es

ist unzweifelhaft verdorben aus (eher als aus klfffaJf-i‘, an

das man auch denken könnte), zumal, wenn wir uns erinnern, dass

in spanischen und maghrebinischen Handschriften, z. B. für „jäh ge-

wöhnlich Jjl geschrieben wird, vgl. CASPARI-WRIGET a, S. 15. In

seiner Biographie bei Ibn el Abbar wird Abü Zeid el Soheili sein

Lehrer genannt; ebenso figurirt er in der Biographie des Abü I_)arr

als dessen Lehrer; denn auch hier ist statt Conanßs unbelegbarem

(‚Rolli-H A13‘ 04-‘ ‚ql zu lesen Zu dem gleich darauf genannten

iifa» o?‘ ‚s Q1: ‚»_\ ist ausser Makkari 1, 250 u. o. besonders

Ibn el Abbar, Mdgam, ed. Conmm, p. 1x zu vergleichen.

S. 31, 2 v. u. ist natürlich statt )\‚3 o; zu lesen: der be-

rühmte 206 verstorbene Traditionarier jßä o», S. 40 zu ‚i?

Ä und ‘l vielmehr 63k; und (mit den Handschriften)

vgl. jetzt mein Kunjawörterbuch el Murassa’ s. v. S. 53, 3 K»

ist ein Lapsus statt ÄigA-‚llj; Z. 9 ist für 375i) zu lesen ”).

s. 45, 7 lies 3m.“ statt ‚swi. s. 42 und 43 lies E5131 statt ü» ist

S. 37, 9 l-Ig-‚IÄ statt u-‚ls u. s. w. Dass aus den beiden andalusischen

Oommentatoren zum Verständniss besonders der Verse der Sira noch

manches zu lernen ist, versteht sich zumal nach der gegebenen Probe

von selbst. Die Verse sind auch in WEILS Uebersetzung öfters miss-

verstanden. Vergleiche die verschiedene Auflassung (S. 35, 3) von

J», welches Abü I_)arr als für J/ÜÄA Q mit Weglassung der

Vocativpartikel \_>_ nimmt (es ist statt ‘lwfll kifi x55», zu lesen

gl 65a’), während WEIL ‚mein Gut‘ übersetzt QM. Suheili schweigt

darüber.

Bnöuunrfs These 5 habe ich in WZKM. x, 357 ff. widerlegt;

dasselbe war auch von BROCKELMANN in These 3 seiner Habilitations-

schrift Ibn al Gauzis ‚Talkih fuhüm ahl el ätar fi muhtasar assijar

wal ahbär‘ (Leiden, 1892), Breslau 1893 (was mir damals entgangen
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152 PAUL BRÖNNLE. Dm Comunnraronnn ETC.

war) angedeutet: ‚Der Ood. Goth. 423 enthält nicht ein Werk des

Asma'i, sondern das auch in der Wiener Handschrift Nr. 87 und in

der Leidener, Katalog 1, Nr. cxu enthaltene Buch des Ibn al Agdabi.‘

These 4 beschäftigt sich mit dem Strassburger Codex ‚Kitab el

tanbihat‘ des Ibn Hamza, wozu noch Brit. Museum, Suppl. No. 841

und BROCKELMANN, Arab. Liter. 1, 114 zu vergleichen ist. Wir hoffen

dem jungen Gelehrten, der sich hiemit als tüchtigen Arabisten ein-

geführt hat, auf den Gebieten der älteren arabischen Philologie bald

wieder zu begegnen.

Dr. BnöNNLn, z. Z. in London, theilt mir mit, dass er soeben in

DERENBOURG’S Les Manuscrits Arabes de VEscurial 1, p. 398, n° 5742,

fol. 139-231 noch einen guten alten Codex des Abü Darr zur Sira

entdeckt hat, so dass zu einer Edition desselben Handschriften von

Berlin, Stambul, Escorial vorlagen.

C. F. SEYBOLD.
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Kleine Mittheilungen.

Neupersisch oäwlS-‚e. — L-‚Mßy, Praes. ‚fgifi, dürfte wohl

Jedermann auf den ersten Anblick hin mit dem in Vendid. xxr, 18

(4) vorkommenden "ooi-‘Srcßdr 45m1 (WESTERGAARD: ßooißnßo‘ - ‚aus,

GELDNER1”U’3”5)U“U 45m0) identificiren (vgl. HORN, S. 102, Nr. 462).

Und dennoch ist diese Identification lautlich nicht richtig, da neu-

pers. Jg nicht auf altpers. parij, awest. pairi, sondern auf altpers.

apart)‘, awest. upairi, zurückgeht. Man vergleiche o-‘iäbb ‚.9 = alt-

pers. uparij dar, QM fi = altpers. uparij szju, o»; ‚g = altpers.

apart)‘ ä-gam. Da nun dem pairi Xaezaiittha des Original-Textes in

der Huzwaresch-Paraphrase Wg’ ‘A15 entspricht, so kann die Bedeu-

tung desselben nicht zweifelhaft sein. Es kann nur das neupers. Jg

(= upairi xaeza) darin stecken. Wenn dies richtig ist, dann

muss pairi xaezahuha zu "0’)3”5!0”C’)’ dann» emendirt werden.

Von der Wurzel xiz kommen noch zwei Verbalformen im

Awesta vor, die man bisher ganz verkannt hat. Ich meine die beiden

Formen qisat (Jasna 1x, 36, Jast XIX, 40) und qisen (Vendid. m, 105).1

Während sie JUsT1'(Zendwörterb.‚ S. 90, b) richtig ‚war auf den Füssen‘

und ‚machen sich fort‘ in Uebereinstimmung mit der Huzwaresch-

Paraphrase übersetzt, ohne eine Erklärung der Wurzel gis zu geben,

sehen neuere Forscher in qis einen Inchoativ-Stamm der Wurzel qid

1 Die Ahnung des Richtigen hat mit Anlehnung an die Huzwaresch-Para-

phrase bereits DARMESTETER, Etud. Iran. I, 201 ausgesprochen. Honn’s Bemerkung,

S. 102, Note 4, der qisat als ‚er fing an zu schwitzen‘ fasst, kann man getrost

ignoriren.
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154 KLEINE MITTHEILUNGEN.

= altind. swid ‚schwitzen‘, also = indogerm. swid-släw, das im Irani-

schen zu qisa- werden musste. Sie übersetzen demnach Jasna 1x, 36,

Jast XIX, 40: tafsat-öa ho maiojo qisat-öa ‚und der Schlange begann

es heiss zu werden und sie begann zu schwitzen‘. Abgesehen nun

davon, dass eine schwitzende Schlange ein naturgeschichtlicher

Gallimathias ist, darf man die Huzwaresch-Paraphrase nicht so ohne

Weiteres ignoriren, welche das Verbum qisat als = eure #5) ‚sie

wurde zweifüssig‘ oder vom: 13A m: (?) ‚sie erhob sich auf die Füsse‘

erklärt. Dem gegenüber übersetze ich: tafsat-äa qisat-äa ‚sie fing

an sich zu winden und zu erheben‘, wobei ich tafsat als Inchoati-

vum zum neupers. stelle und in tQ-iwr einen alten Fehler für

Wwed’ (Inchoativum von xiz) annehme. Die Zeichen r‘ und d)‘ konnten

leicht verwechselt werden; man begreift dies besonders dann, wenn

man das beiden Zeichen zugrunde liegende ß in Erwägung zieht,

von dem aus sie durch den nach unten oder nach oben gezogenen

Strich geschieden wurden.

Demgemäss lese ich auch für das Vendid. m, 105 (32) stehende

qisgn, welches die Huzwaresch-Paraphrase mit ü‘? vnrc 3,5 ‘Lüber-

setzt, iiswdr.‘ Das nachfolgende ‚Ems‘, welches nach den neuesten

Forschungen ‚sie entleeren sich‘ bedeuten soll (vgl. altind. tu6c’ha-),

kann ich mit der Huzwaresch-Paraphrase nur als ,muthlos werden‘

fassen. Dort heisst es nämlich: (ÜCPU ‚H‘ vum: 90W ‚leer werden

sie‘, d. h. ,hoffnungslos‘ und dazu die Erklärung: ‘aß #955 (i: wo “P 6‘

“>95 ‚weil dann die Seele im Leibe‘ nicht geblieben ist‘. Die Form

tusgn ist ein Inchoativ von der Wurzel tus (= indogerm. tulc’), die

im neupers. „+3, Pahl. 501V zutage tritt. Neupers. „(Ä kann auf alt-

ind. tuöäha- nicht direct bezogen werden, da das aus sk’ entstandene

iranische s im Neupersischen als u» stehen bleibt und sich nicht in

8 verwandeln kann‚

Jedenfalls liegt in xtsgzt, tusgn, uruägn, pgrgäen (Gnnnnna pe-

rgögn) eine Steigerung vor. —- uruögn übersetzt die Huzwaresch-

1 Die Lesearten tt\“"’s'dl>‘ und ißed)‘ müssen die Huzwaresch-Uebersetzer

vor sich gehabt haben, da sie sonst den Ausdruck H?!” #3 |Lals Uebersetzung

derselben nicht hätten zur Anwendung bringen können.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



KLEINE hIIrrIIEILUNeEN. 155

Paraphrase mit: m5 5*‘ wucl WJUE #5,» (owßly) maß 11'000

‚die -Dews murmeln (klagend)‘, d. h. ‚sie machen heimlich eine Weh-

klage‘. — Paraden, (pgreden) wird in der Huzwaresch-Paraphrase also

erklärt: «wen» {g „559 ‘wer: ‚e‘ teöo tooe ‚der Dew wird zum Schmutz‘,1

d. h. ‚es ist (dann) über sie Zerplatzung gekommen‘. Ich lese statt

W516, tobte der Handschriften} «2503 und leite ßgßr (‘ogäe ?) vom neu-

pers. ab. Ob diese Erklärung der‘Huzwaresch-Paraphrase von

Paraden (Paraden) richtig ist, dies möchte ich selbst bezweifeln. —

Die Form pergdgn könnte nur = griech. rI-Epöopm erklärt werden.

Neupersisch 65g. — L5’; bedeutet im Neupersischen ‚Geruch‘

= awest. baöda-, baöidi- (HoRN, S. 54, Nr. 240). In der älteren Sprache

bedeutet es bekanntlich auch ‚Bewusstsein‘ = awest. baödah- (vgl.

SPIEGEL, Tradit. Liter. der Parsen, S. 425; VULLERs, Lese. Pers.-Lat.,

Vol. II, p. 1539 b; JUsrI, Zendwörterbuch, S. 208 b, unter baödanir).

HORN verzeichnet diese Bedeutung von (5,3 unter dem ‚verlorenen

Sprachgut‘ nicht. Dasselbe ist bei HORN, S. 270, zwischen 49 beä und

50 böjin einzuschalten.

1 Vgl. diese Zeitschrift, Bd. xI, S. 202.

2 "19!" W510 würde heissen ‚er ist angefüllt‘. Dazu passt aber das folgende

VW)!’ nicht. Es müsste ein Praesens sein; wo dann zu übersetzen wäre: ‚es kommt

dann Zerplatzung über sie.‘

3 Oder 05)“ W50 lHJUO ‚die Dews fliegen auseinander‘

FRIEDRICH MÜLLER.
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156 ANZEIGE.

Anzeige.

Von Seiten des Conseils der Specialclassen des LAZAREW’gch9n

Instituts für orientalische Sprachen in Moskau.

Auf Grund des g 7 der Allerhöchst bestätigten Bestimmung

über die Bewerbung um die Prämie des Staatsraths D. G. KANANOW

hat das Conseil der Specialclassen in der Sitzung vom 7. Februar

beschlossen, die Herren Specialisten davon in Kenntniss zu setzen,

dass die folgenden zwei Themata für die zwei Preisbewerbungen

zu je 600 Rubel ausgesetzt sind:

I. ‚Sammlung und Classificirung der Nachrichten, welche von

arabischen Schriftstellern itber Armenien ‘und die Armenier

bis zum Ende des 14. Jahrhunderts überliefert sind, mit

kritischer Commentirung des beigebrachten Materials.‘

II. ‚Materialien zum Gewohnheitsrecht der heutigen Armenier.‘

Die Abhandlungen können in armenischer‚ russischer, deutscher

oder französischer Sprache abgefasst sein.

Als Preis für die beste der über jedes der beiden Themata

eingelieferten Arbeiten ist vom Conseil die Summe von sechshun-

dert (600) Rubel (über 1200 Reichsmark) festgesetzt worden.

Wenn aus der Zahl der einzuliefernden Arbeiten über das

erste oder zweite Thema zwei den gleichen Werth repräsentiren

sollten, so kann das Oonseil die Prämie unter den Verfassern theilen.

Als letzter Termin für die Einlieferung der Arbeiten ist der

7/19 August 1900 bestimmt.

Moskau, 15/27 Februar 1898.

Ws. MILLER, Director des Instituts.

GR. KHALATIANTZ, Secretär des Conseils.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Historische Glossen zu den alttürkischen Inschriften.1

Von

J . Marquart.

1. In den bisherigen Erörterungen über den Ursprung der alt-

türkischen Schrift auf den jüngst entdeckten Denkmälern der Mon-

golei, sowie denen vom J enissei sind mehrere Nachrichten, die für die

Geschichte jener Schrift, sowie für andere, mit jenen Denkmälern zu-

sammenhängende Fragen nicht ganz ohne Belang sein dürften, bisher

meines Wissens unberücksichtigt geblieben. Dieselben finden sich in

dem der Hauptsache nach im Jahre 377 H. (987/8) vollendeten Fihrist

des Muhammad b. Ishäq al Warräq al Baydadi, genannt Ibn Abü

Ja‘qüb an Nadim (ed. FLÜGEL, 1871) und sind zum Theil bereits

von GUSTAV FLÜGEL in seinem Werke über Mäni bekannt gemacht

worden.

In dem Abschnitt über die verschiedenen Schriftarten berichtet

der Verfasser nach der chinesischen auch über die Schrift der

Manichäer, sowie die von Soyd.

1) p. w, 10:

(‚sum ‚man „n. ‚um

k} L‚s „so. gseran, (‚eben 0A 5,21m getan im

t_'‚„‚.u.e ibßl)‘ AB)?’ 2;;s\„°‚:i\‚ o» Es}. c_‚.«„‘cJ\

1 Dieser Aufsatz ist im October vorigen Jahres an die Redaction abgegangen.

Bnnrnoufs Abhandlung ‚Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften‘, An-

hang zu RADLOFF, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, Neue Folge, 1897 ist

mir erst im März d. J. zugänglich geworden, konnte daher nicht mehr berücksichtigt

werden, ebensowenig G. Davimnüs Aufsatz im Journ. ae., nov‚-d6c. 1897, p. 445-484.

’ Vgl. p. rrA, 24 f.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgen]. XII. Bd. 11
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158 ‚l. hIARQUART.

Mr») „‚.u\ A), u. Vin, ‚vssga ma's, H‚.\.„._.is\ „A3.“ m1,; ‚

oyzxaa ‚n‘ algsxgejgu, „am ‚n‘ g: M, „am ‚im uns

5,314.» m3,; ‚es, „g; ‚.31 \;\ Sau.“ Je ä, aix us,._._-‘.\ a?

ä-‚Luät L ‚i/‘Jyba’

6 3 c s.)

n S A a m a Ä .: K]

F! f 7"‘ A e 7‘ y" ‘t: d]

C f’. '

[.0 .2. d\

)

\

i‘ ‘u.

i m .„

.u.\‚ in: „m, _J >i‚...i\ H3‘ Lkw _ ‚vag‘ ä)” H)’

U“ ‘H-“a ‘ecfl usw, “vs Liwl, a;

d. h.

Bericht über den manichäischen Schriftcharakter.“

Der manichäische Schriftcharakter ist abgeleitet aus dem Per-

sischen und Syrischen, und zwar von Mäni, gleichwie die Lehre com-

binirt ist aus dem Magierthum und Christenthum. Die Buchstaben

übersteigen die Zahl der Buchstaben der arabischen Schrift. Mit dieser

Schrift schreiben sie ihre Evangelien und die Bücher ihrer Canones.

Die Einwohner von Transoxiana und Samarkand schreiben in dieser _

Schrift die Religionsbücher. Sie heisst dort Religionsschrift. Die

Markionitcn haben einen eigenthümlichen Schriftcharakter, den mein

Vertrauensmann, wie er mir erzählt, gesehen hat. Er bemerkte: er

1 Die Var. von Cod. V. habe ich nicht berücksichtigt.

9 Daneben die Var. Dass dieser Buchstabe dem u, entspricht, zeigt

die Variante Z. 10.

3 Dass dieser Zeichencomplex ein darstellen soll, zeigt die Variante unten.

4 Daneben die Var. M.

5 Ed. Qxil’.

6 Cod. V.

" Cod. V.

3 Vgl. die Uebersetzung von FLÜGEL, Mäni, seine Lehre und seine Schriften,

S. 167.
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HISTORISCHE GLossEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 159

ähnelt dem manichäischen Schriftcharakter, ist aber anders als dieser.

Folgendes sind die Buchstaben des manichäischen Schriftcharakters:

(s. oben).

Sie haben auch noch eine abweichende Art von Buchstaben;

dazu gehört, dass sie schreiben: das Sad _J, das Mim AIX, das

Hä <1‘, das Kaf ‘A, das Qaf d, und das Ha ‚ü.

2) p. m, 1fl'.:

sei/an ‚i; „n. ‚um

lvcsän „Las, ‚trkan U, u, man; „a, dann oig du» du

uns, T.‘ 2&1”; 5...: Urans, 61x“ 292a... M), „im aus)

‚+55- Jlis ‘Ja’; 3%)?‘ QM: 6&5:

._1_‘‚.__‚>\J"J‚bu°cfn_e}

d. h.

Bericht über den Schriftcharakter von Sovd.

Der Vertrauensmann erzählte: Ich kam in's Land Sovd, das in

der Gegend von Transoxiana liegt (Soyd heisst auch Ober-Eran)?

Sie haben ansässige Türken, deren Hauptstadt Nawikat heisst. (Er

fährt fort:) Die Einwohner sind Dualisten und Christen und sie

nennen die Dualisten in ihrem Dialect äöärik. Folgendes ist ein Bei-

spiel ihres Ductus (s. 0.).

2 H. w)», P. WIE, V. M19’), ed. unten p. rrv, 28 C. H.

5 Ed. \‚;iS)\..>\, p. PPV, 28 H. Lsfläl, L. 6)l?\\‚ V. 6>L>.\‚ 8d. 6)l?\.

4 So = u» wird die arabische Beischrift am ehesten aufzufassen ‘sein.

"’ Vgl. meine ‚Beiträge zur Geschichte und Sage von Eran‘ ZDMG. 49, 629i‘.

1l*
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160 J. MARQUART.

Ich habe die beiden Alphabete herzustellen versucht, soweit es

ohne Einsicht der Handschriften, lediglich nach dem gedruckten

Texte möglich war, und die entsprechenden syrischen Buchstaben

dazu gesetzt. Die beigeschriebenen arabischen Aequivalente ent-

behren in beiden Alphabeten der diakritischen Punkte. Das ma-

nichäische Alphabet war vor seiner Uebernahme durch anNadim

bereits durch mehrere Hände gegangen, wodurch es kam, dass die

ursprünglich untergeschriebenen arabischen Aequivalente hinter die

manichäischen Buchstaben gesetzt wurden. So entstand der Schein,

dass das manichäische Alphabet mehr Buchstaben zähle als das

arabische, was schon a priori unwahrscheinlich ist. Es besass vielmehr

mit den ohne Zweifel blos zufällig ausgefallenen Buchstaben b, ", ‘I

und ‘a 22 Buchstaben, wie die übrigen aramäischen Alphabete. Das

sogdische Alphabet umfasste 22 einfache Zeichen in einer vom ge-

wöhnlichen aramäischen Alphabet etwas abweichenden Reihenfolge.

Dazu kam noch eine Ligatur und drei unbekannte Zeichen, die zum

Theil vielleicht Interpunctionszeichen darstellen. Diese Schrift kann

also nicht mit der von oben nach unten gelesenen, aus 32 Zeichen

bestehenden Schrift von Su-li (pahl. Sülik, die persische Form für

das einheimische Soyd), dem Lande vom Flusse Öui bis zur Stadt

Kiss identificirt werden, von welcher Hüan-cuang, Memoires II, 13

berichtet. Ob die vorliegende Anordnung der beiden Alphabete be-

absichtigt oder wenigstens theilweise blos zufällig entstanden ist,

wird sich vorläufig nicht entscheiden lassen.

Der aramäische Ursprung der beiden Alphabete liegt namentlich

beim sogdischen klar zutage. Man vergleiche besonders auch die cha-

rakteristischen Zeichen für ‘| und n, die ein umgekehrtes aram. H

darstellen. Es ist jedoch nicht meine Absicht, hier auf den Zu-

sammenhang der beiden Alphabete mit anderen aramäischen Schrift-

arten näher einzugehen. Dass keines der beiden Alphabete das un-

mittelbare Vorbild der alttürkischen Schrift gebildet haben kann,

lehrt ein Blick auf die Schrifttafeln bei THOMSEN, Inscriptions de

FOrkhon dechifrees, p. 9, und DONNEB, Sur Porigine de Palphabet

tnrc du Nord de l’Asie. Doch ist z. B. die Uebereinstimmung des
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSGHRIFTEN. 161

o D etc. = s der Jenissei-Inschriften1 mit dem manichäischen A zu

auffällig, um an blossen Zufall zu glauben. Die manichäische Schrift

war nach dem ersten Bericht in Transoxiana die religiöse Schrift.

Daraus folgt, dass das sub 2 mitgetheilte Alphabet die bürgerliche

Schrift von Sogd war.

3) Zur Ergänzung der beiden obigen Berichte dient eine andere

Erzählung im Fihrist, p. Prv, 12 E, deren Mittheilung von grossem

historischen Interesse sein dürfte:

„sing, ‚um, „und „s 333mm ‚um U.

3125m.“ m93“ w m‘ w 1%“ ‘b: ‘c “M. d-‘Ä’ o‘ d?‘

w“ de‘ die «I», Ar“; tsr‘ ‘i’ ‚.99 S‘ w‘ 9%

‘‚‘\;-.>. ‚i‘ «Mw 21°,‘ d‘ u; „S“ 9M‘ d’-.= 099"‘ „S der‘

5M um; wer; m“ „s \‚1.;„ 8d ‚i; 5,4; k.) „i\ ‚ca „fifld

U: ‘e’. 3d)!» * 613‘ 6,1‘ e? arme‘? zdn-‘r:

‘Ära: >‘-‘<-“ ‘M u“ ‘:>"-‘ Qrd‘ r‘ 6,3: wri“ J"\ o‘ u“ fl/U‘

tErB“-U‘°*r‘c>%*“i .39 ßisiuaessss.‘ dauern‘ ‚S,L_‚_.o\ 11.3.1: „s „du, si c-‚sis u a1..‚i_‚_,i\ ü‘; \E\ M, „is

yV-ir“ ‚S.‘ v5 ‘riä-ä‘ HP‘, „f“ a‘ U3‘ was)‘ 5*“ 1"“ (‚W “ers (‘W95 u“ "59;- ohdrii ‘>33’ ‚s,..\,.(‚‘:.;b\5 da, asufiß „a, „im „s, >\‚\‚_J\ 115a „s

M“ M‘: des“ w‘ M“ de)‘ä um‘? sre-‘r "d:

d-ß‘ o‘ ‘fläb. v5 o»; au‘ WM‘ w es”. u‘ d)‘ die. 599i“

613: Q-rw‘ sei‘: 4°. Äsßä‘ «W ‘5‘=-‘: o‘ *‘ “d: er?)

„es; ‘dass „z. ‚k; >\J.‚_d\ ,su.‚ „s M“ „i. ‚esja

1 Vgl. DONNEB, Sm- Forigine de Falphabet turc, p. 55 s.

’ So V.; L Oh. und OL-g), ed. Oß. und 015.’.

b o. H.„„J\, v. " Besser wäre
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162 J. MARQUART.

y

fnmn Llis äganann „‚;‚\‚.‚n u; bis ‚s, aiy ‚an. ;\.-;\,

ä/‚ÄLL, „n; m. u; m, ‚S3 ;‚'.i„n ‚in v; Wurf‘

„an, 251;.“ ‚s, 16,1%; O,:...„„_ „in saß, „in „n.

aläß,

d. h.

Bruchstück der Geschichte der Manichäer und ihrer Ueber-

siedlung in die Länder und der Geschichte ihrer Haupter.3

Die ersten von den Religionen, abgesehen von den Samanen

(Buddhisten), die Transoxiana betraten, waren die Manichäer. Die

Veranlassung dazu war, dass, als Kisra4 den Mani getödtet und ihn

gekreuzigt und den Einwohnern seines Reiches die Disputation über

die Religion verboten hatte, er die Anhänger Mänfs zu tödten pflegte,

wo immer er sie fand. Da flohen sie ununterbrochen vor ihm, bis

sie den Oxus überschritten und das Reich des Chäqän betraten und

bei ihm blieben (Ohäqän ist in ihrer Sprache ein Beiname, womit sie

die Könige der Türken bezeichnen). Da blieben die Manichäer un-

unterbrochen in Transoxiana, bis dass die Macht der Perser sich

auflöste und die Macht der Araber erstarkte. Da kehrten sie in

diese Länderi’ zurück, besonders im Bürgerkriege der Perser6 und

in den Tagen der omaijadischen Fürsten. Denn Chälid b. 'Abdallah

alQasri pflegte sich ihrer anzunehmen.7 Jedoch die Würde des

Oberhauptes in diesen Sitzen pflegte nur in Babylon verliehen zu

‘ s. oben S. 159, Anm. 2 und 3.

2 Besser

3 Vgl. die Uebersetzung von FLÜGEL, Müni, S. 105 f.

" Gemeint ist Warahrän 1 (273-276); vgl. Tab. I, Arg, 13, NÖLDEKE. Gesch.

der Perser und Araber, S. 47, N. 5.

5 d. h. ins ‘Iräq.

6 Was unter diesem ‚Bürgerkrieg der Perser‘ gemeint ist, ist mir unbekannt.

Doch nicht der Aufstand des al Muchtär in Küfa (a. 66 H)?

" Chälid stand selbst im Verdachte des Manichäismus (p. r-r-A, 4), da seine

Mutter eine Christin war. Er ward Generalgouverneur von ‘Iräq und Choräsän unter

Hisäm b. ‘Abd al Malik a. 105 H. (723/"4 n. Chr.) Tab. II IETA, ward im Jahre 120 H.

(737/8) abgesetzt (ibirl. um) und im Jahre 126 hingerichtet (ibid. |v/\., 1 fiÄ).
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HISTORISCHE GLOSSEN zU DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 163

werden,1 dann pflegte das Oberhaupt in das Land zu wandern, wo

es sich sicher fühlte. Was aber das anderemal anlangt, da sie

auswanderten in den Tagen des alMuqtadir,2 so begaben sie sich

nach Ohoräsän aus Furcht für ihr Leben; Wer von ihnen also am

Leben geblieben war, verbarg seinen Glauben und siedelte über in

diese Länder. Es hatten sich nun in Samarkand gegen 500 Mann

von ihnen versammelt. Da wurde ihre Sache ruchbar und der Herr-

scher von Ohoräsätn3 wollte sie tödten. Da liess ihm der König von

Oin —— ich vermuthe aber, dass es der Herrscher der Toyuzyuz war -

sagen: ‚In meinem Lande sind dreimal soviele Muslime als in deinem

Lande Anhänger meiner Religion‘ und schwören, wenn er einen von

ihnen tödte, werde er dafür die Gesammtheit tödten und die Moscheen

zerstören, und werde in den übrigen Ländern Leute zurücklassen,

die den Muslimen auflauerten und sie tödteten. Da liess der Gebieter

von Ohorasän von ihnen ab und nahm von ihnen die Kopfsteuer.

Nun sind sie selten geworden an den islamischen Orten. Was die

Stadt des Heils (Baydäd) betrifft, so kannte ich dort in den Tagen

des Mu'izz addaula4 gegen 300 von ihnen, in unserer gegenwärtigen

Zeit aber befinden sich in der Residenz keine fünf Seelen von ihnen.

Diese Leute heissen äöäri. Sie leben in den Rustäqen von Samar-

kand und Sovd und ganz besonders in Nawikat.‘

Der Anfang dieses Berichtes ist freilich ungenau; zur Zeit des

Unterganges des Mäni gab es noch keinen Ohäkän der Türken, viel-

mehr stand Transoxiana damals (3. J ahrh. n. Ohr.) unter verschiedenen

‘ Vgl. S. rrg, 7: ‚Die Würde des geistlichen Oberhauptes pflegte nur in Ba-

bylon legitim zu sein (zustande zu kommen) und es war nicht erlaubt, dass ein

geistliches Oberhaupt anderswo war.‘ S. rr/b 25: ‚Die Würde des Oberhauptes ist

(in unserer Zeit) nach Samarkand verlegt, und sie pflegen sie dort zu verleihen,

nachdem sie (früher) nur in Babylon legitim gewesen war und ihr Herr befindet

sich zu unserer Zeit dort.‘

2 Chalifa von 295-4520 H. = 907/8-932 n. Chr.

3 Wahrscheinlich der Samanide Abü ’l Hasan Nacr 301—331 (913/4—942/3).

4 Ahmad b. Abü Saga‘ Böja, der Gründer der Macht der Böjiden, war Emir

al ’umarä mit dem Titel Mu‘izz addaula seit 11. Gumäda i, 334 = 19. Dec. 945. Er

nahm gleichzeitig‘ den Titel Sultäu au.
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164 J. MARQUART.

Fürsten mit dem Titel ‚Öau-wu‘, die mit den Fürsten der Kusan

(Jüe-öi) verwandt waren.1 Selbst zur Zeit der Vernichtung der

Mazdakiten durch Ghosrau 1. Anösarwan a. 531 war von den Türken

noch keine Rede, vielmehr befand sich Tochäristan und Transoxiana

damals noch in den Händen der Hephthaliten. Dieser Anachronismus

schliesst aber nicht aus, dass der Bericht für spätere, dem Verfasser

näher liegende Zeiten wirklich zutrifft. Nach dem ersten Berichte

diente die manichäische Schrift in Transoxiana als religiöse Schrift.

Die Manichäer wurden daselbst mit einem der buddhistischen Ter-

minologie entlehnten Ausdruck äöärik (skt. üöävja) genannt. Einer

ihrer Hauptsitze in Transoxiana, abgesehen von Samarkand, war

Nauzikat. Diese Stadt, auch Nauzä-kat geschrieben, lag vier Par.

östlich von der Hauptstadt des Chäqäns der Westtürken (nach Ibn

Chord. genauer der Türgäs, arab. die am Ufer des Öui (ehin.

Su-j e, alte Aussprache Su-jab) beim heutigen Toqmaq, westlich

vom See Issyk-köl gelegen war.2 Nawäkat (bei Ibn Rusta M, 4

erscheint bei Tab.11, WM", ult. (a. 119 d. H. = 737 n. Chr.) gerade-

zu als Residenz des Chäqäns der Türken,3 anderwärts dagegen wird

dieselbe genauer Süj-äb genannt (n, Im, 3, los 1, 8). Letztere

ist identisch mit der ‚Stadt des Flusses Su-je‘ bei Hüan-cuang n, 12,

einem Sammelpunkt der Kaufleute aus allen benachbarten Reichen,

und nicht zu verwechseln mit der Station ylaw, die nach Qodäma

r-‘I, 10 drei Par. östlich von Nawäkat lag und am Westufer des

Sees Issyk-köl, da wo der Öui aus dem See austritt, zu suchen ist.4

Nawäkat war auch Sitz eines nestorianischen Metropoliten.5

1 [S. jetzt meine ‚Chronologie der alttürkisehen Inschriften‘ S. 58 ff]

’ Ibn Chord. rq, 4. Qod. r‚'1, 5 fl‘. Vgl. DE Gonan, De muur van Gog en Magog.

33 = Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akad. van Wetenschappen, Afd.

Letterkunde, 3de Reeks, Deel v, p. 119. TOMASGHEK, WZKM. III, 107.

B Bei Mas. I, 289 wird eine Türkenresidenz ÖL’; (‘i’) genannt: ‚Es gibt keinen

Chäqan der Türken mehr zu unserer Zeit, dem sich ihre Könige fügen würden, seit-

dem die unter dem Namen Öl’; bekannte Stadt zerstört ist, die in der Wüste von

Samarkand liegt.‘ Was in steckt, wage ich nicht zu sagen.

‘ TOMASCHEK a. a. O.

F‘ H. YULE, Oathay, p. ccxLv, 179.
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HISTORISCHE GLossEN zu DEN ALTTÜRKIsCHEN INSOHRIFTEN. 165

Der erste Chagan der Westtürken, A-po-k‘an (erwähnt a. 585

und 587, Journ. as.‚ 1864, 1, 499, 505—507), ursprünglich Chagan der

nördlichen Gebiete (ib. 366, 493), hatte sein Winterlager sieben Tag-

reisen NW. von Jen-öi oder Qarasahr und sein Sommerlager acht

Tagreisen weiter gegen Norden, an der Nordseite von Turfan. Sein

zweiter Nachfolger dagegen, Ta-man mit dem Thronnamen Ni-kue-Cu-

lo-k‘an (nach 600), residirte in dem alten Lande der U-siun, nach

dem Flusse Ili zu. Bei der Theilung des Reiches zwischen TüngJo-se

mit dem Thronnamen Sa-po-lo-Tie-li-äe-kan und Jo-ko-se mit dem

Thronnamen I-pi-Ta-lu-kan im Jahre 638- soll Letzterer die Länder

westlich vom Ili erhalten und seine Residenz an der westlichen Seite

des Gebirges Tsu-ko, gegen Taräz zu, aufgeschlagen haben, während

Tie-li-se—k‘an die Länder östlich vom Ili erhielt.1 Des Letztern Nach-

folger dagegen, I-pi-Sa-po-lo-Se-hu-ktan, der von den westlich von

der Stadt Sui-se (Sui-jab) sitzenden fünf Horden der Nu-si-pit

eingesetzt worden war, schlug sein Lager westlich vom Ili und

nördlich vom Sui-ho-sui (d. i. dem Cui) auf (a. 640). Aber schon

im Jahre 630 war Su-äe (Sujab) die Residenz des Chagans I-pi-Sa-

po-lo-Se-Se-hu-ldan (Jabyu Chagan, seit 628 n. Chr.), wie wir aus der

Biographie des Hüan-cuang erfahren,2 und im Jahre 634 wird sie

als Grenze der Tuluk- und Nusipit-Horden genannt.3 Bei Tabari

wird Süjäb in den Jahren 103 H. (721/2 n. Chr.) und 119 H. (737)

als Residenz des Chäqäns (So-lu, von der Horde Ce-pi-si, 715—737) I

vorausgesetzt, und in Sui-se-öing residirte auch sein Sohn und Nach-

folger Ku-öo mit dem Thronnamen Tu-ho-sien-kan, wie ausdrücklich

berichtet wird.4 Darnach steht der Annahme nichts im Wege, dass

die Manichäer bereits im zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts mit den

Westtürken am Süjäb (Cui) in Berührung kamen.

1 DEGUIGNES, Geschichte der Hunnen und Türken, übersetzt von DÄIINERT I,

590 f., 603.

2 HoEI-LI, Vie et voyages de Hiouen-thsang, trad. par STAN. JULIEN, p. 55 ss.

Ueber die Chronologie vgl. ALEX. CUNNINGHAM, The ancierd geography of India, p. 563.

a S. SCHLEGEL, Die chinesische Inschrifl auf dem uigurischen Denkmal von Kara-

Balgassun, 111. DEeUIeNEs, S. 602.

4 DEGUIGNES, S. 626.
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166 J. MARQUART.

Ueberlegt man die obigen Angaben des Fihrist, so wird man

von selbst zu der Vermuthting gedrängt, dass die alttürkische Schrift

in der Residenz der Westtürken, unter dem Einfluss der dortigen

Manichäer entstanden sein werde. Natürlich könnte dann unter ‘rb

‘(paippa 1b Exußixäv, in welchem die von der türkischen Gesandtschaft

im Jahre 568 nach Constantinopel mitgebrachten Briefe geschrieben

waren,1 nicht die alttürkische Schrift der Denkmäler verstanden

werden. Donnnn2 bezieht auf die Türken auch eine Notiz des

buddhistischen Pilgers Sung-jun, der im Jahre 518 n. Chr. die Tuh-

kizteh/hun westlich vom ‚fliegenden Sand‘ besuchte und erzählt, dass

deren Schrift beinahe dieselbe sei wie die der Wei-Tataren (386—

586).?‘ Donner: hat sich zu dieser Combination durch BEAL ver-

leiten lassen, der allerdings zu Tuh-kiueh-hun bemerkt: ‚The Eastern

Turks. The ’Hun werc a southern horde of the ’Tieh<lci Turksfi“

Allein die Tu-kiueh-hun, gewöhnlich Tu-ku-/1ne'n„ ältere Aussprache

Tu-ku-hun genannt, welche westlich von Sen-si in der Gegend von

Koko-nor ein Reich gegründet hatten, das von ca. 312—672 bestand,

haben mit den Türken (Tu-kiue) nicht das Mindeste zu thun, sondern

gehören gleich den Wei-Tataren zu den tungusischen Sien-pi.5 Ob

ferner jene Schrift identisch war mit der aus 13 Zeichen bestehen-

den Schrift, die ein buddhistischer Missionar in Centralasien unter

dem Kaiser T‘ai Wu-ti (424-451) fand, wie Donnnn annimmt,

wird sich schwer beweisen lassen. Noch weniger ist natürlich mit

Donnnn an ncstorianischcil Ursprung dieser Schrift zu denken.G

l Menander Prot. fr. 18 bei C. MÜLLER, FHG’. rv 226a.

2 ‚Sur Porigine de Falphabet ture du Nord de l’Asie‘ (Journal de la Sociäte’

Finno-Ougrienne xrv, 1), p. 18.

i‘ SAM. BEAL, Si-yu-ki, Bilddhixt recordn of „I8 Western world, I, p. Lxxxv.

“ BEAL l. l. n.

"' DEGUIGNES, Gesch. der Ilumzen und Yliir/uen, Ergiiuznngsbnml 23911‘. [PARKRR,

A t/musund year's of the Tarlars, 150 FR]

6 Völlig vermisse ich eine Angabe darüber, dass jenes Alphabet von 13 oder

14 Zeichen gerade bei den Uigurexi, und zwar schon im 4. Jahrhundert, wie Donrmn

(p. 17. 19) behauptet, verbreitet war. Da mir jedoch das von DONNER eitirte Werk

von Tannen m‘. LACOUPERIR ‚Beginnings of writing in central und eastern Asia‘ nn-
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HISTORISCHE GLossEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN Insonarrrnn. 167

Wenn es im Pien-i-tien (Journ. as., 1864, 1, 335) von den Türken

heisst: ,Les caracteres de leur ecriture ressemblent a ceux des bar-

bares,‘ so ist dabei wohl eher an die primitiven Einschnitte in Holz zu

denken, von denen ein anderer Bericht redet1 und die wir auch bei

den Zuan-zuan (den echten Avaren),2 sowie bei den Hephthaliten,3 ja

noch in viel späterer Zeit bei gewissen Türken bezeugt finden (s. u.).

Freilich haben sich in der Nähe des alten Süjäb (bei Tokmak

und Pispek) bis jetzt nur syrische Grabschriften nestorianischer

Türken aus weit späterer Zeit (vom 13. Jahrh. ab), aber noch keine

Inschriften in alttürkischer Schrift gefunden. Allein in der fünften

Inschrift vom Ohoito-Tamir, Z. 3 (Rnnnorr, Die alttürkischen In-

Schriften der Mongolei, 264) heisst es: ‚Wir, das Heer der Türgäs,‘

und ebenso wird in Nr. 3 (S. 262) das Türgäsvolk genannt. Diese

beiden Inschriften sind also offenbar von Leuten des Stammes

'l‘ürgäs geschrieben, der zum Reiche der Westtürken gehörte. Sämmt-

liche der leider noch sehr unvollkommen verständlichen Inschriften

am Ohoito-Tamir, einem Nebenfluss des Orchon, sind in einer Art

Cursivschrift geschrieben, die aber dennoch ältere Buchstaben auf-

weist, als die Denkmäler vom Orchon. Nr. 5 und Nr. 3 dürften mit

Nr. 2 zusammengehören, in welcher von einem Zuge nach Bis-balyk

(Pe-ting, Urumtsi) die Rede ist und die RADLOFF‘, S. 423, ins Jahr

696 setzt. Ich glaube aber, dass diese Inschriften sämmtlich in

dieselbe Zeit gehören, und zwar entweder in die des Qutlug (= Ta-

öam?4 682—692) oder in die seines Bruders Me-(Yue (693—716).

Denn der Nr. I, 3 genannte Kül-öur der Tardus ist wohl ohne Zweifel

zugänglich ist, so muss ich darauf verzichten, auf die dort gesammelten Nachrichten

über die Geschichte der Schrift in Central-Asien einzugehen. [VgL Pannen, A chous-

and years, p. 186: ‚Their (der Türk) written language is like that of the Huf]

‘ Journ. (18., 1864, 1, 351: ‚Ils n'ont point d’ecritnre, et pratiquent des en-

tailles sur des plaques de bois ponr faire des contrats.‘

2 DEGUIGNEB 1, 460.

3 SPECHT, Etudes sm- l’Asie centrale, 22 (Extrait du Journ. as. 1883).

4 RADLOFF liest in Nr. 9, Z. 2 bilgä bäg Taäam (S. 267). Allein in dem Zink-

druck S. 266 ist das dritte Zeichen des Namens entschieden kein m, das zweite

wohl ebensowenig ein i’. Hieraus lässt sich also nichts entnehmen.
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168 J. MARQUART.

identisch mit Kill-cum, der bei der Thronbesteigung des Bilgä Chagan

die Bege der Tardus anführt n S. 13. Man muss annehmen, dass

die Türgäs sich nach der Wiederherstellung des osttürkischen Reiches

dem Qutlug oder seinem Bruder Me-Cfue freiwillig oder gezwungen

unterwarfen.1 Wir dürfen aber aus diesen Inschriften jedenfalls den

Schluss ziehen, dass auch die Westtürken die alttürkische Schrift

besassen, ja dieselbe bereits zu einer Art Cursivschrift ausgebildet

hatten.2 Von der Residenz der Westtürken aus würde sich auch sehr

leicht die Verbreitung dieser Schrift zu den Kirgizen am Jenissei

erklären. Ums Jahr 638 unterwarf der Chagan I-pi-Tu-lu-k'an die

Kie-ku (Kyrgyzen), die sich von der Angara und dem Baikalsee

bis an den Obi und Irtysch erstreckten, ja er drang noch weiter

nach Norden und bezwang das Königreich Po-ma an der Mündung

des Jenissei (DEGUIGNES, S. 603). Dass die Inschriften vom Jenissei

im Allgemeinen einen älteren Sohrifttypus aufweisen als die zwischen

jenen und den Denkmälern vom Orchon etwa in der Mitte stehenden

Inschriften vom Choito-Tamir, Ongin, As’chete u. s. w., spricht nicht

gegen obige Vermuthung. Die Kirgizen vom Jenissei können sehr

wohl den ursprünglichen Schriftcharakter längere Zeit festgehalten

haben, während derselbe sich inzwischen bei den Türken weiter

entwickelte. Erwägt man den Unterschied der Zeichen auf den

Denkmälern vom Orchon (733 und 735) von denen auf dem Denk-

mal vom Ongin (a. 692?)3 und auf den Felseninschriften vom Choito-

Tamir (zwischen 682 und 692?)‚ so wird man sich unschwer vor-

stellen können, dass auch in dem Zeitraum von 638—692 der in

den Jenisseidenkmälern vorliegende älteste Schrifttypus sich zu dem

der Inschriften vom Ongin, Choito-Tamir u. s. W. weiterbilden konnte.

Hier möge nun noch ein Bericht des Fihrist über die Türken

angeführt werden.

1 [VgL jetzt meine ‚Chronologie der alttürkischen Inschriften‘ S. 50 f.]

9 [Inzwischen hat sich auch auf westtürkisohem Boden im Thale des Talas

eine Inschrift in alttiirkischer Schrift gefunden, wie ich aus Bnnmonn, ‚Die histo-

rische Bedeutung der alttiirkischen Inschriften‘ S. 14 ersehe]

5 RADLOFF, S. 247 f.
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HISTORISCHE Gnossnn zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 169

4) p. r-,1ff.:

man? u, 6,3l „u ‚um

v?“ ;‘-""‘=“ wue‘) ogmßßl-‘ß 5513:“: P19‘: 61x“ ‘zu

„Es Q-äßs is-"e-iia a» e»). a» s; ß JE?“ scaiäls

613‘ f‘ o‘ C9‘ 63"" x53“: n“) Ääkia“: “jfi-mä cßge- d‘; ww‘ a9 M‘ o? als‘ M‘ a?‘ A9 ‘c

d)‘ ‘am’: ‚es „i“ w». c)‘ 0* QM 63-2555)” w d‘: M‘ G513‘

‚a, 51),‘, „2=>.\ ‚zum v... aus. „)\ „\ >\,\ \s\ „am 5,21m „m.

„man „a Jod‘ .„<\,ss\ „am an. ,_)„-„1\„„-;s)‘, 3.13.; M?‘ ‚M‘ G)‘ s‘); Ar“ den“ ‘rßfi: M‘ ‘eeaja „i“

C952‘ v5) e-ÄWW: Muße; M‘ e“ QM 53‘: gnig‘ das“

a‘ 0213.: A? oaßiäs‘ M‘; VW‘ kam‘ #103 d)‘ 155: wer’

‘an am, als-‚l

d. h.

Bericht über die Türken und was ihnen gleichartig ist.

Was die Türken, Bulyar, Bul‘{ä‚r,8 ToYuzYuz, Chazaren, Ala-

nen und die kleinäugigen und übermässig weissen Rassen anlangt,

so ist kein Schriftcharakter von ihnen bekannt mit Ausnahme der

‘ Codd. 15.1%“).

2 Ed. jifln’. Dass hier die Toyuzyuz gemeint sein müssen, zeigt ihre

Zusammenstellung mit den Chazaren als Sehriftbesitzern im Folgenden.

3 V. j‚.a...l\‚. Wie FLÜGEL n, 11 zu der Bemerkung kommt: ‚Wahrschein-

lieh ubjlJlj zu lesen. So nennt wenigstens von KLAPROTH in seiner Schrift Kau-

kaaische Sprachen, S. 11 ein Volk Mukrit,‘ ist mir unverständlich.

4 Ed‚)j.1a:l\. Vgl. die Varr. zu p. rrv, 23 (oben, S. 161, N. 5).

5 P. )\)‚>. >,g‘., ed. Jl 1.:. „am Die echte Namensform ist mir unbekannt.

6 So FLÜGEL; H. Ä?S‚)„.J\, V. Ätäydl.

‘l So FLÜGEL; V. 53.2)’, P.

8 Unter den sind hier die Kuban-Bulgaren zu verstehen, deren Land

bei Nikephoros ict. cövr. p. 33 ed. m: Boon f; pzyailr; Boulyapiaz genannt wird. Sie

werden auch bei Tab.}, Aqc, 1. 16; M1, 4 (wo zu lesen ist 11:)’, 3,1l)

und in der Form eb. q - ., 2Lgenannt. [Vgl. jetzt meine ‚Chronologie der alt-

türkischen Inschriften‘ S. 96f.] -)\;L% sind die Bulgaren an der Kama und oberen

Wolga, deren König im Jahre 922 den Isläm annahm.
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170 J. ‘MARQUART.

Toruzvuz (Uiguren)1 und Tibetaner -— denn (letztere) schreiben in

chinesischer und (erstere) in Inanichäischer Schrift — und der Cha-

zaren, die hebräisch schreiben. Was aber zu mir gelangt ist von

der Gepflogenheit der Türken, verdanke ich einer Erzählung des

Abü’l Hasan Muhammad b. alHasan b. Asnäs,2 dem es ‚ljsfil, der

Türke vom Stamme Mongol (‚K-es erzählte, welcher zu den Leuten des

Tüzün4 gehörte, die aus ihrem Lande in edlem Stolz und Aufwallung

ausgezogen waren. Der Oberkönig der Türken liess nämlich, wenn

er an einen von den Kleinkönigen schreiben wollte, seinen Wezir5

kommen und befahl ihm, einen Pfeil zu spalten. Der Wezir grub dann

darauf Gravirungen ein, welche die Vornehmsten der Türken kannten,

und die den Sinn andeuteten, welchen der König beabsichtigte und der

Adressat verstand, und er behauptete, dass die kleine Inschrift viele

Bedeutungen zulasse. Sie thäten dies aber nur bei ihren Waffenstill-

ständen und Friedensschlüssen, sowie in Kriegszeiten. Er bemerkte

noch, dass sie diesen beschriebenen Pfeil wohl bewahren und seinet-

wegen den Vertrag halten. Doch Gott weiss es am besten!‘

Hier wird also die Schrift der Toyuzvuz (Uiguren)6 geradezu

mit der manichäischen identificirt, offenbar weil man wusste, dass

1 Dass es sich hier nur um die Toyuzyuz handeln kann, deren Ma-

nichäismus vielfach bezeugt ist, nicht etwa um die ebenfalls als Manichäer betrach-

teten, aber erst später auftretenden bulgarischen Bogomilen, ergibt schon der

Zusammenhang.

2 Dieser Mann war offenbar ein Nachkomme des bekannten Türkensklaven,

spätem Officiers des al Mu‘taciin‚ Aänäs Jafqübi, Geogr. F01, 4, genannt Tab. III,

| rrw, 13 a. 223 H. (837/8 n. Chr.).

3 CQSWM specialisirt die Nationalitätsangabe, muss also der Name eines

Türkenstammes sein. Es kann kaum etwas anderes darin stecken als der Name

der Mongolen und es hat bei einem Araber nichts Auffälliges, diese als ‚Türken‘ be-

zeichnet zu sehen. Es ist dies wohl die erste ausdrückliche Ervträhnung eines Mongolen.

4 Der Türke Zhizün tritt schon im Jahre 329 H. = 940/1 n. Chr. auf (AUG.

MÜLLER, Geschichte des Islänw I, 566). Er floh im Jahre 330 == 941/2 zu den Hamda-

niden‚ besetzte aber im Jahre 331 Baghdäd und liess sich zum Emir al umarä,’ er-

nennen und starb a. 334 (945/6) an Epilepsie.

5 Türkisch alChuwärizmi, Mafätih al ‘ulüm, ed. VAN VLQTEN, p. |r-, 4.

6 Ueber die schon von REINAUD, Introduction a Za Geographie dliboulfeda,

p. cccLIx f. vertretene Identität der Toyuzynz, alttürk. Toqnz Oyaz ‚die
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN Inscmurrau. 171

dieses Volk der manichaischen Religion anhing, während man seit

KLArRorn die uigurische Schrift allgemein aus der nestorianisehen

Estranghelaschrift abzuleiten pflegt. Dagegen zeigt sich der Verfasser

gut unterrichtet, wenn er die Chazaren hebräisch schreiben lasst. Der

Chaqän und die Vornehmen der Chazaren hatten zur Zeit des Härün

arRasid (170—193 das Judenthum angenommen (Mas. n, 8),

das sogar in dem kleinen Staat ‚Hi; Öundär mitten im Kaukasus

verbreitet war.l Auch die Angabe, dass die Tibetaner sich der

chinesischen Schrift bedienten, dürfte für die Zeit des Verfassers zu-

treffen. Die tibetanische Schrift ist erst im 7. Jahrhundert aus der

indischen Devanagari abgeleitet, und zwar deutlich unter dem Einfluss

der chinesischen Schrift.2

Auffällig ist, dass der_ Verfasser nichts über die im Jahre 310 H.

(922 n. Chr.) zum Islam übergetretenen Buhar (Wolga-Bulgaren,

in der Nähe von Kazan) zu sagen weiss.3 Sollte dies darauf hin-

deuten, dass seine Nachrichten einer Quelle entstammen, die älter

als jenes Ereigniss war? Sehr interessant ist dagegen der Bericht

jenes Mongolen aus dem Gefolge des 'l‘üzün_, welcher uns zeigt, dass

gewisse Türkenstämme in literarischer Beziehung noch im 10. Jahr-

hundert auf derselben niedrigen Stufe standen wie die Zuanzuan,

Hephthaliten und 'l‘ürken nach den Angaben der Chinesen im 5. und

G. Jahrhundert (s. 0., S. 167).

neun Oguz‘ mit den Uiguren s. m: GOEJE, De muur ‚van Gog en Magog, p. 36

(Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Akad. van Wetenschalwpexi, Afd. Letter-

kunde,‘ 3de Reeks, Deel v, 122). Tnonsnn, Imcriptimls de FOI-khrm dechifii-öea, p. 147,

n. 22, sowie G. SCHLEGEL, Die chinesische Inschrift auf dem uigurischeil Denkmal von

Kara-Balgassun, S. 1. 8 f.‚ wo die neun Stämme der Toyuz Oynz nach chinesischen

Quellen aufgezählt werden.

‘ Ibn Rusta IEV, 20 vgl. Mas. n 7, 39. Es ist überall Jvxiä. herzustellen

für glitt-L., Olaf}, Jjäg‘. (Jaq. n e-v, 2) etc. Bei Ps. Moses Ch0r„ Geoyiz, ed.

Souxnv, p. 23, l. 16 '_)‚„_‘l„l.‚u„„ (acc.)‚ wofür zu lesen ist ‘_)„‚_'1„I_‚„l„‚ (nom.

anriTmrg Cundark).

9 Vgl. Ca. m: HARLEZ, Actes du x‘ Congres des Orientalistes, Section V, p. 69 ss.

s Vgl. über diese Fnlinn, Die ältesten arabischen Nachrichten über die Wolga-

Bulgharen. Memoires de PAcad. de St. Petersboztry, Ser. VI, Sciences polig etrn. T. 1

(1832), 527—577. ‚Drei Münzen der Wolga-Bulgharen‘. eb. S. l7l—-20-.l.
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172 J. hlnnqunnr.

2. Ich wende mich nun zu dem jüngst bestrittenen Manichäis-

mus der Toyuzyuz. In der bereits öfters erwähnten chinesischen

Inschrift des uigurischen Denkmals von Kara-Balgassun in der Mon-

golei, die nach Scannern. aus der Zeit von 825—832, nach Cnnvnrmns

dagegen eher aus den Jahren 808—821 stammt, ist nach Sonnncnrfs

Herstellung des Textes Kol. v11, 69 ff. von der Einführung einer neuen

Religion bei den Uiguren die Rede, die im Jahre 762 n. Chr. unter

dem Chagan Itikän mit dem Titel Möujü Chagan stattgefunden hat.l

SCHLEGEL sucht zu beweisen, dass unter dieser Religion der Nesto-

rianismus zu verstehen sei. Allein Cnsvnssnsi‘ hebt dagegen mit

Recht hervor, dass die in der Inschrift erwähnte Religion keineswegs

so deutlich charakterisirt werde, dass sich bestimmt behaupten liesse,

es handle sich um den Nestorianismus. Höchstens liesse sich sagen,

dass es nicht der Buddhismus sei.

Die Priester, welche die neue Lehre verkündigen, werden in

K01. x, 61-63 als Jünger des Mu-se bezeichnet (SCHLEGEL, S. 66).

Dieser lllu-äe oder vielmehr Ta-nzu-äe war nach zwei von CHA-

VANNES mitgetheilten chinesischen Texten3 ein in der Astronomie be-

wanderter Mann, welchen der JabYu von Tochäristän, der König

Ti-rie4 von Ce-han-na (Cayanijän) im Jahre 719 dem Kaiser von

China übersandte mit der Bitte, ihn persönlich über seine Religions-

Satzungen zu befragen, ihm seinen Unterhalt zu gewähren und eine

Kirche bauen zu lassen, damit er den von seiner Religion vorge-

schriebenen Gottesdienst ausüben könne.

Aus diesen Notizen geht hervor, dass Ta-mu-se einer beson-

deren in Tochäristän verbreiteten Secte angehörte. Man wollte ihn

aber auch identificiren mit einem ,rcligieux de grande vertu‘, welchen

1 SCHLEGEL, Die chinesische Inschri/Z auf‘ dem uigurischen Denkmal von Kara-

Balgmaun, S. 43 ff.

" ,Le nestorianisme et l'inscription de Kara-Balgassoun.‘ Journ. as. 1897, 1,

43-85.

3 l. c. p. 48 s.

‘ Bei Tab. 11, | |/\.‚ 3. 5 (a. 86 H. = 705 n. Chr.) heisst dieser Fürst (so cod. B) der Einäugige, König von Cavänijän. Er fällt im Jahre 119 H. (737)

auf Seiten der Araber, Tab.11, |'1 - „ ult.
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜBKISCHEN Inscnnrrrnn. 173

der Fürst von Fu-lin (d. i. der nestorianische Patriarch) nach dem

neuen T’ang-su gleichfalls im Jahre 719 mit Geschenken an den Hof

von China sandte, nachdem er bereits im ersten Monat desselben

Jahres durch einen Grosswürdenträger des Landes Tochäristän zwei

Löwen und zwei Antilopen dem Kaiser geschickt hatte. Der Aus-

druek ,Mönch von grosser Tugend‘ bezeichnet aber in der nestoria-

nischen Inschrift von Si-ngan-fu von 781 die nestorianischen Missio-

näre. Ta-mu-se wäre also ein nestorianischer Priester gewesen.1

Allein CHAVANNES hat bereits hervorgehoben, dass diese Identi-

fication sehr problematisch ist. Daraus, dass der erste Gesandte des

Königs von Fu-lin (d. i. des ncstorianischen Patriarchen) ein Gross-

Würdenträger aus Tochäristän war, folgt keineswegs, dass auch der

zweite, der ‚Mönch von grosser Tugend‘ (nestorianische Mönch) aus

Tochäristän stammte, vielmehr hat der umgekehrte Schluss grössere

Berechtigung, dass der Autor durch die Unterlassung einer Heimats-

angabe beim zweiten Gesandten andeuten wollte, dass derselbe zum

Unterschied vom ersten eben nicht aus Tochäristän stammte. Wenn

also auch Ta-mu-se, der Abgesandte des Königs von Tochäristan,

offenbar ein Geistlicher war, so folgt daraus doch keineswegs seine

Identität mit dem ungefähr um dieselbe Zeit am Hofe erschienenen

‚religieux de grande vertu‘, dem Abgesandten des Königs von Fu-

lin. Endlich hebt CHAVANNES noch ein gewichtiges argumentum a

silentio gegen den Nestorianismus des Ta-mu-se hervor, seine Nicht-

erwähnung auf dem nestorianischen Denkmal von Si-ngan-fu, während

er doch der Inschrift von Kara-Balgassun zufolge eine hervorragende

Persönlichkeit gewesen sein muss.2

CHAVANNES untersucht nun, welcher der beiden ausser dem Ne-

storianismus in Betracht kommenden fremden Religionen in China

Ta-mu-se angehört haben könne, der Mazdareligion oder der Religion

des Mo-ni und führt eine Anzahl von Zeugnissen für die Geschichte

dieser Religionen in China an. Ordnet man diese nach dem Alter

der Quellen, so steht in erster Linie der Bericht des T’ang-su‚ dass

1 Cnnvsumss, Z. c. p. 51 ss.

2 Cnavsnnns, p. 55 ss.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 12
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174 J. MARQUART.

ums Jahr 806 oder 807 die Uiguren zum erstenmal Manichäer

(Mo-ni) als Gesandte an den Hof schickten, um Tribut darzubringen.

Von nun an erschienen sie jedes Jahr als Gesandte des Chagans der

Uiguren. Im neuen T’ang-su heisst es sodann unter dem 22. Februar

807: ,Les Ouigours (Hoei-ho) demanderent a etablir des temples de

M0-ni a H0-nan fou (province de Ho-nan) et a T’ai-yuen fou (province

de Chan-si); on les y autorisa.‘ Etwa in dieselbe Zeit fallt eine im

Original nicht mehr vorliegende Tempelinschrift, in der es heisst:

‚Parmi les divers barbares qui sont venus (en Chine), il y a (les sec-

tateurs de) Illo-ni, ceux de Ta-ts’in et ceux de la divinite du dieu

celleste.‘1 Die Religion von Ta-ts’in ist der Nestorianismus, die der

Gottheit des Himmelsgottes, d. i. des Feuergottes,’ die Mazdareligion.

Ueber letztere haben wir das positive Zeugniss, dass im

Jahre 677 auf Bitten Peröz’ m?’ von Persien (des Sohnes Jazde-

gerd’s v.) in der Hauptstadt Öang-ngan ein persischer Tempel (d. h.

ein Feuertempel) errichtet wurde, sowie dass bereits im Jahre

621 daselbst ein Tempel des Himmelsgottes der Hu, der Barbaren

der westlichen Länder, erbaut worden war.‘ Bezüglich des Mani-

chäismus aber erfahren wir aus dem ‚Fo-tsu-flong-ki‘, einem zwischen

1269 und 1271 publicierten Werke,5 dass im Jahre 694 ‚ein Perser

namens Fo-to-je/rt6 an den Hof kam mit der ketzerischen Religion

1 CBAVANNES, p. 71.

’ CHAVANNES, p. 59 ss.

3 Diese offenbar aus officiellen Quellen stammende Ordnungszahl des Präten-

denten Peröz beweist, dass man ausser dem Sasäniden Päröz (459——484) noch einen

andern König dieses Namens zählte und zwar nicht den Usurpator Päröz Wistahnz

(ca. 591-595), sondern den Arsakiden Volagases n. (78—l48)‚ der in den ar-

menischen (Mar Abas) und arabisch-persischen Arsakidenlisten unter dem Namen

Peröz auftritt (ZDMG. 49, 647 f.). Ebenso zeigt die dem Jazdegerd beigelegte Ord-

nungszahl, dass ausser den drei Säsäniden noch zwei Könige dieses Namens ge-

zählt wurden, die offenbar in die Reihe der Könige von Pärs vor dem Auftreten

der Säsäniden gehören, auf den Münzen aber bisher nicht gefunden sind.

‘ CHAVANNES, p. 62. 58. [S. aber G. Dnvams, ‚Musulmans et Manicheens chinois‘,

p. 24. Extrait du Journ. Aa, nov.-dec. 1897.]

5 Cusvamms, p. 61, N. l.

6 Der Commentar bemerkt dazu: ‚Dies war ein Mann aus dem Reiche Ta-

ts’in des Westmeeres.‘
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HIsToRIsoIIE GLossEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 175

der beiden Ahnherren‘.1 An einer andern Stelle desselben Werkes

findet sich dieselbe Bemerkung mit folgender Glosse: ‚Au temps

de T’ai-ts0ng‚ un mage de Perse apporta la religion du dieux celeste

du feu et demanda ä etablir un temple de Ta-fshn. Au temps de

Pimperatrice Ou,2 le persan Fo-to-yen apporta le livre sacre des deux

venerables [l. ancetres]. Apres cela, pendant la pc'riode ta-li (766—

779), on etablit des temples mo-ni-ens dans chacun des arron-

dissements de King, de Yang, de Hong, de Yue, etc.‘ Auf diese

Glosse folgen noch polemische Betrachtungen eines gewissen Leang-cu,

worin sich folgender Satz findet: ‚Pour ce qui est (du livre sacre)

des deux venerables, il dit que les hommes et les femmes ne doivent

pas se marier; qu’ils ne doivent pas converser ensemble; que, quand

on est malade, on ne doit pas prendrc de remedes; que, duand on

est mort, on doit etrc cnterre tout nu, etc.‘3

Aus dem an erster Stelle aufgeführten Eheverbot geht un-

widerleglich hervor, dass es sich hier um den Manichäismus handelt.

Dieses Verbot galt aber nur für die Auserwählten oder Wahrhaftigen,

nicht für die Zuhörer.4 Allein schon der Ausdruck ‚Religion der

beiden Ahnherren‘ oder besser ‚Principien‘ weist deutlich genug

auf den Manichäismus. Der chinesische Ausdruck, den CHAVANNES mit

‚venerables‘ bezw. ,ancetres‘ übersetzt, muss die beiden Urwesen der

mänichäischen Lehre, das Licht und die Finsterniss bezeichnen.

Das in der Glosse an erster Stelle bezeichnete Ereigniss wird

an einer anderen Stelle desselben Werkes in folgender Weise erzählt:

‚Pour ce qui est de la religion nw-ni-enne du dieu celeste du feu,

autrefois, dans le royaume de Perse, il y eut Zoroastre (Su-li-öe);

il mit en vigueur la religion du dieu celeste du feu; ses disciples

vinrent faire des conversions en Chine; sous les T ’ang. la 5e annee

tcheng-koan (631), un de ses sectateurs, le mage (men-holt) Ho-lozt

‘ CHAVANNES, p. 63 übersetzt im Text: ‚des deux venerables‘, bemerkt aber

in der Anmerkung, man könne auch übersetzen: ‚des deux ancetres.‘

’ Genauer im ‘Jahre 694, wie im Texte gesagt ist (Ga.).

i’ l. c. p. 63 ss.

4 Vgl. z. B. FLÜGEL, Mini, 280 ff.
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176 J. MARQUART.

vint au palais apporter la religion du dieu celeste; un decret im-

perial ordonna d'etablir a la capitale un temple de Ta-ts’in.‘l Hier

wird also die Religion des Moni mit Zoroaster (Su-li-öe) in Verbindung

gebracht und aus 'l‘a-ts’in (Chaldaea) hergeleitet.2

Das in der Glosse an dritter Stelle erwähnte Ereigniss wird im

Fo tsu t’ong ki an anderer Stelle ausführlicher erzählt. Unter dem

Jahre 768 heisst es: ‚Un decret ordonna que ceux des Hoei-ho

qui pratiquaient le culte Mo-ni-en elevassent des temples (nommes)

Ta-yun et Koa/ng-1n.in_q‘,ß und unter dem Jahre 771: ‚Des Hoei-ho

demanderent a etablir dans les arrondissements de King, de Yang,

de Hong et de Yue des temples (nommes) Ta-yun et Koang-ming;

les adeptes (de cette religion) portent des vetements blancs et des

coiffures blanches.‘4

CHAVANNES glaubt nun, dass in den von ihm mitgetheilten Texten

unter dem Ausdruck Mo-m‘ nicht Maniehäer zu verstehen seien,

sondern Muslime. Er stützt sich dabei auf zwei Moscheen-Inschriften

aus Canton und Peking, aus welchen hervorgeht, dass thatsächlich

die modernen chinesischen Muslime jene in den Jahren 768, 771

und 807 erwähnten Mo-ni vom Volke Hoei-ho als ihre geistigen Vor-

väter ansehen.

Diese Gleichsetzung beruht aber offenbar lediglich darauf, dass

der Name Hoei-ho in späterer Zeit, nach dem Uebertritt der Uiguren

zum Islam, bei den Chinesen gleichbedeutend mit Muslim geworden

war. CHAVANNES glaubt jedoch diesen Sprachgebrauch bereits für

obigen Text vom Jahre 771 nachweisen zu können. Da die Districte,

in welchen die Hoei-ho Tempel des Moni errichten, sämmtlich in den

südlichen Provinzen von China liegen, ‘theils am Meeresufer, theils

an den Ufern des Jang-tse oder seinen schiffbaren Nebenflüssen,5

‘ Cnsvannas, p. 61 s. Vgl. die kürzere Fassung dieser Notiz ibid. sub 2°.

’ V l. dazu Davtnn, l. l. . 16, 24-30.

g P

3 [DEVfiRIA, l. l. p. 31 s, übersetzt: ‚des temples de la Lumiere Resplendissante

dans les grands Nuagesä]

‘ l. c. p. 67.

5 Vgl. CHAVANNES, p. 64, Note 4—-6.
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HISTORISCHE GLOSSEN ZU DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN.

so sei es klar, dass die hier angesiedelten Hoei-ho keine Uiguren sein

könnten, da es unbegreiflich wäre, wie nördliche Barbaren das ganze

Reich durchzogen hätten, um ihre Niederlassungen vorzugsweise in

den Häfen des Südens zu gründen. Es seien also muslimische Kauf-

leute, und die von ihnen errichteten Tempel seien Moscheen gewesen.

Bei dieser Annahme wäre vorauszusetzen, dass der Compilator

den Namen Hoei-ho hier eigenmächtig an Stelle eines in seiner

Quelle stehenden Ta-äih (pers. Tääik, Araber) eingesetzt hätte. Wie

es sich mit den in jenen südlichen Provinzen angesiedelten Hoei-ho

verhält, mögen die Sinologen ausmachen.l Allein es lässt sich auch

positiv beweisen, dass die Hoei-ho des Jahres 771 keine Araber

waren. Die der Mo-ni-Religion ergebenen Hoei-ho sollen weiss ge-

kleidet sein. Nun war allerdings unter den Omaijaden die officielle

Farbe der Kleidung weiss, weshalb man die Araber damals ‚weiss-

röckige Ta-äih‘ nannte, seit dem Aufkommen der ‘Abbäsiden aber

(a. 749 n. Chr.) wurde schwarz die officielle Farbe der Kleidung und

Feldzeichen, weshalb man sie ‚schwarzröckige Th-äih‘ nannte (arab.

alMusauwida 38m“)? Weit eher würden die weissen Gewänder

der Mo-ni auf die in Sovd und Buchära verbreitete Sekte der ‚Weiss-

röcke‘ (arab. Ä‚'a<;_-ÄJ\ alMubaijida) passen, welche sich dem alMuqanna‘

anschlossen3 und mit viel grösserem Rechte als Manichäer bezeichnet

werden konnten als die Araber.

Wie es sich auch mit den Hoei-ho des F0 tsu t’ong-ki verhalten

möge, so ist doch sicher, dass unter den Hoei-ho des alten und neuen

T’ang-su, welche im Jahre 806 oder 807 Mo-ni als Gesandte an den

Hof schickten und im Jahre 807 die Erlaubniss zur Erbauung von

Mo-ni-Tempeln in Ho-nan-fu und T'ai-jüen-fu erhielten, nur die

Uiguren verstanden werden dürfen. Ueber die Religion der Letzteren

aber sind wir durch arabische Berichte hinlänglich genau unterrichtet,

1 [S. G. Dnvnnm, l. l. p. 15, 32 ss.]

2 S. FRIEDRICH HIRTH, Die Länder des Isläm nach chinesischen Quellen, S. 29

und N. 6.

3 Ibn a1 Athir v1, 26. Bärüni, rl l. Naräachi, Description historique et topo-

graphique de Boulchara, 11 fl‘.
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178 J. MARQUABT.

um mit voller Bestimmtheit sagen zu können, dass bei der von den

J üngeru des Ta-mu-se um’s Jahr 762 von China aus bei den Uiguren

eingeführten Religion nicht an den Islam zu denken ist. Schon der

Name, mit welchem dieselbe in der Inschrift von Kara Balgassun,

Kol. vm, 23——24, x, 3-4 bezeichnet wird (SCHLEGEL, Kara Bal-

gassun, S. 43, 61/62) ‚die Lehre des Lichtes‘, weist deutlich auf die

Lehre Mani’s. Die ‚drei Beschränkungen‘ (Kol. VIII, 16-—17, S. 47f.)

sind die drei maniehäischen Siegel: signaculum oris, inanus et sinus

(FLÜGEL, Mani, S. 290 An und für sich wäre es ja möglich, in

dem vom König Ti-Ee von Cavanijan an den chinesischen Hof ab-

gesandten Ta-mu-sc einen Muslim zu erblicken, da wir bestimmt

wissen, dass jener König von Cayänijän, im Gegensatz zu anderen

Fürsten von Tocharistän und So-(d, auf Seite der Araber stand.l

Allein in dem oben S. 161 ff. mitgetheilten Berichte werden der

Fürst von Choräsän als Vertreter des Islams und der König von

Cin, bezw. der König der TOYUZYUZ (Uiguren) als Vertreter und Be-

schützer der Manichäci‘ in einer Weise einander gegenübergestellt,

dass die Hypothese, unter diesen uigurischen Manichäern wären

Muslime zu verstehen, als völlig absurd übergangen werden kann.

Der Gewährsmann des anNadim nennt den Beschützer der Manichäer

zur Zeit des al-Muqtadir (908—932 n. Chr.) König von China. Man

hätte also an einen Kaiser aus den kurzlebigen Dynastien der zweiten

Leang (906—923) oder der zweiten T’ang (923-936) zu denken.

Allein nach dem Fo tsu t’ong ki hatte ein Decret im Jahre 843

die Unterdrückung aller Mo-ni-Tempel verfügt. Die unter den (im

Reiche angesiedelten) Hoei-ho befindlichen Mo-ni wurden in ver-

schiedene Districte verbannt.2 Darnach gewinnt die Vermuthung des

anNadiln, dass es sich thatsäehlich um den Chagan der Toyuzyuz

handle, an Wahrscheinlichkeit.

Ueber die Tovuzvuz berichtet uns einer der ältesten arabischen

Geographen, Ibn Chordädhbih (um 232 H.), p. F‘, 1 fl‘.:3 ‚Die Ein-

‘ Tab.1r, 1 \/\., 3. 5 a. 86 H. m“, 4.11. t, ult. n. |, ll a. 119 H. = 737 n.Chr.

2 CHAVANNES, p. 72 s. [Vgl Dnvitnra, 1. 1. p. 38—42].

3 Vgl. DE Gomn, De mum‘ um Gag en Magog, 34 fl‘.
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HISTORISCHE GLossEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 179

wohner der Hauptstadt des Chaqans der Tovuzyuz sind Türken. Es

gibt unter ihnen sowohl feueranbetende Magier als Zindiqe (Manichäer).

Der König wohnt in einer grossen Stadt mit zwölf eisernen Thoren.

Die Einwohner sind Zindiqe (Manichäer). Links (nördlich) davon sind

die Kaimak, davor liegt China in einer Entfernung von 300 Par.‘

Aus dieser Angabe erklärt sich eine Stelle im Sendschreiben des

Mänösäihr, Hohenpriesters der Parsen von Pärs und Kermän (um 881),

an seinen Bruder Zäö-spram, aus welcher hervorzugehen scheint,

dass Letzterer wohl auf einer Inspectionsreise nach Choräsan auch zu

den Toyuzyuz gekommen war und bei ihnen einige ihrer ketzerischen

Lehren angenommen hatte.1 Dies setzt voraus, dass auch bei den

Tovuzyuz mazdajasnische Gemeinden bestanden, daneben aber eine

viel zahlreichere Sekte, die manche Berührungspunkte mit der

Mazdareligion gehabt haben muss, d. h. eben der Manichäismus.

Ich will hier gleich das Zeugniss des Berüni (um 1000 n. Chr.)

anfügen, eines der competentesten und kritischesten Berichterstatter

über die Geschichte der orientalischen Religionen. Derselbe berichtet

p. r-fi, 1—-—3 (= 191, 27 der engl. Uebersetzung): ‚Es sind von seinen

(des Mani) Anhängern kleine Reste, die sich auf ihn zurückführen,

übrig geblieben, jedoch zerstreut an verschiedenen Wohnplätzen, ohne

dass ein einzelner Ort in den Ländern des Islams sie vereinigt,

ausser der Gemeinde von Samarkand, die als die Qabier bekannt

sind. Was diejenigen ausserhalb des Bereiches des Islams betrifft,

so hängen die meisten der östlichen Türken (d. i. der Toyuzyuz), der

Bewohner von Öin und Tibet und eine Anzahl in Indien seiner

Religion und Lebensrichtilng an.‘2 Dass Börüni die Manichäer mit

den Nestorianern oder gar den Muslimen verwechselt haben sollte,

ist völlig ausgeschlossen, da er die Nestorianer sehr wohl kannte.

Es liegt demnach nicht der geringste Grund vor, die bekannte,

schon von Fnüonns angezogene Nachricht des MasTidi (332 H. = 943/4

‘ ‚Epistles of Mänüscihr‘ n, 1, 12. S. WEST, Pahlavi Texts n, 329 und N. 1.

p. xiv, xxv, xxvir.

2 Vgl. die Uebersetzung des Abschnittes bei Ksssnsn, Mäni, S. 307 B‘.

a Illäni, S. 386 fi‘. 396 f.
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180 J . MARQUART.

n. Chr.) zu bezweifeln, dass die TOYIIZYIIZ Manichäer seien, die zwei

Principien, das Licht und die Finsterniss anerkennen (Murüg ad

dahab I, 288. 299 f.)‚ wenn sie auch in dieser Allgemeinheit sicher

übertrieben ist. Die Hauptstadt der Toyuzyuz ist nach Mas'üdi

(I, 288. 358) Küädn, das von BARBIER DE MEYNARD mit Kau-ehng (beim

heutigen Turfan) gleich gesetzt wird.1 [Wenn nach der Geschichte

der Song der Uiguren-Chagan von Kau-(Yang im Jahre 96" dem

Kaiser von China durch einen Mönch einen Zahn Buddha’s über-

bringen lässt} so beweist dies ebensowenig, dass der Chagan selbst

Buddhist gewesen ist, als jemand den Sultan für einen Christen halten

wird, weil er dem deutschen Kaiser die Dormition de la Sainte

Vierge in Jerusalem zum Geschenke machte.] Und wenn der chine-

sische Gesandte Wang Jen-te, der von 981—984 eine Reise nach

Kau-IYang machte, zuerst berichtet, dass es in der Stadt Kau-(‘fang

mehr als 50 buddhistische Tempel gebe und dann erst die Tempel

der Mo-ni erwähnt, so ist auch daraus weiter kein Beweis dafür abzu-

leiten, dass der Buddhismus die herrschende Religion in Kau-Ößang

gewesen sei. Beide Berichte zeigen’ meines Erachtens nur, dass auch

der Buddhismus, der die chinesischen Berichterstatter am meisten

interessirte, inldiesen Gegenden immer mehr an Bedeutung gewann,

wie wir anderseits aus dem Fihrist erfahren, dass auch der Isläm

im Reiche der Toyuzvuz viele Bekenner zählte. So werden wir also

nicht umhin können, in dem im Jahre 719 nach China gekommenen

Ta-mu-se und seinen, um das Jahr 762 zü‘ den Uiguren berufenen

Jüngern wirkliche Manichäer zu erblicken.

3. Ich erlaube mir nun noch einige auf die Westtürken be-

züglichc Daten zusammenzustellen) um dadurch die Sinologen zu

veranlassen, uns endlich die Geschichte der Westtürken im Zu-

sammenhang nach den einzelnen Dynastiengeschichten vorzulegen.

1 Tonsscnnx, Kritik der ältesten Nachrichten uber den skythischen Norden I.

SB WA.‚ Bd. cxvI, S. 738 setzt Küsän dem heutigen Küöa gleich und macht es

zum Sitz der Qalagtürken. (Nach welcher Quelle?)

' CHAVANNES, p. 82.
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HISTORISCHE GLossEN zu man ALTTÜRKISCHEN Insonnmmn. 181

Erst dann wird an eine Verarbeitung der arabischen, armenischen,

byzantinischen und chinesischen Nachrichten zu denken sein.

In den Denkmälern vom Orchon wird dreimal ein Fluss Jinöü-

ügüz ,der Perlenfluss‘ erwähnt. 1 E 39 übersetzt THOMSEN, p. 110:

,Pour organiser le peuple sogdak, je fis une expedition jusqu’a la

Porte de Fer, en passant la riviere des Perles (Yintchu-uguz)‘ und

I S 3/4 = n N 3, p. 115: ,En arriere (c.—a-d. vers Pouest) j’ai fait des

expeditions au-dela de 1a riviere des Perles, jusqu’a la Porte de Fer.‘

Tnonsnn, p. 159, n. 49, hält diesen Fluss unbedingt für den ZarafSän.

Allein die zweite Stelle zeigt deutlich, dass der Perlenfluss im Gegen-

satz zum eisernen Thore, der Grenze gegen Tochäristän, die Nordgrenze

von Sovd gegen das Gebiet der Türken zu bezeichnet. Es kann

also nur der Jaacartes gemeint sein, bei welchem eine eigene türkische

Bezeichnung auch am wenigsten auffällt, da türkische Stämme an

seinen Ufern sich niedergelassen hatten. Dies ergibt sich auch aus

den chinesischen Historikern, bei denen im Jahre 659 ein Jabyu von

Üiinött,1 d. i. der Provinzen längs des Flusses Cin-(‘Su2 erwähnt wird

(Dneuronns I, 616), der offenbar dem alttürkischen Jinöü-ügüz ent-

spricht. Dem Zusammenhänge nach kann es sich nur um den Sir-

darjä handeln.

In den Kriegen der Türken mit den Arabern spielt eine grosse

Rolle der Heerführer JyoßS Kürgül vom Stamme Türgäs Tab. n, I'm", 8). Derselbe wird zuerst im Jahre 102 H. (720/1) ge-

nannt,3 dann wieder im Jahre 110 H. (728/9).4 Im Jahre 119 H. (737)

überfällt er den Chäqän des Nachts und ermordet ihn (Tab. n, 11H’,

7 fil). Im Jahre 121 H. (739) verwehrt er dem arabischen Heerführer

Nacr b. Saijär, der einen Feldzug gegen Cäö unternimmt, den Ueber-

gang über den Fluss von Cäc (Jaxartes), wird aber dann von Nagr

1 Offenbar identisch mit Kie-pi-ta-tn, dem Sohne des l-pi-Tu-lu-Han, der im

Jahre 653 seinem Vater unter dem Titel Öin-eu-jabYu-Han nachfolgte(Dneurom-:s1,

p. 612).

a Wörtlich: ‚echte Perle‘, SCHLEGEL, Die chin. Inschrift auf dem uigur. Denk-

mal, S. 104, N. 1.

3 Tab. n, 12H, 10.14.

'- '1_‘ab. n, ierr, 7.13.16.19. iers, 5. iere, 3.
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182 J. MARQUART.

gefangen und hingerichtet (ib. “M, 9. Hi‘, 1. 6. 7. 11 ff. H1‘, 10). Nach

den chinesischen Quellen wurde der Chagan So-lu von den beiden

Tarchanen Jllo-ho-ta-kcfan (Baya tarqan) und Tu-mo-öi des Nachts über-

fallen und ermordet. Tu-mo-ci liess jedoch den Sohn des ermordeten

Chagan, Ku-co, zum Chagan unter dem Titel Tu-ho-sien-küzn ausrufen,

der gegen Mo-ho-tarqan zog, aber von diesem besiegt und gefangen

wurde (a. 738). Im Jahre 741 bat der König von Öse I-na-tudun-kYü-le

den Kaiser von China um Hilfe gegen die Araber. Dieser sandte den

neuen Chagan A-se-na-Hin mit einer Truppenmacht nach dem Westen,

ward aber von Mo-ho-tarqan geschlagen und getödtet. Dieser nahm

nunmehr den Titel Chagan an, ward aber von dem Statthalter von

Ngan-si angegriffen, überwältigt und hingerichtet (a. 742). Tu-mo-ci

ward darauf zum Jabj/u von drei türkischen Stämmen erklärt.1

Augenscheinlich sind die von Tabari unter dem Jahre 121 H.

(739) erzählten Ereignisse mit den von den Chinesen in die Jahre

741 und 742 verlegten Thatsachen identisch. Tabari erzählt unter

dem Jahre 121 H. drei Feldzüge des Nagr b. Saijär nach Trans-

oxiana, als dritten den Feldzug gegen Cäc. Es ist also von vom-

herein wahrscheinlich, dass die chinesische Chronologie den Vorzug

vor der arabischen verdient. Ma-ho-tarqan muss identisch sein mit

Kürgül, wenn auch die chinesischen und arabischen Nachrichten

darin differiren, dass ersterer von einem chinesischen Statthalter,

letzterer von einem arabischen Emir hingerichtet worden sein soll.

In Jyo)’; erkennt man leicht den türkischen Titel Ulug ok kül Cur,

welchen der zweite Sad der ‚Fünf-Tuluk-Horde‘ führte.2

Die Araber erwähnen noch einen anderen türkischen Gross-

Würdenträger (3,359); Kürbayänün oder („Sliaßi Kürmayänün (lies

Q9359); I türk. Kill baya tun?) ebenfalls vom Stamme Türgäs

1 Dsoulcnns l, 626—628.

2 SCHLEGEL, Die chin. Inschrift auf dem uiqur. Denkmal in Kara-Balgassun,

112. Der Titel Kiil-Eur war auch bei den Osttürken gebräuchlich, bei denen ein

Kül-ü/‚r an der Spitze der Huldigungsgesandtschaft der Tarduä bei der Thron-

hesteignng des Bilgä-Chagan erscheint (a. 716, Orchon II S. 13. THOMSEN, p.130 =

X a 11, Rnnnox-‘r, S. 71), der auch in der Inschrift Nr. I, Z. 3 vom Choito Tamir

genannt wird (RADLOFF, S. 261).

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



HISTORISCHE GLOSSEN zU DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 183

(Ja‘qübi, Hist. n, Für‘ „Maß, lies der als Schwestersohn

des chinesischen Kaisers bezeichnet wird. Er wird erwähnt a. 88

H. = 706/71 und a. 119 H. (737 n. Chr).2

Tabari nennt uns im Jahre 90 H. (708/9) einen Jabsfu von

Tochäristan (arab.-pers.o«_>‚>ä-;=:> Gabyüi, später M913; Gabbüi, mit Aus-

fall des y nach einer Muta, wie in Agjih? {jäööi = arm. yjatagov,

pahl. gvätyöß ,Fürspreehcr‘, ULi-wjßß Pädöspävz = arm. Pafgosapan,

pahl. *Patköstpän„ *Patyöstpän), gibt aber fälschlich an, derselbe habe

den Titel Sad geführt (n, ‘r-‘i, 9. 11. 13). Derselbe wurde

vom Tarchän Nezak, einem in Bäöyes residirenden Hephthaliten-

Fürsten, der sich selbst zum König von Tocharistän aufschwingen

wollte, gefangen genommen und auf seiner Flucht vor Qotaiba b.

Muslim mitgeschleppt (lrh, 4. lrrl, 15). An einer anderen Stelle

wird der Jab-{u genau vom Sad unterschieden; der Jabyu ist zwar

ein Feind des Sad, wird aber von diesem im Lager des Qotaiba als

sein oberster Souverän anerkannt. Ausserdem huldigt der Sad dem

Sabal, dem König von Chottal als seinem unmittelbaren Souverän,

während der Tarchän Nezak wiederum dem Sad als seinem Lehens-

herrn huldigt (n, lrri, 10 ff). Dem Sad und dem Sabal gibt Qotaiba

die Erlaubniss, in ihre Länder zurückzukehren, den Jabyu aber lässt

er frei und erweist ihm Aufmerksamkeiten und sendet ihn dann zu

alWalid nach Damaskus, wo er bis zum Tode des Letzteren (a. 96 blieb (Irre, 1. 6 E).

Im Jahre 112 H. (730/1) treffen wir wieder einen JabTu als Führer

des rechten Flügels des Chäqän (n, loiv, 2). Auch im Jahre 119 H.

(737) steht der JabYu von Tochäristan (Cg/Jäbll Aijifrf) auf Seite

des Chäqäns der Türken (li-s, 3. 14. 11W, 14. 11H‘, 9). Er wird aber

jetzt genauer als Jabyu der CharZ-uch (n, lilr, 16 (‚iißiifl bezeichnet. Seine Residenz ist in Ober-Tochäristän, zu seinem Lande

gehört auch Kiäm (so lies n, las‘, 10).3 Da jedoch die Sitze der

1 Tab. n, | Im, 13. Jäfqübi, Hit-t. n, r‘: r, Narsachi. Descriptioiz ltistoriqlzr.’ e/

topographique de Boulchara ed. SCHEFER, p. gg, 7. so, 10.

3 Tab. n, 11 - r, 2.

a Tab. n, los i, 19 ist mit BM. zu lesen da); Otäaablsbxb l)‘:
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184 J. MARQUART.

Charluch auch später noch viel nördlicher lagen, so muss bezweifelt

werden, dass der JabYu von Tochäristan wirklich zum Charluchvolke

gehörte oder gar der Jabyu von Tochäristän und der JabYu der

Charluch identisch waren. Da. den Arabern später nur als

Titel der Charluchfürsten bekannt war,1 so wird die Bezeichnung

C,s“J;L\ an unserer Stelle späterer Zusatz sein. Der Jabyu der Charluch

erscheint im Jahre 162 H. (778/9) unter den Fürsten, die dem

alMahdi huldigen (Ja'qübi, Hist. n, EVH). Später unterstützte er den

Aufstand des Rafi‘ b. alLaith in Samarkand 190-194 H. (805/6-

809/ 10 eb. MA f.) und verharrte auch noch nach dem Falle des Räfi‘

in seiner feindseligen Haltung, ward aber von alMa’mün durch Zu-

geständnisse gewonnen (Tab. m, Als, 5. 18 a. 195).

Auf den Grabdenkmälern des Kül Tägin und des Bilgä Chagan

wird der Gründer des Türkenreiches Bumyn qayan genannt (1 E 1 =

nE 3, Tnomsnn, p. 97). Allein auf dem Grabdenkmal des Taäam,

des Vaters des Bilgä. Chagan am Ongin (692 n. Chr. [?]) finden wir

dafür die Form Jamy qayan, die epigraphisch festzustehen scheint

(RADLOFF, S. 247-‚——253). Es kann mit beiden Namensformen nur der

Gründer des Türkenreiches T u-men gemeint sein, der im Jahre 545

zum ersten Mal eine Gesandtschaft an den chinesischen Hof sandte und

den Titel Il-qayan annahm (552). Man wird sich also zu der Annahme

verstehen müssen, dass die Formen Jamy qayan und Bumyit qayan auf

einem alten Schreibfehler für Tumyn qayan beruhen. Mit Tu-men ist

aber in der Erinnerung der Türken der dritte Chagan, der eigentliche

Gründer des grossen Türkenreiches verschmolzen, der unter dem Thron-

namen Mo-han-läan oder Mo-kan—k'an (türk. *Bayan qayan) bekannt ist.

Mo-han-kan führte vor seiner Thronbesteigung den Titel eines

Sse-kin und hiess auch Jen-tu (Wei-äu) oder Sse-täu (Sui-SNL).2 In

einem Bericht aus dem Jahre 562 wird dieser Chagan ‚EtÄCÄ/ÄOUÄOQ ge-

nannt,3 bei den Persern und Arabern Sinjibü. Die Ueber-

‘ Ibn Chord. 11, 8; vgl. VISDELOU bei Tnousmv, Inscriptions de POrkhon däcltzf-

frees, p. 71, n. 3.

2 Journ. a3. 1864, l, 331. 350.

" Menander Prot. fr. 10, FHG. Iv, 205.
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 185

einstimmung der gleichzeitigen byzantinischen und persischen Quellen

in der Namensform Zillfiißouloq etc. gegenüber der chinesischen M0-

hanvltfan beweist, dass der volle Titel des Sse-kin derselbe war,

welchen später sein Neffe Se-tu annahm: I-li-kiil}liü-äe-mo-ho-äi-po-lo-

k‘an (Journ. as. 1864, 1, 355), bezw. I-li-kiü-liü-äe-nzo-ho-äa-po-lio (eb.

496) oder I-li-kiü-liü-äe-äi-palo-nzo-ho-läan (ibid. p. 500. 504), d. i. Il-

külüg (oder qutlugÖ-Sil-(‚lybul-buuya-qcztyzzmat,1 abgekürzt Sa-po-lio (ibid.

p. 356). Vgl. auch den Namen des Chazarenfürsten CTlebu-Chaläan bei

Moses K'a‚fankatvac‘i, bei THEOPHANES, Chron. 1, 316, 2 ff. ed. DE Boon

Ziäßnl. Mo-kan regierte nach dem Sui-su 20 Jahre, von 553-572

(Journ. as. 1864, 1, 353). Sein Tod 'wird im Pien-i-tien unter dem

Jahre 569 und vor 572 erwähnt (eb. p. 343). Ins letztere Jahr setzt

ihn DEGUIGNES I, 516.

Unter dem neben Bumyn qaYan genannten Istämi qayan kann

nach meiner Ueberzeugung nur Se-tie-mi, ein Bruder des Tu-men

verstanden werden, welcher nach gütiger Mittheilung von Prof. HIRTH

der Vater des Tien-kizoe oder T a-t‘6u-k'an war, der bei den Chinesen

als Gründer des Reiches der l/Vesttürken gilt? Jener Se-tie-mi ist

wohl auch identisch mit Ztsußiq-Zoiyozv, der dem Chagan Mo-kan-kflan

a. 553 die Avaren (chin. Zu-äzß) unterwerfen half (Theophyl. Sim.

7, 7, 9). Vielleicht ist istmi ein Fehler für Isiiitwtiä.3 An eine Gleich-

setzung des Istämi qayan mit dem Urgrossvater (oder Vorfahren) des

Kül Tägin I-ti-mi-äi beg,4 ist nicht zu denken, da Letzterer bloss den

Titel Beg führt. Dieser muss vielmehr in die Zeit der Auflösung

des osttürkischen Reiches nach dem Tode des Kie—li-k‘an (634) ge-

hören. I-ti-mi-äi ist wohl der türkische Name Itmiä bei DEGUIGNES IV,

297 fi‘. Wenn der Grossvater des Kül Tägin ursprünglich Sen-jii

von Jün-äong-tu-tu-fu (Generalgouvernement Jün-Öong) war, wie

1 [Das Wort äE-po-lo ‚were applied to „valiant“ personages‘. PARKER p. 180.]

a [Dnovxemzs 1, 590 identificirt Se-tie-mi mit Tien-kiue. S. aber den Nach-

trag unten S. 196].

3 Vgl. W. BANG, Zu den Kök-Türk-Inschriften der Mongolei‘ (T’(nmg Pao.

t. vn, N. 4), S. 5, N. 2 des Sonderdrucks.

4 So PARKEB bei THOMSEN, p. 213 und WASSIIJEFF bei RADLOFF, S. 168. SCHLEGEL,

La stäle funäraire du Täghin Giogh, p. 22, 26 liest ‚Itimibo‘.
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186 J . MARQUART.

SCHLEGEL nach Ma Twan-lin angibt (La stäle funeraire, P. 26), so

muss er identisch sein mit A-sse-te-Wen-po, der nach Dneurenns I,

571 jene Würde innehatte und im Jahre 681 hingerichtet wurde

(Journ. as. 1864, 2, 401—408).

Grosse Schwierigkeiten bereitet der Gesandtschaftsbericht des

Valentinus bei Menander Prot. fr. 43. Nach demselben kommt Valen-

tinus zu Tcöpäavßog, dem westlichsten der türkischen Machthaber, als

dieser gerade mit der Todtenfeier für seinen kürzlich verstorbenen

Vater AFACiBQuÄo; beschäftigt ist (Hist. gr. min. ed. DINDORF n, 89, 7 ff).

Der oberste Herrscher der Türken war damals Äpctlag,‘ das ganze

Reich aber war um diese Zeit unter acht Fürsten getheilt. Der Be-

richt ist datirt napi. T‘: Esö-‚spov ätog 17,; Tißapiou Kaioocpo; ‘äysnoviag, prxpd)

irpärepov i} 113a Euvaveyßivai 16: rrep‘: Xoapöm (fr. 41) und soll aus dem

achten Buche des Menandros (äx roü r,’ Äövou) stammen. Er fällt also

in das zweite Jahr der Regentschaft des Cäsars Tiberius, das zehnte des

Kaisers Justin n. (575/6 n. Chr.). Dann muss freilich die Buchangabe

falsch sein, wie schon NIEBUHR erkannte. Der Vater des Turxanthos,

Aüfißoukog, kann natürlich nicht mit dem Eiliißoulog des Berichtes vom

Jahre 562 (fr. 10), d. i. dem im Jahre 572 verstorbenen Mo-kan-kan

der Chinesen identisch sein. Der ganze Sachverhalt weist vielmehr

darauf hin, dass derselbe ein im Westen herrschender Fürst war.

Nach dem Sui-su theilte T'o-po-k‘an, der Nachfolger des Mo-kan-lian

(572) sein Reich in zwei Generalcommandos; das östliche erhielt

Se-tu mit dem Titel Eulfo-läan, das westliche Zo-tan-k‘an, der

Sohn seines jüngeren Bruders mit dem Titel Pu-li-läan.2 Ich glaube

aber nicht, dass wir Letzteren mit dem Vater des Turxanthos gleich-

setzen dürfen. Turxanthos scheint nämlich in einem näheren Ab-

hängigkeitsverhältniss zu seinem äuatuo; (leiblichen Bruder) Taipöou

(chin. T ien-kiue mit dem Titel Ta-t‘6u-k'an) zu stehen, der in den

chinesischen Nachrichten erst seit dem Jahre 581 erwähnt wird, ohne

dass indessen seine Stellung ausdrücklich angegeben würde. Es ergibt

1 “peilen; es iivopa: 1:17) italauttpqi povoipxip Toöpxwv, ib. p. 85, 23.

2 Journ. as. 1864, 1, 353. DEGUIGNES I, 516.
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HISTORISCHE GLossnN zu DEN ALTTÜRKJSCHEN Iuscmurrnn. 187

sich jedoch aus verschiedenen Stellen, dass er im Westen residirte

(Journ. as. 1864, 1, 360. 366. 493), womit die Angabe des Menandros,

der das Gebirge Eure’). als seine Residenz nennt,1 übereinstimmt. Denn

letzteres ist offenbar dasselbe wie das Gebirge ’Ea'cat'y, wo Zemarchos

den Chagan Dizabulos traf und nach Donnnn wahrscheinlich die

Gegend östlich von Saisan oder der westliche Theil des grossen Altai,

der noch heute den Namen Ektag tragen soll.2 Beide Namen werden

mit Xpuooüv öpog ,Goldgebirge‘ übersetzt und dies soll die herkömmliche

Residenz des obersten Chagans gewesen sein.3 Hier muss aber eine

Verwirrung in der Ueberlieferung eingetreten sein. Denn einmal be-

deutet ’Ewcoi‘{ = türk. Aq-tay nicht ‚Goldgebirge‘ sondern ,weisses

Gebirge‘, wie bereits SAINT-MARTIN bei LEBEAU 1x, 400 n. 1 bemerkt.

Dann aber ist das im grossen Altai (alttürk. Altunjyä, Tnomsnn, In-

scriptions de l’Orkh0n dächifrees, 110. 124. 158, n. 45) zu suchende

Gebirge ’Ev.rot‘( von dem ,Goldgebirge‘ Kin-äan oder Altuntagh, dem

Stammland der Türken scharf zu trennen, das nördlich von Koko-nor,

beim heutigen Jung-Hang in Kan-su lag.4

Man gewinnt darnach den Eindruck, dass die chinesischen

Nachrichten über die Theilung des Reiches durch T'o-po-k'an nur

den östlichen Theil des Reiches, das nachmalige Reich der Osttürken

berücksichtigen, was durch die Angaben bestätigt wird, dass das

Reich bereits unter Dizabulos in vier Theile getheilt war (Menander

Prot. fr. 18, Hist. Gr. min. II, 48, 15), nach seinem Tode aber sogar

in acht (ibid. fr. 43, p. 85, 21). Ist nun Toüpäavtiog der leibliche Bruder

des Tardu, wie Menandros angibt, so folgt, dass AiÄCißouÄog, der Vater

des Turxanthos, mit Se-tie-mi (Isätmiäfl), dem Vater des T a-tüin-lfan

(Tien-kiue) identisch ist. Der Vater des Turxanthos ist aber nicht

zu trennen vom Chagan Aiäotßoulog, den Zemarchos im Jahre 569/70

im Ektag traf und unter dem folglich nicht der Gross-Chagan Mo-kan-

l Hist. Gr. min. n, 89, 24.

’ Donnns, Sm- Vorigine de Z Uilphabel turc, p. 16. Vgl. aber Tnousnu, Inacrip-

tions de l ’Orkhon dechifrees, p. 61, n. 1.

8 Menander Prot. fr. 20 p. 50, 26. 43 p. 89, 24. Theophyl. Sim. 7, 8, 11, 12.

‘ Vgl. E. Pannen bei THOMSEN, Inscriptim de Porlchon dechifireee, p. 193.
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188 J. MARQUART.

k'an (ZLÄCfßOUÄOQ) verstanden werden darf.1 In fr. 43 hat wohl eine

gegenseitige Beeinflussung der ursprünglich verschiedenen Namen

Zzlflßoulo; und Dizabulos stattgefunden.

Nach dem Gesagten scheint es, dass die Theilung des tür-

kischen Reiches in ein östliches und westliches beträchtlich älter

ist als man gewöhnlich annimmt, und bereits Mo-kan-k‘an den Se-

tie-mi (Isätmiä, ALCdßOUÄOQ) zum Chagan der Westtürken mit dem Sitze

im Ektag (Altai), jedoch unter seiner Oberhoheit, ernannt hatte.

Dessen Nachfolger mit dem Titel Chagan ward sein ältester Sohn

Tardu (Ta-t'ou-k'an), während dessen jüngerer Bruder den westlichen

Theil des westtürkisehen Reiches unter der Oberhoheit des Tardu

erhielt. Der Name Toüpfiavöo; (mit falschem Nasalstrich statt Toupäaöoq)

ist wohl ein Titel, etwa = T ürgää-Sad? ‘Apcilag, der Gross-Chagan der

Türken (ö nakozitepog uövapxog Toüpxwv, Hist. G1‘. min. n, 85, 24) muss

identisch sein mit dem Bruder und Nachfolger des Mo-kan, der sonst

nur unter seinem Titel T‘a-po-k'an oder T ‘o-po-kfan. bekannt ist.

Äpcikaq ist ohne Zweifel das türkische Arslan ‚Löwe‘.2

Gegen Ende der Regierung des Königs Hormizd IV (wohl 589)

drang Bahräm Cöbin (Wahram Mehrewandak) nach Besiegung der

Truppen der T‘etalac‘ik' und der Einnahme von Bahl über den Oxus

und lieferte jenseits desselben einen Kampf gegen den grossen König

der Mazk‘it', welcher in jenen Gegenden war, schlug die Menge

der Truppen und tödtete den König im Kampfe.3 Welches Volk

hier unter den Mazk'it‘ zu verstehen ist, ist nicht ohne Weiteres

auszumachen. Es ist jedoch möglich, dass unter jenem König der

1 Was es mit dem Ti-töu-pu-li für eine Bewandtniss hat, welcher im Jahre

563 als Bundesgenosse des Mo-kan-kian erscheint (DEGUIGNES I, 505 f.)‚ werden uns

hofientlich bald die Sinologen sagen. -- Lausen et SAINT-MABTIN, Hisl. du Bas-

F/‚npire x, 169 ss. setzen die Gesandtschaft des Valentinus in das zweite Jahr des

Kaisers Tiberius (580 n. Chr). Infolge dessen identificirt Sunr-MARTIN den Dil-

zibulos, den Vater des Turxanthos mit T‘o-po-k'an (so lies p. 174 und n. 1 für Ta-

lo-pien), den Turxanthos mit des letztem Sohn 'An-lo, den Arsilas mit Sa-po-lio

(1. 1. 173 5.).

2 Vgl. Sun-MARTIN bei Lnnsan, Hist. du Bae-Evnpire x, 173, n. 5.

8 Seböos ed. PATKANEAN, p. 30. Vgl. über diesen Feldzug meine Schrift ‚Eränsahr

vnach der Geographie des Ps. Moses Chorenatfi‘.
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Mazk‘it' der Chagan Öu-lo-höu mit dem Titel Mo-ko-k'an (Baya qayan)

gemeint ist, der nach der völligen Niederwerfung des A-po-kcan (Apa-

qayan 587), welcher sich im Westen festgesetzt hatte, immer weiter

gegen Westen vordrang und dort durch einen Pfeilschuss fiel. 1 Auch

der von Bahräm Cöbin getödtete König fiel nach den arabisch-persi-

schen Quellen, die ihn fälschlich Säwa bezw. Säba nennen, durch

einen Pfeilschuss. DEGUIGNES setzt den Tod des Cu-lo-höu in das Jahr

588, allein sein Todesjahr scheint in den chinesischen Annalen nicht

genau angegeben zu werden.

Ganz ungenügend sind wir von chinesischer Seite über die Er-

eignisse unterrichtet, welche zu der Gesandtschaft des Chagans an

Kaiser Maurikios im Jahre 598 den Anlass gaben. Der Bericht über

dieselbe bei Theophylaktos Sim. 7, 7, 6-9, 12 zerfallt deutlich in zwei

Theile. Der erste (Kap. 7, 8-8, 7) behandelt in Wirklichkeit die Er-

oberungen der beiden Gründer des Türkenreiches, Tu-men (545-

552) und Sse-kin Mo-kan-kan (553-5 72), die hier fälschlich auf den

regierenden Chagan übertragen werden, und stammt offenbar aus

einer älteren schriftlichen Quelle. Diese war jedenfalls eine syrische,

wie die Namensformen ‘Aßösloi (syr. Ätna, Zacharias Rhetor bei LAND,

Anecd. Syr. III, 337), Tauvoirr = syr. mag, türk. Tabyaö (THOMSEN,

Inscriptions de Forkhon dÖChWTÄGS 139, n. 8) zeigen. Jene Er-

oberungen werden aber in umgekehrter Reihenfolge aufgezählt als

bei den Chinesen.2 Die Unterwerfung der ‘Oyöp (Uiguren) entspricht

wohl unzweifelhaft der Besiegung der Thie-le, der ersten grossen

Waffenthat des Tu-men (vor 551 n. Chr.).3 Der erste Feldzug gegen

die oder Zvuan-äztan (Avaren, alttürk. Apar) fallt in das Jahr 552,

der zweite 553 und bald darauf ward der zu den Chinesen geflüehtete

Rest (3000 Mann) an die Türken ausgeliefert und abgeschlachtet.‘

Ein anderer Theil der Nation hatte sich zu dem Volke Mouxpz’ (Mon-

golen? Kap. 7, 7. 12) gerettet. Alsbald nach der Bewältigung der Zu-zu

‘ Journ. as. 1864, l, 506, DEGUIGNES I, 530.

2 Unrichtig SAmnMAnTm bei LEBEAU 1x, 396.

3 Journ. as. 1864, 1, 329, 350. Vgl. DEGUIGNES I, 498.

4 Joum. a0. 1864, 1, 330 s. 335. 350. DEGUIGNES I, 472 f. 498. 502 fl‘.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 13
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190 J. MARQUART.

wandte sich Mo-kan-k'an gegen die Je-ta (Hephthaliten) und unterwarf

sie. Ueber den Bundesgenossen des Chagan (Mo-kan-kan) gegen

die Avaren, Zregzßurxaiyav, bei Nikeph. Kall. H. E. 18, 30 Eteuettxxa-yatv

(Transcription von syr. MAD-Ami), s. oben S. 185. Welche Nation unter

den K679i 7, 8, 6 gemeint ist, von denen 300.000 Mann im Kriege

gefallen sein sollen (l), ist mir unbekannt.

Der zweite Theil des Berichtes Kap. 8, 8 ff. bezieht sich auf den

regierenden Chagan. Dieser hat eben einen Verwandten namens

Toupoüu, der sich gegen ihn aufgelehnt und ihn mit grosser Heeres-

macht besiegt hatte, mit Hilfe von drei anderen Chaganen Znapceuyoüv,

Kouvaislotv und Toulöix auf der Ebene Txoip, 400 Meilen vom Gold-

gebirge entfernt, überwältigt. Der Rebell fiel selbst im Kampfe.1

Nach diesem Siege schliesst der Chagan ein Bündniss mit den

Chinesen (Tauyaict). Diese Ereignisse müssen in das Jahr 597 fallen.

Ich vermuthe, dass ‘Ixdp identisch ist mit dem heutigen Qamül, chin.

Ha-mi, zur Zeit der Han Fu-liü, I-’u-hien, unter den T'ang I-ööu. 2 Aus

der Geschichte der Osttürken ist uns jedoch keine Thatsache bekannt,

die hierauf bezogen werden könnte. Im Westen herrschte damals

Ni-li-Iäan, der im Jahre 594 und noch 601 erwähnt wird (Journ. as.

1864, 1, 510. 527). Ausserdem hatte Ta-t'6u-k‘an (Tien-kiue) immer

noch seine alte Stellung inne. Aus dem Jahre 597/8 ist uns durch

den Armenier Sebäos auch ein Kriegszug der Türken im Westen

bezeugt. Der Bagratunier Smbat ward im Jahre 597/8 gegen die

K‘usan gesandt und schlug sie, worauf er in Tos in der Provinz

Aprsahr lagerte. Die Khsankönige erbaten sich aber darauf Hilfe

bei dem grossen Chak‘an, dem König der Nordlandschaften, und es

kam eine Heeresmacht von 300.000 Mann zu ihrer Hilfe und über-

schritt den Wehrot. Sie schlugen ihr Lager am Flussufer auf, zer-

streuten sich nach Westen und überfielen unerwartet das Dorf, wo

sich Smbat mit 300 Mann einquartiert hatte. Diese warfen sich jedoch

in die Citadelle innerhalb der Komopolis, und die Türken stürzten

1 Vgl. LEBEAU-SAINT-MARTIN x, 377 s.

2 TOMASCHEK, Kritik der ältesten Nachrichten über den skythischen Norden I,

28 (WSB.‚ Bd. 116, 1888).
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HISTORISCHE GLOSSEN ZU DEN ALTTÜRKISCI-IEN INSCHRIFTEN.

sich nun auf das Heer, das unter dem Perser Datojean stand. Dieser

liefert den Feinden ein Treffen und wird geschlagen, die Feinde

machen Einfälle bis zu den Grenzen von Re und Aspahan und kehren

dann mit der Beute in ihr Lager zurück. ,Da kam ein Befehl vom

grossen Chak'an an Üembuch, sie überschritten den Fluss und kehrten

wieder an ihren Ort zurück.‘1

Die Nachrichten des Theophylaktos und Sebeos bestätigen sich

gegenseitig und zeigen, dass es auch bei den Westtürken um diese

Zeit nicht an inneren Bewegungen fehlte, obwohl die Chinesen nichts

darüber zu melden scheinen.

4. Sehr dankbar wären wir den Sinologen für genauere Anhalts-

punkte über den Ursprung der Chazaren. Bei Sebeos findet sich

ein hieher gehöriger Bericht, der jedoch im gegenwärtigen Texte völlig

unverständlich und so unbestimmt und abgerissen gehalten ist, dass

damit nicht viel zu machen ist. Ich glaube denselben folgendermassen

herstellen zu können: ‚Darauf abfallend, begaben sie sich aus der

Knechtschaft2 des grossen Chak'ans, des Königs der Nordländer, in

den Schutz des Üepetitch von Cenastan. Sie gingen von Osten nach

Nordwesten, um sich zu vereinigen mit den Truppen dieses Cepetuch.

Und indem sie auf Befehl ihres Königs des Chak‘ans3 die Wache4

von Cor mit der Heeresmasse passirten, zogen sie dem griechischen

Kaiser zu Hilfe.‘6

Ueber die hier kurz erwähnte Hilfeleistung für den Kaiser sind

wir aus andern Quellen besser unterrichtet:6 gemeint sind die Cha-

zaren, die den Kaiser Herakleios bei der Belagerung von Tiflis im

Jahre 627 unterstützten. Nach dem vorliegenden Texte wären Subject

die Armenier, welche die Leiche des verstorbenen Smbat nach Ar-

menien brachten und dort beisetzten. Allein dies ist ofienbar un-

1 Sebeos, p. 66. Vgl. über die Chronologie dieses Feldzugs mein ‚Eränsahr

nach der Geographie deslfs. Moses Chorenadi‘.

2 Lies f Öunuul/nzpl; für f ö_lllll-lll‘/IlLP‘fiL7l‚

3 Es ist zu verbinden L {Ium/Iuhu". m’. #110]. lurkuü," filnfeufilullß

‘ Lies 11114111114. 5 Sebeos, 68/9.

8 Der von Sebeos p. 23, 17 in Aussicht gestellte Bericht über dieselbe findet

sich nicht in den bisher bekannten Handschriften.
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192 J . MARQUART.

möglich. Die Truppen des Öepetuch sind nördlich vom Kaukasus zu

denken, wie sollen aber Armenier, um zu ihnen zu stossen, dazu

kommen von Osten nach Nordwesten zu ziehen‘? Ich glaube viel-

mehr, dass der Passus an den obigen Bericht über die den Kusan

gesandten Hilfstruppen des Chak‘ans, p. 66, 26, anzuschliessen und als

eine nachträgliche Bemerkung aufzufassen ist. Wir haben wohl zu

unterscheiden zwischen dem ‚grossen Chak'an, dem König der Nord-

länder‘ und dem weiterhin genannten Chak‘an. Unter letzterem ist

dann der Chagan der Chazaren zu verstehen. Dann hätte man

sich die Situation so vorzustellen, dass sich jene Türken nord-

westwärts gewandt hätten, um sich der wachsenden Macht des

Chagans rPiing-se-hu (6l9—628) zu entziehen. Ob jener Üepetuch

von Üenastan identisch ist mit Zzäßnk, öeu-räpip övu 106 Xa-{aivou ‘Q7;

dzäiqz,‘ der im Jahre 627 mit einem Ohazaren-Heere durch die kaspi-

schen Thore in Adarbaigan einfällt und alsdann dem Kaiser Hera-

kleios 40.000 Mann Hilfstruppen zur Belagerung von Tiflis über-

lasst,2 oder mit dem Chak'an der Chazaren selbst, wage ich nicht zu

entscheiden. Im ersteren Falle hatten wir für Nblq/rmfilry zu lesen

NL-fqßy, so dass Üempuch neuarmenische Aussprache für Öembuch

oder Wfembul ‚(baut wäre. Der ganze Ausdruck Üenastan Öepetuch

oder Üempuch muss aber ein Titel sein, der irgendwie die Oberhoheit

von China über diese fernen Gebiete zum Ausdruck bringt. Auch

andere westliche Fürsten bewarben sich um diese Zeit aus Besorg-

niss vor den Eroberungen des Tüng-sehu um den Schutz der Chinesen.a

Theophanes, p. 314, 15, bezeichnet die Chazaren ausdrücklich

als östliche Türken (von; Toüpmuc, äv. 771g ädag, ob; Xdlapezq övouaiäouczv)‘

Sebeos nennt sie Tetalozäilic‘,5 ein Name, der sonst die Hephthaliten

‘ Theophanes Chron., ed. DE Boon, p. 315, 26 fi‘. Vgl. E. GERLAND, Die per-

sischen Feldzüge des Kaisers Herakleios, Byz. Ztschr. III, 3631i‘.

’ Bei Moses K'alankatvac‘i heisst er Öebu-Ohalcüzn (PATKANEAN, Journ. m. 1866,

p. 205 ss.). Sein Sohn führt den Namen ‚Svat‘, d. i. der alttürkische Titel Sud.

3 DEGUIGNES I, 597.

4 Vgl. Nikephoros lUT. GÖVT. p. 15, 21 tf. 16, 18. 21, 29.

5 Vgl. HÜBSCHMANN, Zur Geschichte Arnwniens und der ersten Kriege mit den

Arabern, S. 40.
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HISTORISCHE GLossEN zu DEN AI/PTÜRKISCHEN Insonmrrnn. 193

bezeichnet. Daraus geht bereits hervor, dass die Behauptung des

Mas'üd1, Kitäb al tanbih Ar‘, 16, wonach Qbji- nur der persische,

‚w Sabir aber der türkische Name des Volkes wäre, falsch ist.

Die Sabiren hatten bereits durch die Avaren eine vernichtende

Niederlage erlitten (a. 558),1 und der in den Steppen südlich vom

Kaukasus hausende Theil des Volkes wurde im Jahre 575 von den

Römern südlich vom Kur, im römischen Gebiete angesiedelt.” Westlich

von der Wolga (Aetil) sass im Jahre 569/70 ein Stamm der Uiguren

(OÜYOÜPOI), deren Fürst dem Chagan Dizabulos unterworfen war.“ Diese

Uiguren4 waren um die Mitte des 5. Jahrhunderts sammt den Sa-

raguren und Onoguren von den Sabiren geschlagen und aus ihren

alten Sitzen in Hochasien vertrieben worden, und hatten dann die

Wolga überschritten, um sich neue Wohnsitze zu erkämpfen (Prisc.

fr. 30). Dem Ansturm der Pseud-Avaren (a. 558) hatten aber auch

die Uiguren5 nicht widerstehen können und sie mussten sich bald

den Türken unterwerfen. Ihr Fürst Anagai scheint sogar einmal als

Gesandter der Türken nach Byzanz gekommen zu sein.6 Von den

Sabiren ist dagegen nie mehr die Rede.

Die arabisch-persischen Nachrichten wissen überhaupt nichts

von den Sabiren, sondern nennen an deren Stelle in anachronistischer

Weise immer die Chazaren, wie sie die Hephthaliten und Chioniten

meist Türken nennen. Die Notiz des Mas'üdi muss also aus einer

nichtpersischen, wohl syrischen Quelle stammen. Die Chazaren konnte

man mit demselben Rechte den Sabiren gleichsetzen, mit dem man

im Westen die Avaren und später die Magyaren Hunnen nannte.

Die Macht der Chazaren, die im Jahre 622 zum ersten Male in der

1 Menander Prot. fr. 5. Theophyl. Sim. 7, 8, 3.

’ ib. fr. 41, p. 80, 20 fl‘.

a ib. fr. 21, p. 55, 1 ff.

‘ Cod. Olipwyoi lies Oliywpoi.

5 Menander Prot. fr. 5. Cod. Oüiyoüpoig.

‘ Menander Prot. fr. 43, p. 84, 22, wo ‘Avayxaigng wohl Schreibfehler ist für

Ävayxazinq = Ätvayaing. Dieser war, wie der Zusammenhang lehrt, nicht Fürst der

hunnischen Utiguren, die östlich der Maiotis sassen, sondern der Uiguren an der

Wolga.
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194 J. ll/haouaaa‘.

Geschichte auftreten, entwickelte sich erst im Laufe des 7. Jahr-

hunderts.

Die Hauptstadt der Chazaren, das heutige Astrachan, bestand

eigentlich aus zwei Städten, von denen die eine östlich, die andere

westlich von der Wolga (Itil) lag. Die eigentliche Hauptstadt war

die Weststadt, wo der Grosswezier (Bäg)l residirte,2 türkisch

Saryy-äär ‚die gelbe Stadt‘ genannt.3 Bei den älteren arabischen

Historikern und Geographen heisst dieselbe ‚die weisse‘. Sie

soll 200 Par. von Balangar im Kaukasus gelegen haben (Tab. I,

“M, 1). Nach einer romanhaften Geschichte beh Ibn al Faqih (I'M,

19 ff.) soll von Gurgän4 nach al Baidä’ der Küste entlang ein Weg

von vier Monaten, und von da bis zur Klause des Spandijät, d. h.

der Alanenburg (Darial) im Kaukasus ein Weg von zwei Monaten

sein. Später führt die Stadt schlechtweg den Namen des Flusses Itil

(Ibn Hauq. rvA, 8). Der Palast des Grossweziers lag nicht auf dem

Festland, sondern auf einer Insel des Stromes!’ Die Oststadt hiess

1 So Ist. rr -, 4. Damit stimmt Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 42,

ö zai Iläx Xalapla; (nach westarmenischer Aus-

sprache). Ibn Fadlän bei Jäq. n, zr-v, 2 (aus Istachri) bezw. ‚gib! Qazwini u,

r-qr k„(19, wofiir wohl 51% bäg zu lesen ist. Nach dem eigenen Berichte des Ibn

Fadlän (Jäq. n, gr-A, 13) führte der Majordomus den Titel a? 0151-‘; Qayan-bö.

Nach Ibn Rusta n'a, 10 wurde er genannt, d. i. wohl äl-äad, im Gegensatze

zum eigentlichen

’ Ist. rrn, 8 = Ibn Fadlän bei Jäqüt n, grv, 1. 5.

a Ibn Rnsta Ire, 14. Vgl. VÄMBERY bei Giizs Kuun, Relationnm Hungarorunz

cum gentibus orientalibus historia antiquissinta i, 87, 124 ***. Der zweite Theil des

Namens ist also pers. 1+5 oder )L.'}„ ursprünglich ‚Landschaft‘, später ‚Stadt‘. Eine

ähnliche hybride Bildung scheint auch Eoipxsl = äonpov öoidriov, der Name der

Festung der Chazaren am Don (Konstant. Porphyrog. l. l. p. 177, 21) zu sein, das

wohl aus türk. saryy und pers. S5 kälä, pahl. *ka‚läk, arm. Iäa-lak‘ (so ANDREAS bei

HARTMANN, Bohtän 145) zu erklären ist. DORN, Caspia 190, b setzt Eoipxsl = cuwas.

VLQS z‘ ,weisses Haus‘. Nach Vßmniinv soll alttürk. sara ‚weiss‘ bedeuten. Auch

das ostiran. kat und Icand ‚Haus‘, eigentlich ‚Grube‘, wurde von Türken und Peüe-

negen frühzeitig entlehnt. .

4 Wie aus dem Folgenden hervorgeht, ist der Ausgangspunkt der Entdeckungs-

fahrt des Chosrau Anösarwan auf dem kaspischen Meere Gurgän (i'm, 18). — Vgl.

über :L'a‚:„‚l\ weiter Jäq.1, vqr, 178.; Ibn al-Athir v, 117 a. 111. 160 a. 119.

5 Mas. n, 8.

p. 178, 2 überein: ö yäp Xozyaivo; äxafvog,
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HISTORISCHE Gnossnu zu DEN ALTTÜRKISCHEN INSCHRIFTEN. 195

türkisch oder d. i. wohl Qapu, balyy ‚Thorstadt‘, ara-

bisirt Chanzlich.‘ Bei Ibn Hauqal führt sie den Namen o‘

Nach Mas‘üdi n, 7 wäre Samandaiyz das heutige Tarchu, acht

Tagreisen von Darband, die alte Hauptstadt der Chazaren gewesen.

Nach ihrer Eroberung durch Salman b. RabYa alBahili (a. 32 wäre die Residenz aber nach Itil verlegt worden. Diese Angabe

ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil Samandar in den Eroberungs-

gesehichten fast nie hervortritt,3 wohl aber das nördlich von Darband

im Kaukasus gelegene Balangar bei dessen Belagerung Salmän

b. Rabfa in der That gegen die Uebermacht des Chaqans der Cha-

zaren fiel.4 Ich möchte es mit Waragan l] 4111111121117’ oder Waradan

I] lupwzufil, der Stadt der Hunnen, gleichsetzen.5 Im Kitäb attanbih

p. ‘lr, 16 hat Masüdi denn auch den Fehler verbessert und nennt

Balangar als ursprüngliche Residenz der Chazarenfürsten.

Weiteres über die Chazaren halte ich zurück, bis mir das Werk

des Moses von Kalankatuc‘ zugänglich wird.

Nachträge.

(Zu S. 185.) Prof. HIRTH übersetzte mir im October vorigen

Jahres eine Stelle aus dem Pien-i-tieaz über die Anfänge des Reiches

der Westtürken. Derselbe hatte nun die Güte, mir unter dem

17. August 1898 auf meine Bitte noch Folgendes darüber zu schreiben:

1 Ibn Rusta ir-s, 15; vgl. Jäq. I, vru, 14. vqr‘, 23.11, EVI, 7. Ibn Chord. irs,

8. 12 f. IQE, 12. iee, 5. ist die regelmässige Wiedergabe des türkischen q (k bei

velaren Vocalen) bei den ältern arabischen Historikern und Geographen, z. B.

alttürk. (Jyrqiz/z, türk. Qypäaq, 01315., tiirk. qayan, gjil, Qarluq, EUQLJ,

Qutluy, Oltxil, (Pytai (Mis'ar b. al-Muhalhil bei Jäq. III, in, 19. 5:1., 3) etc.

2 Bei Ps. Mos. Chor.‚ Geogiz, ed. SOUKRY, p. 27 “‘„„>7„I_„. Maändr, lies "Jäbrlrn.

Smändfn

3 Es wird genannt Belädh. iqv, 18. Nach Ibn Chord. lrr‘, 9 = Ibn alFaq.

MA, 9 soll es ebenso wie Balangar von Chosrau Anösarwän erbaut, d. h. befestigt

worden sein. Vgl. Ibn Chord. irz, 2.

4 Beladh. r-g, 2. 7. 9. req, 12. Saif bei Jäq. I, vrs, 23 E. Tab. I, r-nv,

4- r11s‚7- MM, 4- rmi, 11-

5 Moses K'alankatvac'i bei BROSSET, Histoire de Za Georgie, Additions et eclair-

cissements, p. 484. Ps. Moses Chor.‚ Ge0gr.‚ ed. SOURRY, p. 27.
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196 J . MARQUART.

„Im Tang-schu (Kap. 115 b‚ p. 5) wird die Geschichte der West-

türken mit folgenden Worten eingeleitet:

,Die Si-tu-küe. Von ihren Vorfahren hatte T’u-wu 55%,

canton. T’u-mu), genannt ,der grosse Jabgu‘ (ta-schö-hu, ‚Q ä ä), ‘

der selbst ein Enkel des Na-tu-lu a‘ ü, Natuluk)1 war, zwei

Söhne. Von diesen war der älteste Tht-mön [= Bumyn? i I-li-kakhan, der zweite hiess Schi-tien-mi [i ä ä], auch Sö-ti-mi

[E iä‘ jk, canton. Schat-ti-mi = Ischtämil]. Der Sohn des Sö-ti-mi

war T a-t0'u [ä ä, canton. Tat-fait, wo das finale t der ersten

Silbe für r stehen kann, also = Taipöou] Kakhan, auch Pu-kia

[ä w, puka] Kakhan genannt. Bei der ersten Theilung mit den

Osttürken erhielt er das alte Gebiet der Wu-sun. Sein Reich grenzte

im Osten an die Tu-küe (Osttürken), im Westen an das Meer hei-tschu

[d. i. der Aralsee], im Süden an Su-lö [Kaschgar], im Norden an das

Han-hai [die Steppe]‘, u. s. w.

VISDELOU (Folioausgabe von DiHERBELoT, Supplem. p. 48 ff.) über-

setzt nicht ganz richtig, im Allgemeinen jedoch besser als DEGUIGNES.

Trauen Sie überhaupt keinem Uebersetzer, der nur mit Grammatik

und Wörterbuch arbeitet, wie leider die meisten; richtig wird eine

Uebersetzung aus dem Chinesischen erst durch die Controlle, die ihr

die Logik der Thatsachen auferlegt, d. h. eine richtige Uebersetzung

entsteht erst durch die damit verbundene Forscherarbeit.

Die Regierungszeit dieses Ta-t’öu fällt in das 6. Jahrhundert.

Der Angrifi‘ der Hilfsarmee des Ta-föu gegen die Osttürken unter

Scha-po-lio z. B. fällt in das Jahr 585 (vgl. JULIEN, Journ. as. v1,

Serie III, p. 499).

Huo-lu g), bei VISDELOU ‚A-sse-na-ho-lou‘, war ein Nach-

komme des Scht-tien-mi Kakhan in der fünften Generation, ebenso

A-schi-na Mi-schö.“

(Zu S. 184 ff.) Der Vollständigkeit halber ist hier noch zu er-

wähnen, dass die Perser den Namen der ihnen im 4. und 5. Jahr-

hundert furchtbaren Chioniten (aw. Chijaona, phl. Chijön) auf die

1 [Im Wei-su No-tu-lu-äe, Journ. as. 1864, I, 328. J.
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN Inscnmrrnn. 197

Türken übertrugen und dieselben Ksppixlwveg, d. i. Kerm-Chijön

‚Wurm-Chijön‘ nannten,1 wozu man den chinesischen Namen der

echten Avaren Zuan-äuan, d. i. ‚Gewürm‘, vergleiche.2 Der Bericht

des Theophanes Byz. bei Photi0s‚ Bibl. cod. 64 lautet: "O1: ‘cä ‘npbg

siipov ävauov ‘zoü Towaiiöot Toüpxoz väuovtai oi ‘Milan Maacowärai xazlobnevoz

oh; Häpcozi oixelqc Yhbccm Kepuixiwvaig (paar. Mai ocircoi es ä‘) 1d) 161a 569a xai

arpäcßazg ‘irpbg ßaczläa Woucnivov Erstellen), öeöpsvoß u‘); fmoöäfiaceaz azü-cbv 100g

Äßaipoug x11. Diese Gesandtschaft setzt Theophanes in den Juli 563

(A. M. 6055). Er berichtet darüber p. 239, 20 DE Boon: T59 8’ aürd)

pmvi ‘iimov (eig Kwvctavnvobnohv) irpscßatq Äcmfilt, ‘coü (‘r/Wegs ‘Epunxzövwv,

‘coü äcwßev xeiuävou ‘voü TÜV ßocpßoipwv‘ äövoug wÄ-qclov ‘coü dixsozvoü. Dazu

ist zu vergleichen Prisc. fr. 30 bei C. MÜLLER, FHG. IV, 104: Eapd-

709901111‘! Oöpwyoz (l. OÜYMPOL) wer‘: ‘Ovöyoupoz, äövr, ueravactaivta ‘cöv oixslwv

‘ifiüw, Eaßlpwv ä; uaixnv ccicw äknlußörmv, 013g äEfiÄacav Äßdpaig, ue-cavaicwozi

‘(evöuevoi üqrb äßvöv ‘zrapomoüvrwv piv ‘zrhv napumaozvitiv äwviqv zfA. Die Les-

art ßapßotpwv bei Theophanes kann übrigens richtig sein; es Würde

dem alttürkischen Apar Apurym 1 E 4 = n E 5 entsprechen, die nur

bei den Bestattungsfeierlichkeiten der beiden Chagane Bumyn und

Isätmi (oben S. 184 f.) erscheinen und später nicht mehr erwähnt

werden.

Unter dem Fürsten 18cm). ist unzweifelhaft derselbe Fürst ge-

meint, der bei Corippus, Justin 3, 390 Scultor oder Scaldor (so die

Hss.) genannt wird.5 Es wird also etwa zu lesen sein 1Aw-‚mob(p>

pTn/‘oq (Kyspulxzowmv.

Es scheint aber nicht, dass der im Auszug des Pien-i-tien aus

dem Sui-su (Journ. as. 1864, 1, 350) angegebene Eigenname des Mo-

kan-k'an, Ssetdu etwas damit zu thun hat. Denn nach PARKER bei

1 LAGARDE, Ges. Abh. 219, 277, Mittheil. III, 260, N. 1 vergleicht freilich np.

, VULLERS, n, 985a unten.

’ Pannen, A thousanrl yeara of the Tartare, 159 fl‘.‚ Daumens, I, 457.

a Ascelti regis Anastasius.

‘ ‚Äßolpmv?‘ m: Boon.

5 Noch in den Monum. Germ.‚ Auct. antiquiss, t. ni 2, p. 147, bearbeitet von

Jos. Pnnrscn (1879), prangt dafür im Texte die geistvolle Conjectur Sultan. S. aber

NÖLDEKE, Geach. der Perser und Araber (1879), S. 158, N. 2.
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198 J. MARQUART.

Tnomsnn, Inscriptions de POrkhon dechtfräes, p. 193 muss dies ein

Fehler für Sse-kin (alte Aussprache K'i-kin) sein, was eigentlich ein

Titel ist.1 Als anderer Name des Sse-kin wird im Auszug des Pien-

i-tien aus dem Wei-su (Journ. as. 1864, 1, 331) Jen-tu angegeben,

was aber nach Panxnaz ein Fehler ist für Jen-jin. Dies wird aber

nur eine andere Wiedergabe des Titels KV-kin (Girgin ?) darstellen.

Am nächsten käme dem Namen Scultor der Titel des Nachfolgers

des Tu-inen, I-.‘;i-l«ct'-lt‘ctn‚3 der aber nur ein Jahr regierte und im

Jahre 553 starb.

Johannes von Ephesos 6, 23 setzt die Gesandtschaft des Zemar-

chos zu den Türken in das 7. (572/3) statt in das 4. Jahr des Justinus

(August 569). Ausser dem König, zu welchem Zemarchos kam, soll

es noch acht andere mächtige Könige der Türken weiter im Binnen-

lande gegeben haben.

(Zu S. 193, letzte'Z.) Prof. Nonnnxs macht mich darauf aufmerk-

sam, dass der von mir Chronologie der alttürkischen Inschriften,

S. 82 fl‘. mitgetheilte Bericht des Gregor Barhebraeus (Chron. Syr.‚

ed. Bnuns und Kmscn, S. 95, 6 ff.) über die Wanderung der Bulgaren

wahrscheinlich aus dem verlorenen Schluss der Kirchengeschichte des

Johannes von Ephesos (schrieb 585/6 n. Chr.) stamme. Diese Be-

obachtung ist völlig zweifellos, wie man sich durch einen Vergleich

der Erzählung des Barhebraeus mit der allein erhaltenen Inhalts-

angabe der Kapitel 45, 46, 48 des sechsten Buches überzeugen kann.

(Kap. 45. Vom verwegenen Barbarenvolke, welches nach seinen

Haaren Avaren heisst. 46. Davon, dass die Avaren auszogen und

viele grosse Städte und Burgen eroberten. 48. Von der Eroberung

und Verwüstung des Slavenlandes.) Diese Uebereinstimmung wird

noch klarer hervortreten, wenn uns einmal die in Aussicht gestellte

Ausgabe des syrischen Originals der unmittelbaren Quelle Gregors,

der Chronik des Patriarchen Michael des Grossen, vorliegen wird.

1 Vgl. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften, S. 46.

2 Bei THOMSEN a. a. O. Vgl. PARKER, A lhousand yeurs nf the Tartars, 181.

i‘ Dzcmenss, I, 377.
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HISTORISCHE GLOSSEN zu DEN ALTTÜRKISCHEN Isscnmrrnn. 199

Die armenische Uebersetzung steht mir leider nicht zur Verfügung.

Freilich muss man dann annehmen, dass die Verwechslung des Cha-

qans der Avaren mit dem der Chazaren dem Gregor, bezw. seiner

Quelle, dem Michael Syrus zur Last fiele. Auch p. 94, 11 redet er

von den barbarischen Völkern der Avaren (‘me-aoi), Sklawenen und

Longobarden, die unter der Botmässigkeit des Chäqans standen,

während die Quelle Johannes 6, 24. 25 vom Chäqän nichts weiss.

Dadurch aber, dass jene Erzählung auf den Zeitgenossen Johan-

nes von Ephesos zurückgeht, gewinnt sie auch eine erhöhte Bedeu-

tung für die Frage nach dem Ursprung der Chazaren. Es ergibt

sich daraus, dass der Name derselben bereits im Jahre 586 auch im

Römerreiche bekannt wurde, obwohl unsere sonstigen romäischen

Quellen ihn fiir diese Zeit noch nicht kennen. Der von Maurikios

in Mösien angesiedelte Bulgarentümän würde es erklären, weshalb

den Bulgaren des Asparuch im Jahre 679 der Uebergang über die

Donau so leicht wurde.

Unter obiger Voraussetzung kommt aber auch mehr Licht in

die arabischen Berichte über die Befestigungen im Kaukasus und

die Beziehungen zu den ,Türken‘ unter Anösarwätn.1 Chosrau Anö-

sarwän soll, um freundlichere Beziehungen zu den ,Türken‘ des Kau-

kasus anzuhahnen, dem Chäqän derselben (so p. 196, 16) eine Wechsel-

heirat vorgeschlagen haben. Dieser gieng auch darauf ein und sandte

dem Perser arglos seine Tochter, während dieser ihn, wie einst sein

Grossvater Peröz den Kidaritenkönig, betrog und ihm eine Sklavin

seines Harems schickte. Durch eine persönliche Zusammenkunft

der Herrscher kam aber der Friede thatsächlich zustande.

Die hier genannten Türken können nicht die Sabiren sein,

welche im Jahre 558 durch die Avaren eine vernichtende Nieder-

lage erlitten hatten (oben S. 193). Nun führt Mas'udi, Murüg n, 211

eine von der gewöhnlichen Auffassung, wonach Chosraus Sohn Hor-

mizd IV. von einer Tochter des Chäqäns der Türken, Singibü, geboren

sein soll,’ abweichende Version an, derzufolge die Mutter des Hormizd

1 Beläd. Hi, 13ff. -—— Ibn a1 Faq. rAA, lfi‘. Ibn Chord. | rr, 7ff., Qod. rea. 2011‘.

2 Tab. i, A“, 4. “1, 7. q/m, 14 etc.
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die Tochter eines der Könige der Chazaren in der Nähe von Bab al

abwab (Darband) gewesen sei. Mas‘üdi nennt auch ihren Namen,

aber die Handschriften schwanken zwischen 935, und Mit

Mas'üd1 berührt sich nun auffallend der älteste Berichterstatter Sebäos,

der S. 36 bei der Thronbesteigung des Ormizd sagt: ‚dessen Mutter

eine Tochter des grossen Chakans, des Königs der Tetaladik‘ war,

die Frau des Chosrow, deren Vaters Name Kajän war (äwq- ‚mluu

II-‘Imül 111-491), welcher (nämlich Ormizd) noch grösser als seine väter-

liehen Vorfahren und noch grösser und wilder als seine Verwandten

von mütterlicher Seite war.‘ Masüdi hat also den Namen des Vaters

der Prinzessin dieser selbst beigelegt. Mit dem Namen [dJ-mwyuglug

Tcetalarfik‘ oder ‘(hklnwbg Tätallc‘ bezeichnet Sebeos nicht blos die

Hephthaliten (so p. 30, 7. 137, 10. 152,4 v. u.), sondern auch die

Chazaren (so p. 23, 17. 148, 18), nirgends aber die Türken, die von

den Hephthaliten und K'usan genau unterschieden werden (S. 66 E).

Der König der Hephthaliten erhält aber in den alten Berichten nie-

mals den Titel Chagan, und somit bleibt nur die Annahme übrig, dass

Sebeos p. 36 unter dem Chak‘an der T'etalac‘ik den der Chazaren

versteht. Die Frage ist nur, wie die Namensübertragung zu erklären

ist. Auf hephthalitische Elemente bei den Chazaren weist vielleicht

die bei ihnen bezeugte Polyandrie,l die echt hephthalitisch ist. Poli-

tisch und militärisch hatte aber ohne Zweifel das türkische Element

die Führung, das freilich an Zahl verhältnissmassig gering gewesen

sein wird. Von Neuem aber bewährt sich hier die Vortrefflichkeit

der Ueberlieferung des Belaöori. Bei Tab. I, I'M‘, 2 (Saif) werden

die ‚Türken‘ von den Einwohnern des belagerten Balangar unter-

schieden (a. 32 H. = 652/3 n. Chix).

1 Moses K‘a1ankatvac‘i bei Bnossar, Hist. de la Gäorgie, Additions et eclair-

cissements, p. 484.
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Heilmittelnamen der Araber.

von

Moritz Steinschneider.

(Fortsetzung von S. 101.)

Buchstabe

1101. A. 260, ed. Bulak 459, hebr. 223 111279521110;

I. B. 264, wo auch äähß, vgl. I. B. 1273, 1366, wo auch

Si-i-huö (offenbar persisch); nach Gafiki identificiren es Einige mit

E

‚M; Avie. sagt blos, dass es nach Einigen die Kraft [Wirkung]

von „Ar? habe.

1102. ässub, meist gsuh (persisch), A. 259, hebr. 721 110-w;

Sadenegnm, Ali 452; Sedina, Sedamich, Dj. 25; Xedina, petra san-

guinis, p. 66, Ga.; Aematites, Amethystes (i), Salt 264, 626; Scede-

nigi, lapis haematites, Ser. 411 (421); I. B. 1267.

1103. Xatil 17, Ga., species fungorum; I. B. 1266. ——

L. 268, im Index, S. 481,

1104. s.

1105. s. unter 143km.

1106. bwblß, s. Gl. Mond. 11 (und hie); Chätaigne, K. 981 =

M; I. B. 1270. — L. 70, 73.

1107. s. Gl. Mond. 65; Fumeterre, K. 942 = Ä<>3L<„_«=)\‚ jfinma‘, Salt 3; I. B. an fünf Stellen.

1108. tßhxsuä, auch (bei I. B. 1271 Lgfluuä), s. Gl.

Mond. 210; Sadanegum, Ali 82, Sandacum oder Sedanegum (Blatt)

ib. 190; Chanure, K. 939 und „G; I. B. 949, 1349. Viel-

leicht trug die Reminiscenz dazu bei, für älßbysbe zu setzen Äßbyßli

bei L. S. 193.
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202 Monrrz STEINSCHNEIDER.

1109. ‘U?’ persisch Königskrone), so emendirt

L. 96 für ‘warm bei Dj. 11 b entsprechend v/(LJ M‘.

1110. (QMM-i, Saraferemi oder Sassaferemi, Ali 136);

Sestibram, Dj. 10; Xexibram 15, Ga.; Basilic, K. 970=

O35)“ oder 54:»; Scexabram, scimum carminum; Ser.

73; I. B. an vier Stellen. —— L. 151, 152.

1111. E-‚lmub, auch 123mm, Prune, K. 960; I. B. 24, 1269.

1112. (Alumen), s. G]. Mond. 73; Salt 211; I. B. 1279. —

L. 83; s. auch die folgenden Art.

1113. 15W?‘ Alun des cordeliers, K. 964 =,i-«=‚J\ bei I. B. (1280) und Daud „US-H bei den Kabylen cis-‚zjlj (Lnorh).

1114. 49b) Alun de Jemen, K. 962.

1115. )‚M Alun d’Egypte, K. 963.

1116. Selbum (l. Sebbum) jemenicum, Ali 492; vgl.

oben n. 1074.

1117. ab.“ gybaß ‚h, „S, Asahelrahaum in al. Hasahel-

rosa, Ali 311; hier fehlt also im Lateinischen das eigentliche Schlag-

wort und das darauf folgende „S,

1118. Xabebet 13, Ga, wonach Vmonow’s Archiv, Bd. 77,

S. 546 zu berichtigen ist, s. über das angebliche syr. 9149m’ L. 415.

1119. wofür bei A. 258, auch in ed. Bulak 437,

hebr. 714 (wo der diakr. Punkt überall fehlt), Plemp., p. 279 (vgl.

Anetum in Gl. Mond. 92); Schebum oder Sebbetum, Ali 56', Casunegi

oder Arsimegi(!) n. 311; (semen) Bubulengeri oder Bubulengis, n. 315;

Xabes, Dj. 33b; Xabaz, Sabaox, anetum 949; (chibils) anethum, K.

949; Salt 465 (lies was, wie 598, nach Löw); Xebeth anethum, Ser.

316 (326); I. B. an drei Stellen. — L. 269.

1120. s. Gl. Mond. 184; Saberemum, Ali 563, im arab. ms.

verschrieben; Scammonie, K. 951; Salt 165; Titimal esule; I. B. an

drei Stellen und eine andere Art 1277.

1121. Squine, K. 987, erst seit neuerer Zeit bekannt,

dient gegen .39,» oder 9035i“ ‚b,‘ ,maladie franque‘.

1122. Laiton, cuivre jaune, K. 965.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 203

1123. Sematum, i. e. radix semete, Ali 312. — L. 14,

418 A.

1124. '>‚.«N\ Saiatat albus, dardar 4, Ga.

1125. tfllw (‚ä 3,53“ Xayarat abimalie 9, Ga.; I. B. an drei

Stellen; vgl. MEYER, Geschichte der Botanik III, 213.

1126. „k,“ cypressus, s. sarual (so lies, s. 5)»), Dj. 11b.

1127. b}; Lierre, K. 966 = so»); I. B. 1297.

1128. (Eupatorium), Dj. 5b; I. B. 1301.

1129. A. 261, hebr. 729, falsch P3515 auch in der Er-

klärung des latein. (n. 74) Arbor cimicum mpvz‘: derselbe Fehler, Pl.

283: Ulina; Seraralbac, Dj. 15b; Orme, K. 955 =)\>)> (s. dieses);

I. B. an vier Stellen.

1130. Jlsi-Ul i)?‘ Xayarat atyal, x 8 (arbor splenis), Ga.;

I. B. 1287.

1131. „mit“ Reglisse, K. 957 (Wurzeln).

1132. d)» (vgl. ‚a,‘ )9&'3) Camphree, K. 947 = 19,515; Razi

462 arbor marie, panis porcinus (auch ciclamen 8 n. 66); Xaier al-

merien, arbor Marie, Ser. 317 (327); I. B. an drei Stellen. — L. an

vier Stellen.

1133. Rayon de iniel, K. 976 = (n. 977); Lncnnne

fand es sonst nirgends.

1134. „ß Merle (noir), K. 973; I. B. 333, 1311.

1135. (pinguedo, adeps, s. G1. Mond. 104), I. B. 131043711.

„<3 pinguedines, Ali 520.

1136. Q0)“ PS2’ Champignons, K. 961; Lncnnno bemerkt nicht,

dass I. B. 1314 hat.

1137. „nass Adeps hantali, Ali 535; Salt 6.

1137‘. Rateiregi in al. Batheregi; Ali 178.

1138. Xaira 18, Ga.; nach welchem I. B. 1313 (Vitriol).

1139. (= 3,91“), A. 261, ed. Bulak, p. 442, als letzter

Artikel im Buchstaben k}, fehlt im Hebräischen, wie auch einige

letzte Artikel in anderen Buchstaben.

‘ Die hier fehlenden Artikel siehe unter dem auf 2;?‘ (Pflanze) folgenden

Worte. -
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204 Momrz STEmsenNEIDEa.

1140. s. Mfim\ und Axeras, aphodillus, Ser.

211 (221); vgl. 533,273 bei L. 291 unten (m53: L. 29o?); Simon

Januensis, f. 113: Azarasch dicit A. voccari berberos in n ca. de

mirberis, sed Aphod. vocat zeresquia.

1141. Xarbin 6, Ga.; Faradj zu Razi 416; Oxy Cedre,

K. 954, trägt den 051:? oder 03.519‘; die Ceder heisst j)‘; einige

mss. lesen auch so bei A. 260, aber ed. Bulak 439 hat

hebr. 724 P3100 mit Hinweis auf ‚rabbin. PTHU (pn-nw); daher auch

wohl 1:10:12’ bei Salt 34 auf einem arabischen Schreib- oder Lesefehler

beruht; I. B. an vier Stellen. — L. an vier Stellen.

1142. Berberis, K. 989 = A255.

1143. Xarayz, Xaraz 11, Ga., species spinae; I. B.

1315, 1556; vgl.

1144. s. unter

1145. Xistra, fumie 15, Ga.; I. B. 1318, 1320.

1146. Xatap 16, coscol = vor. N.; vgl. das Diminutiv

bei I. B. 1320.

1147. ‚aß A. 261; Exar, capillum hominis 102, Ga.; Scahar,

capillum, Ser. 462 (472). —— L. 215, 216.

1143. ‚bpflßxb, s. n. 1130.

1149. ‚gjuädßib, s. 1150.

1150. Jyill nebst beiden vorigen bei Dj. 11 als Syno-

nyma v. 3,55 (Capill. veneris), persisch 013351114479 (s. d.); zu‘

n. 1150, s. Gl. Mond. 38; vgl. Lncnnads Note, p. 53; Ser. 3; vgl. auch

‚Buße. — L. 279.

1151. (hordeum), s. Gl. Mond. 20; I. B. an drei Stellen.

1152. 6)‘? Xati, Xapri, Xapris 20, Ga. piscis maris;

I. B. 1327, 1468.

1153. A. 257, hebr. 711 fehlt das arab. Schlagwort, zum

latein. wird bemerkt rmbw rw mm; das soll wohl den vollen Laut von

W bedeuten; Secacol, Dj. 10b; Xaiaqul, culcana 100, Ga.;

JfiUi-Ib Eringium, K. 946, fehlt in beiden Registern; falsch 51ppw in

Salt, hinter 621; Secacul, licinium, Ser. 89; I. B. an vier Stellen.

1134. bei Salt, s.
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HEILMITTELNAMEN man ARABER. 205

1155. A. 255, auch ed. Bulak, p. 433 und hebr. 702 nur

dieses Wort = Glas-l“ Secaiceltamam oder Secaiceltamain,

Ali 244; Ababols (!), Dj. 6; Sathit an0m.; papaver rubeus 65, Ga.;

Anemone, K. 941; Jachaik alnahmen, papaver rubrum, Ser. 72; I. B.

1329. — L. 201, 380.

1156. Hermodactyle, K. 984=olssjym

1157. dpi-J} A. 261, ed. Bulak 441, hebr. 928 nmipw, latein.

629 Sucudus, Plemp. 283, s. 0133,11“.

1158. („wie Ail, K. 973 =„3.

1159- oaliaßäslyw und äkay-Äzräaläi-ä, Salt 412; s. —-‚3-@.

1160. (31,13, s. Q\,S„fb.

1161. um und (am (gti-‘b L. 195) A. 258, hebr. 715 Druckf.

‘rsaw; Ali 26; Thutaa (Thucia) Dj. 15; Xuxa (Xaucha) 10, cardus

spinosus, Ga.; Sucaha, spina alba, nach Dioskorides, Razi 458 (vgl.

5,313); rWNDW Salt 445, wahrscheinlich 71 für 8; Sucaha, spina ara-

bica, Ser. 130; I. B. an sechs Stellen.

1162. Murex, K. 958 =„12':‚=J„1‚1\ L3;‚._.1\_

1163. Arsenic, K. 959 =lükm =)‘JÜ\ (‚an und (s); bei I. B.

an drei Stellen. I

1164. A. 257, hebr. 709 ‘w; ‘v: X51, Dj. 48b; I. B. an

drei Stellen.

1165. A. 259, hebr. 720 (wo latein. 55515-2 = n1nn5:),1

latein. 667: Sceilem! Plemp. 280: rapa; C351: Zilgem, rapa 20, Ga.;

Navet, K. 952, auch 831 (‚SAM = CL4)’ auch ‘am; Seliem, rapa,

Ser. 191; I. B. an vier Stellen. — L. 241, 272.

1166. Caprier, K. 956 = ciuol.

1167. Xixai, buxus 5, Ga.; Buis, K. 983 = wie;

I. B. an vier Stellen. — L. 63.

1168. s. Gl. Mond. 85; Xama, cera 101, Ga.; Cire, K. 950.

1169. pnw Salt 134, für 5...»?

1170. ‚R3: Sannar, Dj. 30b, s. 0,13401}; I. B. 1347.

1 Die hebräische Uebersetzung ist stark abgekürzt und uncorrect gedruckt,

zuletzt nimm ist Qub)\‚>? Der Endpassus m; (‘i’) man inm fehlt auch in ed. Bulak,

p. 438, im Lateinischen und bei Plempius.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 14
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206 Monrrz Srnmscnunxnnn.

1170‘. A. 257, hebr. 708 ‘mnw Druckf.; Zimiar (so) me—

retrical 56; I. B. an nicht weniger als zehn Stellen. —-- L. 165.

1171. 5M Terale, K. 972.

1172. Rayon de rniel, K. 977.

1173. 81%, s. €\Ml;'b_

1174. ‚im A. 258, ed. Bulak, p. 436, hebr. 773 Jännw Druck-

fehler, mit d-er im Text nicht vorhandenen Erklärung 1:11:27 (i?) ‚‘|‘u mm

‘nrlnn; in den1 fraglichen Wort ist das H zweifelhaft.

1175. lyßlyä’ (eine zweifelhafte Pflanze) Xenetita 14, Ga.; I. B.

1352, 2134. -— L. 80.

1176. v’ spina (FREYTAG n, 466, L. an acht Stellen), Faradj

430 Xuc, auf welches unter Conora 562 verwiesen ist, s. unter I. B. hat keinen allgemeinen Artikel, aber die besonderen mlydl 6,51’,

0404“ '13’ und e/(l-«Jl '23’; hingegen ist '33: bei Sourn. n, 114,

eine blosse Verweisung auf , correcter n. 1359; ein nomen

relativum ist „S951, bei L. 311, vgl. Fnnvrne l. c.l

1177. Olfß (auch Qljifb) A. 257, hebr. 710; Succaranum oder

Qnoquarannm (l), Ali 129; b; Saricarum, Dj. 61 bis, b; Zay-

tara, iusquiamus 3 und Xantara, iusqu. 21; Jusquiame, K. 945 =

(‚[49‘): und Sucaram, cieuta, Ser. 337 (347); I. B. 113, 1350. —

L. 381, 429.

1178. 56,21’ (nomen unitatis von 6 kommt in verschiedenen

Zusammensetzungen vor: (‚Tßlfil Spina de Ibrahim, karzahana

(Ä2.=‚°„S) 6, Ga. —— L. 179.

1179. =hh‚_9 315,211 A. 261, latein. spina alba, hebr. 130 H3‘: HDID!

Chardon d’äne, K. 969 = 55,3% d.) und ‚ins; I. B. 1306.

1180. Ägrsufl A. 261, hebr. 732, Spina egypt, Ali 206;

Mimosa gummifera, K. 967 = Q3193 ‚l; I. B. 1365, 1735.

1 Gelegentlich folge hier eine alphabetische, arabische Nomenclatur von

dornigen Pflanzen, mit Benutzung von FREYTAG (Lex. m, 175 s. v. gbhs, wenige

sind persisch): wniibl, ltAM-gl, ‘Ml, 0,15123), ÖQSL}, UJU,

SLS’ #1 Fa’ ))-A41 (‚las‘), M, Glatt“, ‘JÄL, laayib, 9453:» 315,117, ‚Llo, s/‚g, äläas, ‘auf, 61.11" d}, M23, V5, JSÄS, b/‚SÄS,

M45, ET}. [Ich verweise nachträglich auf n. 1378.]
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HEILMITTELNAMEN nnn ARABER. 207

1181. A. 261; Eryngium, K. 968 = Jhdrl und I. B. 1360. — L. 179.

1182. (folia) Tehembali oder Debali, Ali 207.

1183. A. 258, hebr. 716 (A. 221 ist Druckf. für „w,

s. dieses); Sunisum, Ali 110; 49 im Lateinischen nicht übersetzt;

Cauniz, lupinae 39 und Xuniz 12; Nigelle, K. 948 = \>‚«‚J\ oder

5,311»; Salt 248, 472 (Schwarzkümmel); Xan1in (!), nigella, Ser. 318

(328); I. B. an fünf Stellen. —- L. an drei Stellen.

1184. ‘.9? oder Suenium, Ali 18.

1185. für ;„‚>_‚='>-‘J\ ‚> ist nach Dj. 53 persisch; vgl. I. B.

883, 1378, K. 985.

1186. „Sun Canicies vetulae mulieris, osna 1, Ga.; Lichen,

K. 979 = Äxdzn; I. B. 85, 1377.

1187. Nigelle, K. 971.

1188. A. 256, hebr. 707 (giebt Centaurea, vgl. Gl. Mond. 78);

(seinen) Beiigi! Ali 102; arbor fffi, Dj. 11 b, (Siehe) centonica, ib.

28b; Centonica 99, Ga.; Armoise, K. 982 = d/(Jgyß); Salt 630 herba

xwr-va‘)? I. B. an drei Stellen. — L. an vier Stellen. Besondere Arten,

z. B. 05h) (armenisches), ob Salt hinter 528?

1189. Lait, K. 986; persisch nach I. B. 1379.

1190. (nach DozY 810, gegen 55,3“ bei I. B.), nach

Einigen Urin oder Koth, oder Milch ?) der Fledermaus, Xixae

19, Ga.

1191. Fruit de Tamarisc, K. 978 = 651855 und 55b}.

1192. A. 256; Cetarig, Dj. 59b (s. auch Lepidiuin,

K. 943 = O\‚_9=„J\ efly» und O95.“ Q9343 (LnoLERc: tsouik, Druckf.),

auch 91:15h j»; Scitaragi (hausab), Ser. 362 (372); I. B. an fünf

Stellen. — L. an vier Stellen.

1193. persisch, s. Gl. Mond. 23; Silereme oder Sileme

(gramen), Ali 145; Ivraie, K. 944 = Jß)‘ und CDVSLQ, auch #292;

I. B. an vier Stellen. — L. 133; bei FREYTAG n, 447 unter

1194. ? Salt 119, ist kalt und feucht, in Essig und Rosenöl

hilft es gegen nxvn nmnäpr und Gelenkschmerz aus Wärme und

Trockenheit.

14*
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208‘ Moarrz Srnmsonnsmnn.

Buchstabe J.

1195. k-„el-w A. 242, hebr. 616; Sapo, Ali 458; Sapon, 32, Ga.;

Savon, K. 622; Sabon, sapo, Ser. 358 (368); I. B. 1383. — L. 3051.

1196. „sbi-‚obe Sassafras, K. 646, den Alten unbekannt, kommt

jetzt aus Spanien. Der lange Artikel ist von historischem Interesse.

1197. 18,9, ‚bo Pouliot, K. 638 = „A39, mentha; vgl. folg. N.

1198. 14,3 ‚Abo Zamir yome, tornhsol 22, Ga., Jyßßfi; bei

I. B. 1381 (I-Ieliotrop und sonst noch an fünf Stellen) ist letzteres

,andalusisch‘, ersteres syrisch.

1199. fyo, s. Gl. Mond. 150, wo noch hinzuzufügen: Sahara,

Ali 556, im ms. Srnnnesa, f. 261b ist das Schlagwort übersprungen;

Aloes, K. 619; (P8153, Salt 60 und hinter 528). -— Im Index von

L. ist S. 482 falsch umbrochen.

1200. Salsepareillc, K. 644; die Verweisung auf ‚chichbin‘

muss berichtigt werden in (K. 987).

1201. Suc des plantes (insbesondere von Sesam), K. 625;

I. B. 1391.

1202. dwlg‘ ? ? 5M!‘ ? (folia arboris) Benaehae (!), Ali 195.

0b W14 . . .2 ‘

1203. 312:‘ (‘Si'hna), A. 242, ed. Bulak 413; I. B. 1023, 1392

(Fischsulz).

1204. b)” Hibou, K. 624, das Männchen von „a.

1205. ogoJ-l 4M (Eisenrost) A. 416, ed. Bulak, mit auch hebr.

621, die röm. Ausg. hat 6M. — L. 223/4 6M und 4M nach Nönnnxn.

1206. QM A. 241; Zadaf, Perixmes (?), conculae marinae 59,

Ga.; Coquillage, K. 623; Sedeph eonchilium, Ser. 424 (434); dann

43,318“, vom?) Salt 216. I. B. 878, 1393.

1207. bist,» Zaru, luf 21 (s. 43,1), Ga. — L. 239.

1208. >JÄ= Petit oiseau de proie, K. 629 und da. LECLERC

frägt, ob etwa (faucon) zu lesen sei; dagegen spricht die Stelle

im Alphabet und die Grösse des Falken.

‘ Im Index, S. 482 ist der Anfang von J irrthümlich hinter Ä)“ gedruckt,

was hier ein- für allemal bemerkt wird.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 20.9

1209. ‚vor‘ Grille A. 243 (fehlt Anfang des Artikels), hebr. 623

übersetzt mit hbüfl (Wiedehopf!), arab. 111153 (s. 0904-1- bei Fnnvrsc n,

252), ed. Bulak, p. 415 N-ly-l. I. B. 1170. Das hebr. 5252 (Deut. 18,

42) wird in Gnsnmus’ Wörterlz, ed. MÜHLAU 1878, S. 725 nicht damit

in Verbindung gebracht. Neuhebr. 313'111, s. Lnwvsonn, Zoologie,

S. 292, 297; J . LEVY, Neuhebr. Wörterb. iv, S. 223 auch unter wahr;

KOHUT, Aruch vn, 50.

1210. Q5)!‘ Plomb, K. 641 = >„«N\ QoL-QJM, womit man das

Minium Qyi-‚ywll bereitet; I. B. 1397.

1211. 612g,» Rose double, K. 634.

1212. 603-4 M,” Zaririi agel, xayarat atyal (Jlstbll 8,

Ga.; I. B. an sechs Stellen (n. 1395 Longifera periclymenon, Lncn.)

1213. Zahaba 9, Ga.; ein Thier, welches in Essig ge-

kocht wird.

1214. ‚XM Satar, Dj. 45b; Zahatar, origanum 7, Ga.; Salt 222,

329, 472 b; I. B. an sieben Stellen (s. folgende Nummern). — L. an

vier Stellen; s. auch

1215. L5)’; „KM Sariette de montagne, K. 626 == J-Svlll ‘f,

wofür L. J-‚QJ liest.

1216. J-Qo-Ll ‚JIM Abrotanum, K. 626, die Blätter von Ab-

rotanum.

1217. „A515 ‚im Sariette de Perse, K. 627 = Jsvül (cf.

I. B. 1730).

1218. äj-‘J-g-s-‚o Oreugaula, hoc est Schaytara, Dj. 40b; Cuscute,

K. 636 = Epithym de Crete.

1219. L-„ibi-o, mit diesem Artikel hat es eine eigene Be-

wandtniss, A. hat ihn in der römischen Ausgabe gar nicht, hebr. 622

nur den ersten Satz mit einem Fehler in der Bezeichnung der Sprache

(man: 111053); in ed. Bulak, p. 416 ist das Wort wohl falsch geschrieben

J‚ß\ ‚M! Das O am Ende hat I. B. 1464 (vgl. 1401), wo die Be-

.zeichnung des Namens als eines fränkischen d. h.

europäisch-romanischer Abkunft, neulatein, auch spanisch) 1 schon aus

1 Siebe den interessanten Artikel von Lscznnc (im Joum. As. 1862, xix,

433 ss.): Etude histor. et philol. sur Ebn Beithar.
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210 MORITZ STEINSCHNEIDER.

Razi citirt wird, so dass LECLERC dabei an die erste arabische Ueber-

setzung des Dioskorides (im griech. Text n, 58 5011011011’, also ro-

manisch) unter Mutawakkil denkt. (Der Vogel heisst auch Thro-

glodis, „aßpy-i-‚jb, und ist Dhinis bei Dioskorides.) Mir scheint aller-

dings näher zu liegen, dass die Bezeichnung ,fränkische Sprache‘ erst

durch die zweite arabische Uebersetzung in die arabische Literatur

gekommen sei; es fragt sich also in erster Linie um die Echtheit

der Stelle in Razis ‚Continens‘, welche I. B. nicht näher angibt,

0b im Capitel über die Heilmittel? Mir ist kein ms. zugänglich.

LECLERC vergleicht den Artikel über ,Abricot‘ bei I. B. (das ist n. 2136

t.1II, p. 323), wo er in einer Randnote des arab. Dios-

korides (welcher Uebersetzung wiederum die Bezeichnung ‚fränkisch‘

bei 1.15331 _,\ ja nachweist, welches er unter n. 274 (1, p. 216) mit

praecocia erklärt.

1220. äj-‘i-«Ä, auch eine Frucht in Jemen, K. 631.

1221. uäbe-i-o, s. Gl. Mond. 18; Cifaf (so) Dj. 25; Saule, K.

637 = Mars-M, s. dieses (n. 680); bei I. B. unter s-"ß, fehlt im Index,

p. 449.

1222. Rhamnus, K. 642 = 033114131 ? unter diesem heisst es

(‘j-EM I‘. B. 1403), hier im Ins. M1 und soll mit Alef

geschrieben sein, das \ ist der berberische Artikel, worüber eine

längere Note Lncnnnds.

1223. J-‘i-‚o Sahacas oder Sahalun, Ali 55; I. B. 1404.

1224. 5M: (plur. äv-‚ß, Gummiarten, Ali, Cap. xLI); A. 242,

hebr. 615; Zihaag 8, Ga.; Gomme, K. 618; Sanig arab., Gumma arab.,

Ser. 229 (239); vgl. DozY, p. 845.

1225. „Q1421 g.” Gomme de prunier, K. 615 = .214» w;

I. B. 1409.

1226. 915391 5M: Oesipe, K. 635 = „ab,“ 15211.

1227. ‘W391 5M: oder ‘Wiki-l? Gumma Demotae oder Da-

machae, Ali 365.

1228. 01355811 i...» Dj. 47; Assa foetida, K. 633.

1229. 1911-11 ä-«o Zama albilat, gluten lapidis 9, Ga.; I. B.

1408, 2021.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 211

1230. mE-l-l fi-w oder Ämkil, Gumma Chathemiae, Ali 368;

Gomme d’althea, K. 616 = Gummi von Qlgjll >13, wofür 05b)“ bei

I. B. 1414. '

1231. Lel-bjjll ä-‘vo Gumma Rethanae, Ali 343?

1232. Ügägjll 3M» Gommc d’Olivier, K. 621; I. B. 1415.

1233. gib“ ä-vo Goinme de Palinier, K. 640.

1234. uafßjl) 34W = ULM: sl 3,53’ 5M: Gunnna zamara (i),

Ali 339; Asama garabi (s0!), 29; Gomme arabique, K. 617, Gummi

von w)“ und von CLlä-ll. '

1235. ‚um 5.33 Dj. 29; Adi-aganthe, K. 639.

1236. )Uv9 Suffeire (Dul b), Ser. 142; I. B. an drei Stellen. —»

L. 107.

1237. QM”, Gl. Mond. 82; A. ist nur in der römischen Aus-

gabe gekürzt; s. ed. Bulak, p. 414 und Plempius; Sandal, K. 613;

Sa. 183, 312, 323, 481; I. B. 1418.

1238. fiylß A. 242, hebr. 618; ‘Dirk; (granum) Maraignae, Ali

175, (gamma) Rosacum oder Rasacum, gunnna Seneubari, Ali 362;

Zonebar, pinus 46 Ga.; Pin, K. 620; (Samen von) Salt 101 und hinter

621; Sonabur, pinus, Ser. 63; I. B. an vier Stellen. — L. an sieben

Stellen.

1239. 541W; Bette, K. 643, auch Ja”; I. B. 1424.

1240. o3», s. Gl. Mond. 88; Laine, K. 614 = „i; I. B. 1422.

1241. 130,2 Basilic, K. 630 = Gift?“ auch bei FREYTAG,

aber nicht bei ibn Beithar und Daud.

1242. m‘ Coloquinthe, K. 632, die eigentliche Frucht, ohne

das Fleischige. — L. 114.

Buchstabe „je.

1243. Jujubier sauvage, K. 731 = \5‚y1\l\)\)»w\ll; I. B. 1265,

1426. —-— 275.

1244. hgjßbb Heliotrope, K. 728, offenbar ein Schreibfehler

fiir b’; JALO, s. d.

1245. DU: (Schaaf) A. 277, ed. Bulak, p. 467, fehlt im Hebr.

nach n. 728; I. B. 1425.
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212 Monrrz STEINSCIINEIDER.

1246. syvb A. 277, hebr. 629; Saurica, K. 726. der Jäger des

Thieres heisst (,harech‘!).

1247. g-‚vb A. 277, ed. Bulak, p. 467, ohne Erklärung, verweist

auf das dritte Buch des Canons; hebr. 630 fehlt das arabische Schlag-

wort gänzlich und wird auf Buchstabe Iverwiesen!

1248. „an“ Tribulus, K. 733 (nach Lncnnnc auch Äaayö,

Zahn der Alten); I. B. 1435.

1249. cplä.“ (‚vor-b Polypode, K. 727.

1250. 5,5 A. 27 7, hebr. 627, wo latein. 1mm (uber) und 5m: am,

lies 5h‘: Euter.

1251. ‚ja; Stechas, K. 730 = L‚.‚>‚='-‚I=‚»‚\; I. B. 1437.

1252. „a: A. 277, wo falsch \„‚5, ed. Bulak, p. 466, hebr. 625

falsch ‘S; Zaroch, lentiscus 36, Ga.; Lentisque, K. 725 = —

Simon Januensis am Anfange des Buchstaben ‚Sdar‘: Sharo (i), oder

Sdaro, lentiscus.

1253. ‚b‘ Blette, K. 732 =)‘,_>)-_>_.

1254. E-‚a-i-‚b, plur. UU-‚b und ggLi-Ja, A. 277; Zafadech, ranae 9;

Grenouille, K. 724; der Erdfrosch ist JSJSA; der Flussfrosch C119;

die Kabylen gebrauchen allgemein Diphaha, Ser. 432 (442);

I. B. 1439. — L. 258.

1255. 3,933‘ Capillaire 729 =)‘‚?ul-l\ und „ü?“ 315,5,

auch ‚U (Ongles de faucon) und Jyi-ll (Cheveux de Venus).

1256. QM, so A. 277, richtiger ed. Bulak, p. 266 QM,

hebr. 626 (lähmt), so auch L. 152; I. B. 01,885!‘ und Qb-gyb an drei

Stellen.

1257. Qb-‚oyo und G)”, s. vorige Nummer.

Buchstabe b.

1258. 2:65,15, s. unter 1259. wiiqbß A. 186, ed. Bulak, p. 331 (fehlt im Hebräischen),

ein Thier.

1259’. M11» Thapsia, K. 804 = i...” (so lies für 5.»);

s. — Lnennne corrigirt ig-«Jl (Ixie) nach I. B. unter M”
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 213

1260. QmYUe A. 186, ed. Bulak, p. 331, auch 6,4l‘ Q„g\, eine

Pflanze.

1261. fi-«Jlb, meist und vielleicht Mß, A. 183, ed.

Bulak, p. 328, hebr. 317 Hpwüra; Salaseferum oder Caleseferum, auch

Beladrum, Ali 205; Caleyxafar, Dj. 32 b; Talquir, Talcia, macis 12,

Ga.; Talisfar, macis, Ser. 2; I. B. 846, 1443. -—- L. 182.

1262. wlüu» Talacon, Dj. 63; t. 16, Ga.; I. B. 1445, 2216.

1263. s. Gl. Mond. 84; Tabastrum oder Tabasirum,

Ali 459; Concretion de Bambou, K. 390, auch 1.13.4344}; Salt 308, 489:

Spodi; I. B. an drei Stellen. —— L. 54.

1264. Sputum, Ali 514; diese Bedeutung, nicht bei FREYTAG,

wohl als ‚Klebrigkeit‘?

1265. (bei I. B. an acht Stellen und L. 33), Tabat (Tubbak)

10, Ga.; auch (tabaqua) Inula Conyza, K. 417 = Qbolji.“ und

PgJ5J\ cääLö-J‘ , welche jedoch nach LECLERC verschiedene Pflanzen sind.

1266. ?‚_;M‚_\_9Ul (J (Seinen) I-Ialafae oder Lalafae, h. e. semen

rutae, Ali 99.

1267. Jls,’ A. 183, hebr. 613 51'110 (so), latein. splen; Rate,

K. 402; I. B. 1452.

1268. 441312, s. Gl. Mond. 59, wo lies: A. 183 (muscus aquae

und. lentiscus aquae); Lentille d’eau, K. 59 = ‘\J\u»»; I. B. an drei

Stellen. — L. an drei Stellen.

1269. ‚I: und 22.1331’, A. 183, hebr. 313 wurm: (bei FREYTAG

III, 46); Tharatitium, Ali 391.; Caratit, Dj. 50; Tarsus, taratiz 13, Ga.;

Ciste et Hypociste, K. 407, auch CL3) y) und da)“ ‚S3 (penis

terrae); verschiedene Arten sind wlagkwäß, ferner wg-Idl und

Jggld 4&3; I. B. an vier Stellen. —— L. 126.

1270. w‘; Tarasna 15, Ga.; I. B. 1458.

1271. gib-l’ (A. 187), S.

1272. 049,5‘): Tybera, traferes 21, Ga.; I. B. 1466.

1273. („f“): A. ed. Bulak, p. 332, ed. Rom 187 hat onßjb;l

Taragmon 12, Ga.; I. B. 1299, 1456.

‘ Im Hebräischen fehlen hier, hinter n. 328, Ende des Buchstaben ü nicht

weniger als zwölf Artikel.
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214 Monrrz STEINSCHNEIDER.

1274. 0,18551: (‚ein anderes‘, Scorpion), A. l. 0., ed. Rom 187 liest

6,3}; I. B. 1457.

1275. 459;», s.

1276. Caraexaton, Dj. 17;1 Tarazaeon, cicorea28, Ga.;

Chieoree sauvage, K. 405 = L5)?“ gwäv“ und uagj-«Jl; I. B. 1469,

2263. — L. 203/4. —— S. auch

1277. o}; A. 182, hebr. 310, Tarcon, Tarazacon, cicorea. 28,

Ga.; Estragon, K. 418. Nach Daud ist die Wurzel 13b; I. B.

1459. -— L. 77.

1278. (Emwjb), Taraztag 18, Ga.; I. B. 1463.

1279. W999i)» oder Mßl-Eljb (der Vogel Troglodytes-mito-

cilla), 'I‘arqualidas 17, Ga.; I. B. 1401, 1464.

1280. wtüb, s. 0,1451».

1281. d} (fel) Fernae oder al-Feruae (l), Ali 183. — Plur.

1.5,; (Rettich), L. 310, 407?

1282. ü)» A. 182, ed. Bulak, p. 327, hebr. 312; Tarsa oder

Tarfa, Ali 404; Tharafe, Dj. 35; Tarafe 8, Ga.; Thamarise, K. 392 =

J-‘il; Tamarix, Sa. 427; Tarfar (so), Ser. 31; I. B. 17, 1455. —— L. 65.

1283. „weiß? A. 186, ed. Bulak, 13.331 (fehlt im 116518);

nach Dioskorides nennen es Einige )lg>l; es wächst an den Orten,

wo k-‚Lilglgäbfi wächst, und ist dem ähnlich. Ob fußt/i‘?

1284. „w; A. 187, ed. Bulak, p. 332, fehlt im Hebr.

1285. „W699, (A. 186), s. MQJSA».

1286. A. 186, 12912,!» ed. Bulak, p. 3311 ist =\„_iil\

1287. Tornasol 22, Ga. (Heliotrop).

1288. 3,11? (Kalk), Dj. 61 b.

1289. „ewige Taricomemez 14, Ga.; I. B. 1325, 1465 =

Jyill vgl. whßjb.

1290. falsch pur-m, griech. Carifen, Dj. 55 b; Trifalaz,

vinea 16; I. B. an fünf Stellen, darunter 1461 Tryphillon (über dessen

Bedeutung die Gelehrten nicht einig sind; es fehlt bei L. im Index,

s. aber S. 94. Vgl. Simon Januensis unter 'I‘rif0liu1n).

1 Auch rumisch M571»?!
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 215

Es frägt sich, ob hieher gehört bei A. 183, in ed. Bulak,

p. 328 undeutlich ol-i-lfb, hebr. 318: NBWD, latein. 111121189 (tripheron?);

nach dem arabischen Text gleicht der Samen (ja) dem ‚im, nach

der hebräischen Uebersetzung die Blüte (W15).

Hieher gehört nach LECLERC der Artikel (5313 (so! und

,Triqualy‘) K. 416 = ol-‘MQM und („gßlsw Satyrion (s. d. K. 780). ——

L. emendirt

1291. („filyigd-l» Tripolion, (so) K. 419; I. B. 139, 1467. —

A. 186 (nach Dioskorides) hat falsch ed. Bulak, p. 431

5,94134.

1292. 9135-3}, s. unter

1293. eine Art von Gericht, K. 409, alles was mit

einer Art von Körnern (vgl. talmud. nrmp Hülsenfrüchte) ein-

gerührt ist; nach den Lexicis ein Brei (puree). — Ob etwa aus dem

neuhebr. 51:03h ? ?

1294. d. i. (5)411 glÄ-w-ll, Tapsia quae est bethia (?),

nach einigen agrestis Ruta, Ali 63.

1295. (so), Date verte, K. 401.

1296. 51b Mimmosa gummifera, K. 415 = 09-1}; s‘; I. B. 1473. —

L. 382.

1297. A. 182, ed. Bulak, p. 226, wofür hebr. 311 wohl

besser pawpan, s. (3,145).

1298. (31.15 A. 183, ed. Bulak, p. 327, hebr. 327 162; Mica,

K. 404, auch de)“ egägs und Talc, K. 381; I. B. 1472,

1992.

1299. Amalgame de cuivre, K. 506, eine Art von m15’

öazsh-ll- ‚

1300. 1,1l» Rioin, K. 414 = 51.3.1; I. B. 1476 bis.

1301. Aiblj-ab (so!) ‚tharteque‘, Epurge, K. 412 = Äßbysh (so).

Dazu bemerkt Lncnnao, dass das Wort bei I. B. (ohne Angabe der

Stelle) als lateinisch, d. h. spanisch angegeben sei, jetzt ta-rtago heisse.

Also ist nach I. B. 2056 (1446) zu lesen.

1302. ‚L2 Sumac, K. 413 = 51.4.11; I. B. 1476. —- L. 44.

1303. äjsb Tora, filipendula 3, Ga.; I. B. an drei Stellen.
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2 l 6 M onrrz Srnmscnnnmmn.

1304. l-gleyh (syrisch) 'l‘uthia oder Cadmia, Dj. 67, wo 8175115

Druckfehler, daher bei Löw übersehen. Vgl.

1305. de}; (so lies) anstatt dass)» A. 186, („x99 ed.

Bulak, p. 332, fehlt im Hebr.; Tutarius, Tarcarius 9, Ga.; I. B.

675, 1478.

1306. grell Jonc odorant, K. 410; I. B. 1486.

1307. „ist, s.

1308. 05531115 (so) A. 186, auch ed. Bulak, p. 332, fehlt im

Hebr.; nach Dioskorides sind die Blätter ähnlich denen des er!‘

1309. Orchis, K. 411 = 441x111 „es.

1310. oder „L4, Tyta 11, Ga.; I. B. 1485.

1311. Taylefinon (so), misuar 23, Ga.; I. B. an fünf

Stellen; fehlt bei Dozv n, 81.

1312. 01b, A. 184 (3154 hebr. 320, latein. lutum absolutum;

Seen, lutum 12, Ga.; Sa. 432.

1313. fi-l 01b Argile rouge, K. 398 = iij-iJ und

1314. j'ai“ Lutum viride, Dj. 16 b; Pastel, K. 400 =

und

1315. Ä»„;‚.J\ mlb)\ll A. 185, ed. Bulak, p. 330, fehlt im

Hebr.

1316. (Lutum creticum), A. 185, hebr. 325 ‘btawmptt!

1317. w)‘ A. 184, hebr. 321; Tam armenicum, Ali 448;

Tin armeniae, Dj. 17 b; Terre d’Arme'nie, K. 394 (8):, K. 361i);

Sa. 371; Teri (lies Ten) armen., lutum armen, Ser. 394.

1318. äjtsiah „ab, s. ä„_‚=1‚_sJ\ ‚s‘.

1319. „SJMJ „>49 „ab A. 185, hebr. 324 (so) ‘m15: 95: rn

‘zum, beide Wörter dittographische Fehler, latein. Lutum terrae

mastices; I. B. 1484 hat 3,3};- für die.

1320. „i\,’‚‘> Argile, K. 396.

1321. „dem A. 185, ed. Bulak, p. 330, fehlt im Hebr.

1322. „sylxä A. 184, hebr. 322 umso (so); Terre de Samos,

K. 397 =
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 217

1323. falsch bei A., ed. Rom, richtig ed.

Bulak, p. 330 und hebr. 326; Tam (so) quemoliae oder Marmor

terrae qu., Ali 455; Terre cimoline, K. 395 = Jim; Ten chimolea,

Ser. 396 (406); I. B. 1492; vgl. und Simon Januensis s. v.

Cimolea. y

1324. „m A. 185, hebr. 327, u»; I. B. 1493.

1325. 645,1“ oder cföji“? Tam elöqueb. (so), Ali 450.

1326. (jäh A. 184, hebr. 323 (geniessbar).

1327. (e/Qsd“ „X-‘U s. Gl. Mond. 81, wo lies: Teri [für

Ten], Ser.; Pierre sigillee, K. 393 = äfisi-‚Jl m1»; Cera [für terra?]

sig., Sa. 523; I. B. 1488.

1328. 3,841 an», s. 32,58.

1329. (‚fl-ßl-o-n Tam (Tin) cipricum, Ali 499.

1330. 6,3% Terre de Nisabour, K. 399 = Jbabo;

I. B. 1495.

1331. 51m1» Pei-drix, K. 403 = (,dhorraiss‘!?); I. B.

855, 1484.

Buchstabe E.

1332. (‚16, plur.) 81815“ ‚um L. 215 i1n Index 482, unter B.

1333. A. 278, ed. Bulak, p. 467, hebr. n. 330; Sabot, K. 938;

1. B. 1503.

1334. (männlicher Strauss) A. 278, hebr. 329 (vgl. (w);

I. B. 1504.

Buchstabe‘ g.

1335. EU‘- Ag, ebur 11, Ga., I. B. 1509, 1714.

1336. ‚Sh‘- (auch als ein Wort vorkommend‘), s. Gl. Mond.

115; Pyrethre, K. 652 = d. i. (‚m >‚= und ‚ö‘; ‘P9 Sa. 10;

I. B. an 4 Stellen. —— L., S. 483 im Index umgestellt.

1337. M93)‘, S-

1338. 0,131: A. 234, ed. Bulak 403 (fehlt im Hebr.), nach

Einigen Q2)“: (Alarion?)

1338‘. er?‘ elnendirt L. 292 für 3117 bei Dj. 36b r: {315; I. B.

1512, 1589.
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218 Momrz Srnmscnumnnn.

1339. Q3244: A. ed. Bul. 396, ed. Rom 229 D624, hebr. 557

183W! Armoise, K. 675, auch 05,29: (lies 953,1‘, s. I. B. 1510 und

L. 424), eine Art

1340. Aromate, K. 687.

1341. Amuz(!) 57, Ga.; I. B. 1515 (andere Reihenfolge

als bei Sonrn), arab. ed. 1n, 117 falsch.

1342. Azxat (Axac, azuak) 56, Ga.; I. B. 1514.

1343. Pepins de raisin, K. 646 =

1344. w.» A. 232, h. 572; Adaz lentieula 33, Ga.; Hades lens,

Ser. 9. I. B. 350, 1518. ‚- L. an drei Stellen.

1345. ‚A w» Adaz mor, lent. amara 34, Ga.; I. B. 1519.

1346. Qlg» (persisch) eardamom, Dj. 46.

1347. e»; Saule, K. 680 = 63W.

1348. w} A. 229, h. 559 RNJDWY; Arthamica, 55b; Area-

nizae 53, Ga.; Cyelamen, K. 677 = wxi, die Wurzel >„JJ\ xi;

I. B. an vier Stellen. — L. vier Stellen.

1349. f,‘ A. 229, h. 555; Juniperus 14; Thaya, K. 654; LE-

CLERC verweist über andere Bedeutungen auf n. 13 und 318, wo

aber f): nicht vorkommt; I. B. 1528. — L. 64.

1350. auf): (indisch: piretrum) Anpharhan, Dj. 58; fehlt bei

Dozv n, 115.

1351. fäf planta spinosa, Fnnwrne III, 142, Dozv n, 118 Acan-

thus, s. untei:

1352. (b); A. 235, h. 578; Ali 513 sudor, arabwßx-ß; Aras, Arac,

sudor 35, 38, Ga.; I. B. 1527, 1666. 4

1353. d,‘ K. 680 bedeutet \>‚«J\ ÄAJS ‚auch hazenbel, her-

mana und mariaflen‘ (so), s. Nr. 451, 723; DAUD hat ÄgL-i >‚=; LECLERC

vermuthet einen Irrthum.

1354. Qfif A. 234, ed. B. 403, fehlt im Hebr.; die Blätter nach

Dioskor. ähnlich Gl.-i'll“

1355. o): A. 235, ed. B. 407, fehlt im Hebr.; I. B. 1526 (‚Calis‘).

1356. m3,: Nenuphar, K. 676 auch JSÄ“ fiLii-e (Bienen-

grab); gewöhnlich (Lncnnne).

1357. J)“ .39,» Champignons, K. 679 = J)“

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 219

1358. ‘ß Racines blanches, K. 685 = auch ggbol

WJ», 01.1.5”, Ägfijä, I. B. 1531.

13521;‘: Garance, K. 684 = n. 1331 und 2,5; I. B.

1360. ’= oder migßll, A. 231, h. 566 7115335115! Uroc

Azubagin, nayron 18, Ga.; I. B. 1525, 1919. —— L. 220.

1361. ‚ißll ’1'- Arucelsapha, Ali 419; Venae Crocae, nayron 18,

Ga.; I. B. an sechs Stellen.

1362. ‚Bill '= (so, nicht 111V), Sa. hinter 544.

1363. )‚5S‚‘\ '1= Zerumbet, K. 686 = x95)“ (so).

1364. v}, Sa. 1 l. w, s.

1365. 1:3,)‘, grosses und kleines, = Qgpbää, nur A. ed B. 404,

jüng. Zusatz?

1366. (‚UM-ß Champignon, K. 690 = ‚kill (so lies) und

1367. .148, s. Gl. Mond. 140; Miel, K. 653; I. B. 1542.

1368. >‚\> '= Azul demet [l. Davit] mel 49, Ga.

1369. (rumisch), Cassia, Dj. 42; vgl. DOZY n, 129.

1370. 2,14*“ ’= Herba leonis, caiz 49, Ga.; I. B. an drei

Stellen.

1371. ‘ß Osbat al fugl (I), tarasna 15, Ga.

1372. A. 233, hebr. 574; Asclepiade, K. 682; darauf fallt

der ‚M1 (Zucker); I. B. an sieben Stellen. -—- L. 192, 428.

1373. „sbll b» (virga pastoris), s. Gl. Mond. 3; Asaehelazu

oder Asseielea Ali 374, abweichend von dem im Arabischen auf

375 folgenden Artikel; Polygonum, K. 670 = 5111-19, eine Art von

yhiäll 61-53; Sa. 182; I. B. an neun Stellen. -— L. 34, 368 31m5.

1374. 171122 Lepidium, K. 672 = und Q1191 351,9;

Hausab (Scitaragi), Ser. 362 (372). — L. 38, 324.

1375. A. 229, hebr. 560 ‘man; Affamum oder Assarum

(l. Asfur), Ali 229; k5,53“ ’= Asfor berri, Dj. 15; Arfor, crocus 78; Car-

thame silv.), K. 663 (eigentlich, nach I. B. nur der Samen 3x23);

vgl. DOZY n, 135 und s. „ißall cyc»; I. B. an sechs Stellen. — L.

an drei Stellen.

1376. „im: Passereau, K. 667 = „N59 und „Q3915.
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220 Monrrz Srnmscnnmnnn.

1377. Q0.“ „A; Vindemia ursi, K. 3, Ga., s. Anal I. B.

1552, 1807.

1378. äbbn Dornen, I. B. an fünf Stellen; Fnnvme In, 175 s. v. zählt

Dornpflanzen unter drei Rubriken auf: pura impura und zu

beiden nicht gehörige. Hier folgen alphabetisch geordnete (vermehrte)

Namen:

(‘2 top e... 2 cardus) 134383338 M“ „a“ ‚au‘ 1.,.“ 6,114“ „hab?“ )'>\>‚9 „.313“ was’ 2.1.53‘

usw" olgyfb" \,i'i>’° u-ßlqdlb" (L. 416, n. 56) 312W“ ulkyw" „w“

33H" 4,3“ #98“ 333;” 3+“ w‘ w” (pers.) ‚X4539 Q1376" c_‚6‘" 313,123“ vag/i“ (E1315?) L-„filggßjß“ „S“

am“ w“ UM” „M 5,43“)

1379. >)U== Nard et Cuivre, ersteres fiir die Mediciner, letz-

teres für die ‚Chemiker‘ K. 673; Äßlävall ‚JIM sind genauer Alche-

misten, bei denen blkß Hermes oder Merkur bedeutet; I. B. 1558.

1380. 341i: A. ed. B. 403, ed. Rom 233 falsch NU-‘m, fehlt im Hebr.;

Saurien (salamandre), K. 685 =,B0u1ap‘, nach I. B. 1564 (wo

aber die richtige Orthographie) der ‚Seps‘ des Dioskorides.

1381. ‚m: A. 234, hebr. 576 wer! Yda, os hominis, 9, Ga.;

os K. 658 (Druckf. M»); I. B. 1560.

1382. Addan, indus 13, Ga.; Adlen, indicum, Ser. 47; I. B.

an drei Stellen, vgl. M’. — L. 348.

1383. 945-9 A. 231 etc. (s. Gl. Mond. 28), Galla, Ali 252; Afz,

Dj. 21, vgl. 33 (Syrisch); Abfz galla 10, Ga.; Hafs, galla, Ser.

227 (237); I. B. 1564; MmFELn: Ficida, galla. — L. an sechs Stellen.

1384. (‚q-’), Petra pertinentis (partun) 3, Ga.

1385. A. 233, hebr. 575 381.517; Acraa (so), scorpio 36,

Ga.; yj-‘iß (plun) Scorpion, K. 662 = 5+1?’ „i; cfJS; Harrab scorpio‚

Ser. 423 (433); I. B. 931, 1567.

1386. 5,5’ '= Acrav bayri, scorpio marinus 27, Ga.; I. B. 1569.

1387. Olaf?‘ Entrane (so), scolopendrion 34, Ga.; I. B. 1194, 1569.

1387‘. Agine, Dj. 16b; Aquit, cornelina 60, Ga.; Corneline,

K. 668; Hager Salachil (!), lapis corneolis, Ser. 400 (410);

I. B. 1565/6.
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HEILMITTELNAMEN man ARABER. 221

1388. Q2495!‘ A. 235, ed. B. p. 405; Amurea, Ali 335; Marc

d’huile, K. 660.

1389. 91,5»: Acut (so) 59 spina ampla, Ga.; I. B. an drei Stel-

lcn. -— L. an drei Stellen.

1390. Alac 52, herba amara; I. B. 1586. 2124.

1391. 5b Sangsue, K. 666; I. B. 1582.

1392. Coloquinthe, K. 688; I. B. an vier Stellen. — L. 332.

1393. o0» A. 229, hebr. 555; Tenesebum, i. e. gamma botami,

Ali 346; I. B. an fünf Stellen. — L. 70.

1394. bLQ‘J\ ’= Hichabat oder Allabat, Ali 347; Hele alnnbat (so);

Dj. 50; 1533153, Sa. 624.

1395. „A '= Mastic, K. 674.

1396. 53336-53 '= Dj. 50; Gomme de pistachier, K. 677. '

1397. A. 232, hebr. 569, Plemp. 255 Olik (1) rubus, lat.

579; (folium) Alitiae oder Halaei, Ali 211, (flos) Allicae 275, (radix)

Allicae 443. Oleng, Dj. 16; Alahic, rubus 6, Ga.; Ronces, K. 657,

die Frucht ist qm)“ = ß,“ I. B. an vier Stellen;

bei Sa. 494 ist 15W Druckfehler. —— L. an acht Stellen.

1398. sfw‘ "‘- Allahit alcalb, rumez [rubus] canis 6, Ga.;

I. B. an vier Stellen.

13985 M9‘, S-

1399. QM; A. 231, hebr. 567; Uneb, jujube 15, Ga.; Jujube,

K. 665 = QM“ ).>\«J\ und b/bi 3,53’; Hunen (!)‚ iuiube, Ser. 87;

I. B. an drei Stellen. — L. an Fünf Stellen.

1400. A. 234, h. 577; Dj. 36b; Raisin, K. 664; Haineb,

uva; Ser. 35; I. B. 1595. — L. 87.

1401. 'e s. Gl. Mond. 1; A. ed. B. p. 397 richtig; Hanebel

Chahaleb, Ali 39; Solanum, K. 651 = eg-‚ääü '6- und ‘auch

die Frucht ist (155 oder 5,6“ j»; bei Dj. 36 Hynabafalab;

bei Ga. unter vermicuIaris 22; Ser. 228 (238): Hameb althalab,

solatrum.

1402. 324W, Dj.56;B1‘y0ne‚ K. 649 = Lax“ 13,5; I. B. 1591. -—

L. 262, 296.

1403. 490,4“ ‘r- Enap adup, vermicularis 23, Ga.; I. B. 1590.

Wiener Zcitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 15
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1404. 455i“ '= Dj. 36; Enap arlibt, vermicularis 23, Ga. — L.

296, 393. ‘

1405. 49ml '= vermicularis canina 22, Ga.

1400. „i: A. 231, hebr. 364; Dj. 23; Ambar, ambra 63, Ga.;

Ambre, K. 647; Hambra ambra, Ser. 196; I. B. 1587.

1407. 623,55, s. c»‚);‚3\.

1408. A. 230, hebr. 561 (15;-m am: zum 553-m), Plemp. 231

Scilla, lat. 654 squilla; Alchansar, Dj. 31b; Onzal, squilla 33, Ga.;

Seille, K. 669 =)L5J\ JA? und 35,55; 53W ist wohl auch F111‘ 13:17

zu lesen bei Sa. hinter 544; I. B. 298, 1593. —— L. 75.

1409. A. 234, ed. B. p. 403, fehlt im Hebxn, nach Dioskor.

(n, B. 4) also FowüÄ-q; s. I. B. 1338.

1410. Marjolaine, K. 678 _ ußßy»; bei I. B. 1598,

2100; vgl. Lßgjf. '

1411. A. 232, hebr. 571; Aquebunt, aranea 64, Ga.;

Araignee, K. 659, nach LECLERC in Algier J Roteila.

1412. aß)‘, s.

1413. 0+5 Laine, K. 681 = 02,»; I. B. 1001. — L. 282.

1414. >‚= A. 231, hebr. 545; Haut, Dj. 20; Alhot, lignum aloes

32, Ga.; Agalloche, K. 846 = k5‚\4‚-1iJ\ >‚=, eine Species ist JWÄJ;

Sa. 574; HOUt, lign. al., S61‘. 197; I. B. 110, 1603. — L. 295, 426.

1415. M?“ ’= Xilybalsame, Sa. 355, s. auch

1416. .‚»‚«»J\ ‘4 Sa. 317, s. auch ww.

1417. ‘ß A. 235, ed. B. p. 404, fehlt im Hebr.; Pivoine,

K. 692 .—_ 05,15; I. B. 1606. — L. 308.

1418. U14“ ’= Gayac, K. 693 = hßbo Jlg ‚Balou santhou‘.

1419. {wy A. 232, hebr. 570; Ausegum 0d. Ansegum, Ali30, (flos)

Ansigi (so) ‘oder Anfegi, n. 241; Anchit, Dj. 10b; Anticizg (l), arnus

51, Ga.; Lyciot, K. 661 = 55;: und >‚-(‚-_‚3\ Sa. 484; Hausig,

ramnus, Se1‘.226 (236); I. B. an sieben Stellen. — L. an elf Stellen.

1420. ‘V33’; (nicht Lcy oder M3‘) Aquie (paricaria) 60, Ga.;

I. B. 1605: Ekä-‚h

1420‘. = „yl-aJ, s. Jehuda b. Barsillac f. 136 (Rev.

Etudes J. xvn, 278).
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HEILMYPTELNAMEN DER ARABER. 223

1421. 05%?‘- Aynon (ohne Erklärung) 61, Ga.; Globulaire,

K. 691 = und 6M?“ M“ I. B. an vier Stellen.

1422. 11504“ o”: Hum adias (!), oculi gallorum 8; I. B. 1612.

Buchstabe

1423. f‘: A. 278, hebr. 169; Laurus, Ali 295; Dj. 43b (laurus);

Guar, l. 42, Ga.; Sa. 91; Gaur, Ser. 324 (334); I. B. an vier Stellen. —

L. 64/5, 299.

1424. Qygßbki (Geranium) Guarenayoz 21, Ga.; I. B. 1623;

fehlt bei DozY n, 198.

1425. 0,312)‘: A. 278, hebr. 166; Carice oder Garicum, Ali 431,

Agaricum 558; Dj. 5b; Agaricus 5, Ga.; Qmjäl und 5% Agarie,

K. 40; (Wurm: und pmNJ, Sa. 7 und sonst, ist nicht direct arabisch?);

Garicum, Ser. 78; I. B. 1622.

1426. „M515 A. 279, ed. B. p. 469; hebr. 169 ‘um: (Gagates).

1427. uääkß A. 279, hebr. 164; Cafit, Dj. 5; Guafit, policaria 64,

Ga.; Cafat, Ser. 77; I. B. 1448, 1618. — L. 33.

1428. Mü ist die geringste der meist unerkannten Ent-

Stellungen von Galeopsis (also eigentlich bei I. B. 1631,

in der arab. Ed. III, 146; A. 234, ed. B.

p. 403, fehlt im Hebr. (und bei Dozv n, 199); Galbimas 20, Ga.;

Galeopsis, K. 689 = QMM“ JgJ-M; s. unter

1429. Qmlü so A. ed. B. 469 und hebr. 171, ed. Rom 279:

0,39%; dieser kurze Artikel scheint erweitert nachgetragen, aber

corrupt, als L-„Jü A. 280, ed. B. 470 (fehlt im Hebt); Gallanum 19,

Ga.; I. B. 1620, wo nach Dioskorides auch L-„gjlli; im arabischen

Dioskorides ist ein Synonym angegeben.

1430. Q1315‘- A. 280, h. 174; I. B. 1624, eine Composition, deren

Zusammensetzung bei A. nI, F. 7, Tr. 1.

1431. s. Gl. Mond. 12; richtig A. ed. B. p. 467; Agres,

Sa. 499; I. B. an vier Stellen. ——- Gehört hieher ‚J-‚yi (‚>14‘- ?) Utira-

bum oder Himabum oder J urabum, Ali 274 und . . Cabria oder

Grabria n. 273 ‘P ‘P

15*
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224 Monrrz STEINSCHNEIDER.

1432. A. ed. B. p. 469, (5,3 ed. Rom 279, m: hebr. 170;

Ingrutum 20 (colla, Kokha), Ga.; Zire gluten, Ser. 138; I. B. 1620;

Simon Jan. f. 305: Gire, vel Guire, ut approximemus magis sono .

vel Guire ut Stephanus, ar. gluten vel colla; es wird mit gaim (lies

gain), nicht gim geschrieben.

1433. A. 279, hebr. 173; (fol.) Garrae oder Garbae, Ali

180; Guarbo, garbo 18, Algura, alguarab g.13, Ga.; vgl. Garab bei

Dj. 25, s. nähe-Eva; I. B. an drei Stellen. — L. an vier Stellen.

1434. a3} = #9, s. dieses, I. B. 1632.

1435. Jg} Corhatllus, Dj. 19b, sonst gewöhnlich ‚_)„3.

1436. 18th? 810253 Sa. 347, schwerlich correct.

1437. etc., s.

1438. Olj-‚E? Os archaran (!), Dj. 33; ob Ulk?

1439. A. 279, ed. B. p. 469, hebr. 172 31111511; Gusna 22,

(1.; I. B. 1694, 1938.

Buchstabe d.

1440. 1,46115, s. Gl. Mond. 132; A. ed. B. p. 407 richtig; Ser. 37:

Fesira, vitis alba; Bryone, K. 722 = und äblgl-‘i; I. B. an acht

Stellen. — L. 64 und 90.

1441. 0125915, A. 237, ed. B. 495, hebr. 594 ‘Patrioten! (vgl.

vitis nigra 20, Ga.); Hasser und Ezerar Kasam (so) Ali 47, Effase-

sira est simile viti albae sed debilior, n. 48, arab. ‚AÄLU‘, Q0195“ „S“ ‚11,; (so!) Taminier, K. 723 Wurzel des schwar-

zen Weinstockes = QMJ; Fesire sentamin (!), vitis nigra, Ser. 38;

I. B. an vier Stellen. — L. 91.

1442. H5 A. 239, ed. B. 410, hebr. 601; I. B. 1649, kommt von

Türken.

1443. ‘ijäß A. 236, hebr. 588 ahnen; Faguira 16 (radix nenu-

faris) Ga.; Fagre (assirnilatur ciceribus), Ser. 200; I. B. 1650;

s. folg.

1444. A. ed. B. 408, falsch 011615 ed. Rom 238, eine Ver-

weisung auf U-> (wo aber nichts davon), hebr. 597 87:18h verweist

auf Buchstaben D; Plemp. p. 246: Fagaia, flos cypri, v. h. cyp. (p. 130);
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HEILMITTELNAMEN DER. ARABER. 225

Graine de Henne’, K. 700, auch 3,55 (s. vor. N.); I. B. 719, 1658; wo:

Fleur de Henne’, wovon „i“ blühen.

1445. QM_»„‚J5 Falaris (Phal. bei Dioskorides) 21, Ga.; I. B. 1651.

1446. 354835, Dj. 48, virga pastoris (berberisch ?).

1447. W345 ?, s.

1448. 041335 A. 235, hebr. 581, panis; I. B. 1198, 1662 hat nur

das Sidjistan.

1449. 513,5 A. 239, ed. B. 410, wo Anf. = >‚=, fehlt in

ed. Rom und hebr. 603 man; (rad.) Pioniae, Ali 444; wurm: (für

558?) Fanyra, Fayna, Dj. 24b; Feonia, peonia 52, Ga.; Pivoine,

K. 708 = >y= und ftAJ 5,; (nuwwn) Sa. 181, 538 ist wohl

romanisch; Faonia, Ser. 61; I. B. 1606, 1648. Das Wort blieb un-

erkannt in der Schrift des Galen (s. Vm011ow’s Archiv, Bd. 124,

S. 472, n. 47; ZDMG, Bd. 50, S. 370. — L. 308.

1450. A. 239, h. 605; (semen) Fugilis, Ali 132, Fugilum

297 (umgestellt mit 296); Fuyal, radix 7, Ga.; Rave, K. 702 = (Fidjel) Rue, K. 712 = gläw; Fuge], raphanus, Ser. 297 (307), Syn.

(Alph.) 215; I. B. 938, 1672; Matth: Hinel(!). — L. an drei Stellen

im Index und S. 245.

1451. ‚ßlfil Lgjoi soll bei den Indern das Q1155 oder „M440

._5.>«l<‚l\ heissen, Dj. 9.

1452. owljä, s. Gl. Mond. 66 (A. hebr. 599 Faun; bei Ali 17:

Far.; Dj. 30 hat auch marrubium . . . sannar); Marrube, K. 897 =

m13)», ul-‚Jrl 476,5, Jl-‘wikll und QM‘ Marubi albi, Sa. 221,

337 (426); I. B. an drei Stellen. —- L. 270, 275.

1453. am}, s. Gl. Mond. 116; A. ed. B. 408 richtig, ed. Rom

(3,15), hebr. 595 19:83:; Forbion, Dj. 58b; 0,39)} Euphorbe, K. 698,

so auch Sa. 9; I. B. 399, 1673.

1454. u»; A. 240, hebr. 609 (Pferd).

1455. >14; Mure, K. 116 = a9‘; I. B. 1679.

1456. >15; Saule, K. 711 =

1457.’ A. ed. B. 410, falsch ed. Rom 339, hebr. 403

11111515, l. n1:n">:5n=“-3i.=’>\ s. Maimonides, Gifte (V1ncn0w’s Archiv,

Bd. 32), s. 109.
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226 Monrrz STEINSCHNEIDER.

1458. 595,5 Perixmes (l), conculae marinae 59, Ga., s. n. 1505.

1459. Farpir, portulacca (53), pp. (Purpur ?), Ga.; I. B.

214, 1680.

1460. oder A. ed. B. 406, ed. Rom 236 falsch

, hebr. 580 in zwei Wörtern; Fragescint, Ali 75; M)?“

(s0)Frange1nest, Dj. 33; Pala gramasgt, oximum (ocimum) gariofila-

tum, 0 10 Ga.; Basilic, K. 714 auch Mr}, auch Qßly-H, ul-i-iji-ll

oder ‚_‚\i3„-'5J\ w; Berengemosch, oziinum gariofil, Ser. 156; I. B.

an drei Stellen. ——— L. 355.

1460‘. 5603,}, s. „da;

1461. ,;„\‚\->__>‚3'„‚5, S.

1462. s.

1463. gäwl Lwä Caledonie, K. 713 = „Mäh-Eli.

1464. ‚am Punaiscs, K. 706, plur. von „M, s. d.; I. B. 1682.

1465. A. 240, hebr. 606; Fisticurn, Ali 268; Fastes, Al-

fosteejas castah, fistici 5 und 17, Ga.; Pistache, K. 699; Pusteck,

fistici, Ser. 59, Fustot, scotanurn, n. 141 unter Dulb; pnma Sa. hinter

n. 621; I. B. an drei Stellen. — L. 69.

1466. 6,4“ ’5 Jazar Castah de egypto, fistici 4, Ga.

1467. 0939531“; Psychrotrogon (Di0sk.), ‚Kastara‘ 12 Ga.; bei

I. B. 1787 (ojfbMß-S) von LECLERC nicht arabisch gegeben, daher auch

in keinem Index.

1468. „M5 A. 240, hebr. 607 rwawzra! s. plur. wähßä.

1469. „ließ“; A. 237, ed. B. 407, hebr. 591.

1470. 5445 Sinilax = 30,4, SpaTL, I. B. 1683, 1903; eine

Art von QM, FREYTAG III, 349.

1471. Äaaißä Fasfata, Dj. 13b; Fazfaza (alfaz etc. a. 65), Ga.;

Luzerne, K. 710 = Ä»_:bjJ\ und (‚__‚_‚w„3_; Ratha (l. Ratha), Razi 329,

Faradj 306; Tasbesa in der Mitte des Art. humida, rodhab (\.‚‘-b)),

Ser. 88; I. B. an sechs Stellen.

1472. (so lies) Fiziyo oder Filigo (!)‚ argentaria 67, herba

morbosa; Ga., I. B. 1686, 1813 (aus Ga.), Gnaphalaum des Dioskor.

1473. ‚Las A. 235, hebr. 579; Dj. 8b; Fedach, argentum 68, Ga.;

Argent, K. 707; Fedhe, Ser. 405 (415); I. B. 1685.
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HEILMITTEINAMEN DER ARABER. 227

1474. ‚h; Fatar, Fetor etc. fungi, 24, Ga.; Champignons, K. 704

,chez nous 856‘ (l. 515, s. dieses); Hatar, fungi, Ser. 342 (352); I. B.

1687. — L. 303.

1475. Cmlwß, s. Qxsluhbe; WlTDPITQB Sa. 530 ist wohl ro-

manisch.

1476. Cl-‘iä heisst überhaupt Blumen, I. B. 1692; >)‚J\ '5 Fleurs

de roses, K. 705, auch ,les graines jaunes . . . dans son interieur‘.

1477. A. 241, hebr. 611; Futha, vinum 24 (cerevisium . . .),

Ga.; I. B. 1689.

1478. Facha, fungi18, Ga. (s. unterjlnä); I. B. 1688. — L. 303.

1479. wylfyälii, so richtig A. ed. B. 412, s. G]. Mond. 205, ed.

Rom 240 hebr. 610 35%‘, im Index noch 131D! s. oben „i?

‚er und liQÄbJ-ß; bei I. B 1693/94 zwei (Cyclamen, also ‘ü? l).

1480. A. 236, hebr. 566 schiebt in die Mitte des kurzen

Artikels einen längeren: 514a ‘DM und lässt als 587 209152 (Fragm.?)

folgen! Fel, Dj. 48b; Fal 19, 20, Ga.; Myctanthes, K. 709; Ser. 449

(459); I. B. 1705. — L. 314.

1481. pwnba Dj. 64, lies pwuzbn Helleborion?

1482. 34394545, 09-6545 (persisch) Slemona oder Flegmona, Ali

389; Felfelcmuna, Dj. 55; s.

1483. s. Gl. Mond. 114; Fulfel, Dj. 59 b; Fulfal, piper 50,

Ga.; Sa. 273, hinter 621; I. B. 696. Ali 171 ist aber JSJS, s. d. ——

L. an 3 Stellen.

1484. >‚w\ —— Poivre noir, K. 696, der weisse ist tiill (so lies,

,fedj‘), der schwarze fbä“, jener auch ‚S95, dieser „leih

1485. obywJl ’ä Bulfal azuden, piper 51, Ga.; cf. Dj. 36b; I. B.

an vier Stellen.

1486. ‘l-‚J ß (piper aquae) hat nur A. hebr. 592 (so lies nxpn),

nicht die arabische Ausgabe 237, n. 407, hinter „M5; FerFele-

lunia, Ali 23; I. B. 1126, 1641.

1487. A. 237, ed. B. p. 407, hebr. 590 falsch 33173555;

QQM (ms. Poivrier, K. 715 = JiLGJ\ Jßl (LECLERC be-

rücksichtigt A. nicht !); Falfamine, radix piperis, Ser. 302 (312); I. B.

1699, arab. 111, 167 hat AgyJ-Lä, als persisch Äßgyilä, s. dieses.
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228 llioairz STEINSCHNEYDER.

1488. Pithyouse, K. 721 = 51.1.51»; Lncnnnc fand das

Wort sonst nirgends.

1489. s. M3}.

1490. rumisch für Sisymbrion‚ Dj. 26.

1491. Fulcifala, melliza 14, Ga. (S. 529, A. 1); I. B. an

drei Stellen, s. 3,3,‘ und obji

1492. S.

1493. 9,1115 Terre d’Armenie, K. 720 = Q4‘) LECLERC

fand es sonst nirgends und corrigirt O93‘; cyanos?

1494. (persisch für: Fünffinger), A. 236 incorrect,

ed. B. p. 306 hebr. 585 man, eine Verweisung, s. (semen) Senequesti oder Fegequesti, Ali 105; Fayman quest, Dj. 53b;

Fadieast, pentafilon 49, Ga.; Famanehest, agnus castus, Ser. 299 (309);

I. B. 1706. — L. 376.

1495. „M, (so), s.

1496. (s. Pentafilon, Ali 36.

1497. ‚g, s. Gl. Mond. 97; Fu, fumiae 15, Ga.; Fu, valeriana,

K. 709 = 6,?“ MM I. B. 1709, 1879.

1498. ‚D; (‚S39 A. 238, ed. B. 409, hebr. 600); Frandinch (so),

Dj. 51; Frendag Fundag) mentastrum 51, Ga.; Menthes, K. 694,

Arten davon sind: Pouillot (‚kill (,flyou‘?), (‚flya‘), L3?“ (l. Wl?

,balya‘), Gebirgspfl. OMA,‘ oder 01,3% ferner \«‚J\ .54», und

„Jul ‚M, nach Einigen auch ÄQlÄ-ll (nepetha?!); 11:11: (so, auch

wild, 113mm) Sa. 58, 124 u. hinter 528, 581. Fudenigi, origanum vel

pulegium, Ser. 300 (310); JWB in Vmcnow’s Archiv, Bd. 57, S. 95 ist

Druckf.; I. B. an acht Stellen. ——— L. an sieben Stellen.

1499. 9311-99, S.

1500. „14;; und „15,; A. 236 (falsch), ed.B. 405, hebr. 583, Plemp.

242; Fufalum, Ali 251; Faufel, Dj. 56b; Faufal, avellana 66, Ga.; Sa.

431; Faufel, avellana indica, Ser. 335 (345); I. B. an drei Stellen;

Simon Jan. 274: Faufel . . . Av. avellana indica, faufel vero est

fructus similis nuci musc. (langer Artikel); f. 29 Fufalum scribit Steph.

pro faufel; Matth. p. 256 (251 ed. 1488) Faufel avell. ind.

1501. 9,359 Polium, Dj. 23.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 229

1502. 3;’, s. Gl. Mond. 179, wo lies Ali 380; (nene)

Dj. 13b; Fuua, rubea 8; 381D (falsch) Sa. hinter 581; Guarance, K.

695 =,s- 5,)»; I. B. 1530, 1710.

1503. s.

1504. 553,13 Fayruraz, turquasia 23, Ga.; Ferreng(!), Ser. 406

(416); I. B. 1713; Feruzegi, stamnum, Simon f. 28.

1505. (so) Perixmes, conculae marinae 59, Ga., s. n. 1458.

1506. 555,435 Safran, K. 719; LECLERC fand es sonst nirgends.

1507. Pierre ponce, K. 717 =‚\‚»:5; soll und „M33

heissen, wie bei I. B., nach Lnonnno.

1508. Faital, ciminum rusticum 61, Ga.

1509. (persisch) A. 238 (falsch), ed. B. 408, hebr. 598

11.-n'a; Fullezeheg, Dj. 8; Licium (35) de feriz vel de indio vel de

Filizaru; Felzaharag, arbor licii, Ser. 7; I. B. an drei Stellen. — L. 256.

1510. 9,119, falsch 0,1915 A. 241, ed. B. 413, fehlt im Hebr.;

Faylon 22, Ga.; I. B. 1716, auch „A15, nach Diosk. (Phyllon; Mer-

curiale).

1511. Fayhac, filipendula 3, Ga.; I. B. 175,

fehlt im Index.

(Fortsetzung folgt.)
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Bemerkungen zur persischen Sagengeschichte.

Von

R. v. Stackelberg.

Der Berg Sabalän.

In einer ,Fragmente iranischer Sagen bei Grigor Magistros‘ be-

titelten Abhandlung hat G. CHALATHIANTZ in dieser Zeitschrift, Bd. x,

S. 217—224 interessante Auszüge aus dem erwähnten, dem 11. Jahr-

hundert angehörigen armenischen Schriftsteller über persische Sagen

gebracht. Hier wird u. A. auch des Berges Sabalan Erwähnung

gethan, von welchem Grrigor Magistros berichtet: ‚aus den Aesten

einer Ceder auf diesem Berge seien drei Städte erbaut worden;‘

weiter berichtet unser armenischer Gewährsmann, Spandiar habe sich

aus der Wurzel dieser Ceder ein Denkmal errichtet und halte sich

im Berge Sabalan auf (p. 220, 224). Nach Jaqüt (III, p. 34 ult.) ist

,der Sabalan ein grosser Berg, welcher sich über der Stadt Ardebil

erhebt, im Lande Adherbeijan, und es befinden sich an diesem Berge

eine grosse Anzahl Dörfer1 und Begräbnisspliitze von Heiligen, und

auf seinem Gipfel liegt Sommer und Winter über Schnee, und man

glaubt, er wäre ein Aufenthaltsort Heiliger und ein heiliger Vvall-

fahrtsort‘. Dass der Berg Sabalan auch zur Zoroasterlegende in

Verbindung stünde, hat meines Wissens von Europäern zuerst LA-

eARnI-i2 bemerkt, welcher dabei auf Qazwinfs Kosmographie (ed.

l Kurden von Sabalän (im 7. Jahrhundert) erwähnt Jaqüt I, p. 173, 11.

2 Gesammelte Abhandlungen, p. 171; vgl. SPIEGEL, Leben Zarathustrak, p. 54,

Anm. 47; JUsTI, Bundehesch, p. 154, s. v. 4%)» Nach späteren Quellen soll sich

auf dem Abhange des Silän (wie der Sabalän in der Folgezeit häufig fälschlich

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCHICHTE. 231

WÜSTENFELD) I, p. 163 hinweist. Nach Qazwini ist der Sahalan ‚ein

Berg in Adherbeijan, nahe der Stadt Ardebil und einer der höchsten

Berge der Welt‘. Weiterhin, fährt Qazwini fort, ,befindet sich auf

demselben eine Paradiesesquelle und darinnen ein Prophetengrab . . .

und auf dem Gipfel des Berges eine grosse Quelle, deren Wasser

infolge der übermassigen Kälte gefroren ist, und um den Berg

herum befinden sich warme Quellen, zu welchen Kranke kommen,

und am Fusse des Berges befinden sich viele Baume und zwischen

diesen Bäumen vieles Gras und von den Thieren kann keines von

diesen Bäulnen ein Blatt essen und wenn es davon isst, dann ver-

endet es zur Stunde; und ich habe von Thieren Pferde, Esel, Kühe,

Schafe gesehen, welche dahin kamen und wenn sie sich denselben

(Baumen) näherten, flohen — ja sogar Sperlinge; ich bin der Ansicht,

dass die Geister (diese Baume durch Zauber) gebannt haben.‘ 1

Was nun speciell die Zoroasterlegende betrifft, so ist hiebei zu

bemerken, dass weder 'I‘abari2 noch Firdausi, noch auch, soweit ich

sehen kann, die eigentliche Parsentradition des Sabalan erwähnen.

Wohl aber bringen die persischen Ferhenge den Namen Zor0aster’s

mit dem Berge Sabalan oder Savalan in Verbindung. So heisst es

in einem von SALEMANN mitgetheilten Auszuge aus dem Jyo

Awf’ Zoroaster Ware ,nach Adherbaijan gekommen, hätte sich

auf dem Berge Sabalätn4 fünfzehn Jahre ‘lang aufgehalten und das

geschrieben wird) das von Firdausi in das Gebiet von Ardebil gesetzte Schloss des

Bahman (W i», Sähnäme, 11.756, v. 1321 ff.) befunden haben, ebenso wie die

Türkenstadt Dizrojin des Epos. Bei Tabari (I, 680, 2) bei Firdausij‘) U23’)

p. 1586, v. 1541; 1587, v. 1560. Vgl. BARBIER DE MEYNARD, Dictionnaire geogra-

phique ‚ . . de la Perse, p. 21, Anm. 1. MARQUART, ZDMG. 49, p. 639, Anm. 4. Vgl.

noch über den Sabalän (Sawelän) Grundriss der iTll/IL. Philologie, Bd. n, p. 376.

‘ Weiter führt Qazwini noch eine Ortstradition an, nach welcher beim Bau

einer Moschee in einer Ortschaft am Sabalän eines Morgens das fehlende Bau-

material von unsichtbaren Händen herbeigeschafit worden sei.

2 Tabari, I, p. 648, 11 berichtet ‚Zoroaster gelangte in das Land Adherbeijän

und führte dort den Magierglauben ein‘. ‚

3 Mäl. AsiaL, Ix, p. 497. Darnach wäre das Werk im Jahre 748 d. H. ver-

fasst (ibid. p. 494).

4 So ist immer für das verderbte zu lesen, wie schon DORN

gesehen hat. Vgl. ‚Geographia Caucasica‘ (Memoires Ac. PäL, vI. Ser. sc. polit. etc.,
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232 R. v. Srncxnnnnne.

,Zend und Pazend‘ verfasst. In einem andern, ebenfalls von SALE-

MANN, Me’l. An. 1x, p. 475, 11 aus dem „A15, 231-1») gebrachten

Auszuge wird berichtet, Zoroaster hätte sich ‚im Gebiete von Sabalan

auf einem Berge verborgen gehalten,1 sich der Askese hingegeben,

ein Buch verfasst und demselben den Namen A[ve]stä‚ gegeben‘.

In dem zwar neuen, aber werthvollen L5/1-‚01-3 61,1

— worüber SALEMANN, l. 0., p. 564 fi‘. zu vergleichen ist — finden

sich auf die mythologische Bedeutung des Sabalän bezügliche An-

gaben, wovon Einiges der Mittheilung werth ist. Ich folge hierbei

der zu Teheran im Jahre 1288 d. H. lithographirten Ausgabe: O9,“

‘M; w‘ w,‘ «Ü: H93 5‘ ru LSSÜ.’ Ja‘ 51 31153114.’ ‘v1.4 M111) '15.‘ a5 ‚vhrpjl i?“ Qbj-l au‘: w“ Jim”: 913-‘ i?“ y Ph‘ 5‘ ‘M-B: 13""

c; 05m’. fi Qdöai?‘ des,“ QUQ 65 Q3‘ ab.) L; 0119))’ die, C351 cLWQLM 012m)‘ )> A5 d); 8,5

1,11, s11„,.s„‚..3‚ Q4411 a: „.‚1‚\...4>. (5,; „uns

‚m1,; M 9,: C‚U, A5 W31 („im ‚o1 Ar...» „S14 Q1...»

Q3—A._.- ‘>15 Ü)‘, )L+r°\ 3 5M‘ Jtfibb. „5-‘5 )>+y’ LTB‘ j‘) v)’. Cäßöj

11,315. A5 als); 01% 0,5 Obiail j.) ‚x51 C2’? ß») 0.31:; Jal,

‚Savalan mit Fatah auf der ersten und zweiten Silbe ist der

Name eines Propheten aus der Zahl der alten Propheten und der

Name eines Berges, drei Farsang von Ardebil, welcher der Auf-

T. v11, 13.555, Anm. 2‘; vgl. ibid., p. 471 u. 519). Die Form Q2541: findet sich

auch bei Hafis-Abru (vgl. Denn, Nachrichten über die Ohasaren, p. 586, Z. 1 und 4

v. o. und p. 601 in den Mem, v1. Ser., T. VI.) Vgl. noch BARBIER m: Mmnnn,

Dictionnaire gäographique de la Perse, p. 21.

‘ Obwohl mir das von LAGARDE, Gea. AbhandL, p. 171 citirte ‚Haft Qolzum‘

nicht vorliegt, möchte ich doch die Behauptung wagen, dass LAGARDE hier das

Opfer eines Irrthums geworden ist. Zu der Stelle im obenerwähnten 2.11.“)

63% 0.195,1 >‚.).>.)> . . . a1»); : U41}, stimmt der von LAGARDE

aus dem Haft Qolzum übersetzte Passus ‚Zarduscht habe auf dem Berge man im

Gebiete von Silän gelebt‘, offenbar wörtlich. Offenbar hat hier LAGABDE 6,53..

‚verborgen‘ für den Eigennamen eines Berges gehalten. Bestätigt sich unsere Ver-

muthung, so erledigen sich damit auch Lseannfis weitere, an diesen ‚Eigennamen‘

geknüpfte Hypothesen über den Sabalän.
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BEMERKUNGEN zun PERSISCHEN SAGENGESCHICHTE. 233

enthaltsort Heiliger ist; fortwährend hatten dort asketische und

gottergebene Männer ständigen und vorübergehenden Aufenthalt vor

und nach Einführung des Islam, und die Magier hielten die Göttlich-

keit dieses Platzes für so hehr und lauter, dass sie dabei den Eid

schwuren; man sagt, auf dem Gipfel dieses Berges befinde sich eine

tiefe Cisterne, welche im Winter voll von Eis und Schnee sei; inmitten

dieser Cisterne hätte man eine mächtige Figur, einem schlafenden

Mensehenleibe ähnlich, dargestellt und abgebildet und ebendiese

(Figur) hätte man als den erwähnten Propheten erkannt; es besteht

die Meinung, dass sich auf jenem Berge ein Tempel des Abraham

Zarduät befunden habe, sowie, dass er (Zardust) von dorther öffent-

lich erschienen, nach Ardebil gekommen sei und seine Sendung ge-

oifenbart habe; als die (Bewohner) ihn aber nicht anerkannten, habe

er sie verflucht; man sagt, es wäre ein solcher Schneefall eingetreten,

dass die Häuser und ihre Bewohner unter dem Schnee begraben

blieben.‘ — Weiter sagt dann der Verfasser des Wörterbuches, man

sage auch Sabalän mit einfach punktirtem b und führt noch einen

Vers aus Näsiri Chosrau an, sowie einige andere Bedeutungen des

Wortes Sabalän oder Savalän,1 welche unsern Gegenstand nicht be-

treffen. Dann fährt er fort:

y) 0&3)‘, A311?‘ 205g 41.3 A5 A253 ‚E913 grsslvo

„es w“ wir?‘ ‚>‚ w‘ 44.443 „es; ‘.5 A‘ um‘ 835522341151 B?

8„ 1431) 64.29„- Jm, ‚.31 4,5 01,; ‚>63, 42:56 ‚u; zu}; sUb 10,5 4:11:53 A29) O11?» 89g)

‚A31 M‘) 011a.“ 8,5 I) 0111,.» 8,5 „w,

‚Der Verfasser des Werkes ‚Haft iqlim‘ hat gesagt, (Savalän)

ist auch der Name einer Stadt zwischen Maräghah und Zangän und

dort ist ein grosser Feueraltar gewesen, welchen man Adhar „X1532

1 Vgl. VULLERS, Lexicon Pera-Lat. s. v. O3)”. Nach dem oLm/‚e —

vgl. SALEMANN, Me'l. As., p. 563. »—.ist UM die ‚arabisirte Form‘ (VW).

’ Verderht aus JSI Fird. 451, 295; 859, 1531. Die Form ist schon

frühe verderbt worden. Bei Ibn Chordädhbeh, p. 120, 1: M331 (Var. L„.‘‚';_-'‚.)}\);

bei Jäqüt III, p. 356, 4: dißvßl. Vgl. NÖLDEKE, Tabari, p. 100, Anm. 1. Hünscn:

MANN, Armen. Gramm. I, 1, p. 85, Nr. 199. Ebenso ist für das corrumpirte l’; )}\
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234 R. v. STACKELBERG.

genannt hat, und der unter den persischen Königen in grosser Ver-

ehrung stand, so dass diese zu Fuss diesen Berg bestiegen;1 und

der Ausgangspunkt Zoroaster’s ist von hier gewesen, er ist auf den

Berg Sabalan gestiegen und hat das Abestabuch vollendet und (das-

selbe) zum König Gustäsp gebracht; einige halten den Berg QM

für den Berg Sabalan.‘ — Dass die persische Sage in der Form,

welche dem Grigor Magistros vorlag, den Spandiar (Isfandijar) mit

dem heiligen Berge des Zoroaster in Verbindung gebracht hat, kann

uns nicht Wunder nehmen. Stand doch Isfandijar als zoroastrischer

Glaubensheld und Sohn des Gustäsp, des Förderers der Lehre Zo-

r0aster’s, in engem Zusammenhang mit der Legende über den Pro-

pheten. Auffallend ist der Name Spandiar fiir zu erwartendes

Spandiat bei Grigor Magistros. Hier liegt vielleicht der Einfluss einer

literarischen Quelle persischen Ursprungs vor. Doch liesse sich

ja auch die Möglichkeit annehmen, dass ursprüngliches Spandiat von

Abschreibern in Spandial‘ ,verbessert‘ worden wäre, wie Nönnnxn2

dies auch bei Tabari für nicht ausgeschlossen hält.

Farsidhward.

Dass dem Frashaffivareta des Avesta (Yt. 13, 102) der Frasö-

kart (Fraskurt, DARMESTETER liest Farshängart) des Yatkar-i-Zarrärätn3

entspricht, sowie der Farsidhward bei Firdausi, hat meines Wissens

zuerst DARMESTETER4 erkannt. Jvsrr in seinem ‚Iranischen Namen-

welches sich in persischen Wörterbüchern und bei Sahristäni-Haarbrücker I, p. 299

findet, D315); zu setzen, dessen richtige Lesung aber nach JUST], Iran. Namenbuch,

p. 93, farnbag ist — pehwäö um‘ im Bundeheä. Vgl. armen. gmrßmq bei

HÜBSCHMANN, l. 0., p. 181.

‘ Vgl. Dio Chrysostolnus, Oratio Borysthenißa, p. 448 und SPIEGEL, Ueber das

Leben Zarathustrale, p. 54.

2 Persische Studien, n, p. 7, Anm. 2. Hünscnmnun, l. c.‚ p. 74, Nr. 171. Die

Form Spandiar findet sich auch in der georgischen Chronik des juanäer (armenisch)

p. 17, Venedig 1884. Das Werk stammt nach PATKANOW, Journal des russ. Ministe-

riunls der Volksargflclärzmg ccxxx, 2, p. 213 aus dem l2. Jahrhundert.

3 Vgl. GEIGER, Sitzungsber. d. philosrphilol. Cl. d. bayer. Alcad. 1890, 2, p. 43 fl‘.

Vgl. besonders g 30, 39, 44 und p. 75, 78.

4 Le Zend-Avesta n, p. 533, Anm. 195.
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCIIICHTE.

buche p. 104, stellt zwar Firdausfs Farsidhward1 zu avest. Fraäh-

aflwareta, trennt aber davon den obenerwähnten Namen im Yätkar,

welchen. er von avest. fraäökcreti ,Auferstehung‘ gebildet sein lässt.

Dem gegenüber ist aber meines Erachtens durchaus an DARMEsTETER’s

Meinung festzuhalten, da aus der Erzählung des Sahname die Iden-

tität von Farsidhward bei Firdausi und dem Farsanwart oder Far-

shangart des Yatkar deutlich hervorgeht. Etymologisch lasst sich

aber Firdausfs Farsidhward auf die sachlich entsprechenden Avesta-

und Pehlewi-Namen nicht zurückführen. Wir glauben, dass der

Dichter in diesem Falle den Pehlewi-Namen mit dem ähnlichen, auch

sonst im-Sahname vorkommenden Namen lilarzäidhward2 zusammen-

fallen liess.

B ehafirid.

Unter den Fravasfs der heiligen Frauen, welche Yt. 13, 30,

142, angerufen werden, findet sich auch der Fravasi der heiligen

Jungfrau Vaühufedri: kanyä ‘vanhufedryäßg/Q) aäaonyä fravasim

yazamaidhc ‚wir opfern dem Fravasi der heiligen Jungfrau Vanhu-

fedri‘. DARMESTETER3 hat im Namen Vanhufedri den Namen Veh

Bad der Parsenlegende erkannt. Ich glaube dieselbe auch im Sah-

näme wiederzufinden. Firdausi überliefert uns die Namen zweier

Töchter des Gustasp und Schwestern des Isfandijar: da); A3 und Öls»

p. 1560, v. 1116; 1567, 1234; 1618, 2159. Letztere, die Huma des

Avesta und Humak des Yätkä1'-1-Za1‘t‘31‘ä11‚4 heisst bei Tabari I,

p. 678, 12; 686, Anm. h; 687, 13 11.; für Firdausfs 05,5 A; bietet Tabari

8,5l >5 (der Cod. SPRENGER hat 8,5“ >5) p. 678, 12. Den avestischen

Namen Vanhufedri erklärt WESTE’ auf Grund des Dinkart durch

1 Nach dem Sähnäme ist >_)‚.).‚_._Äb ein Sohn des Guätäsp und Bruder des

Isfandijär. Vgl. Fird. (ed. VULLERS) 1561, v. 1131; 1562, 1149; 1568, 1252 ff.; 1572,

1316 fl’.

' Vgl. JUSTI, l. c.

s Et. Ir. II, p. 208 fl‘. Le Zend-Avesta II, p. 553, Anm. 307. JUsTI, Iran.

Namenbuch, p. 348 stellt .)._>_ A2 zu avest. Vanuhi-afriti ‚der gute Segenspruch‘.

4 DAnMEsrETEn, Avesta, n, p. 553, Anm. 298; GEIGER, Yätkär, p. 62, 57.

5 Grundriss der iranischen Philologie II, p. 97. l
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236 R. v. STACKELBERG.

äapä-r-abü ‚einen guten Vater habend‘, was zu A; ‚die Wohl-

geschaffene‘ (d. h. von guter Abkunft) passen würde. Der Bedeutung

sowohl als auch der Form nach liessen sich avestisches Vanhufedri

und Tabari’s 155i M9 sowie Firdausfs1 A9 vereinigen, wenn man

die Corruptelen, welchen durch den Charakter des Pehlewi- und ara-

bischen Alphabets Vorschub geleistet wird, sowie Firdausfs Neigung,

Eigennamen den Bedürfnissen seiner Dichtung gemäss zu verändern,

in Betracht zieht.

Der parsischen Legende gemäss soll die Jungfrau Veh Bad

den Oshedar Mäh gebären: im Avesta wird Vanhufedri nur einmal

als ‚heilige Jungfrau‘ genannt. Die Stelle im Avesta aber, an welcher

ihr Name vorkommt, berechtigt zu der Annahme, dass wir hier eine

Person aus der Zarathustralegende vor uns haben. Mit dieser Legende

aber war, wie wir schon oben sahen, die Familie des Königs Vis-

taspa aufs Engste verknüpft. So glauben wir denn, in der Annahme

nicht fehlzugehen, dass ebenso wie Vistaspafs Gemahlin Hutaosa und

Tochter Huma, so auch dessen andere Tochter, welche in den Be-

arbeitungen des persischen Epos unter den Namensformen 5M de, >Lä

5,3 und Q erscheint und wozu wir die Vailhufedri des Avesta und

Veh Bad der Parsentradition stellen, zu den Heiligen’ jener Legende

1 M); A? als persisch-zoroastrischer Eigenname kommt auch bei Männern

vor; vgl. Birünr, p. 210, 10 (ed. SACHAU, Uebers., p. 1.92) = >\j_(‚.e vgl. Jnsrr, Iran.

Namfnbuch, p. 348. Von weiblichen Namen auf „äajäl finde ich bei Firdausi noch

4,151 31.. 93, 595; 94, 599; 1435, 3028 und „ein ‚D? 450, 294 17.; für Firdausfs

dwgißjä 607, 1542 1T. Mutter des Kai Chosrau lesen die Herausgeber bei Tabari I,

p. 600, 4: gfifäliae’, Wzsr, Pahlavi Texts 1, p. 135 liest Vispän-fryä; vgl. JUSTI,

Iran. Namenbtaclz, p. 371. Für Firdausfs afi/P-P, z. B. 606, 1517 Mutter des >‚ —

hat die ‘Iabariausgabe I, 605, 13:’ Vgl. noch k5„5\ —— Mutter des Höäang —-

Tabari I, 154, 6 u. 12 und 31.3. bei JusrI l. c.‚ p. 272.

2 Nach Chares von Mytilene sind Hystaspes und sein Bruder Zariadres

Söhne des Adonis und der Aphrodite; vgl. SPIEGEL, ZDMG. 45, p. 197. Ich benutze

die Gelegenheit, um zu meinen Bemerkungen Indog. Forsch. Iv, p. 147 fl’. Folgendes

nachzutragen. Durch Tabarfs Formen m53); und ‘Jaffa,’ (nach dem Cod.

SPRENGER) I, p. 680, 5 wird mein Emendationsvorschlag von jßl und I?‘ bei Firdausi in Adharnarse und MihrnarsE weiter gestützt. Anders JUsrI, l. c.‚

p. 17 und 206. _
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BEMERKUNGEN zur: PERSISCI-IEN Saenuenscrucnra. 237

gehörte, welche sich um die Person des iranischen Propheten und

seines ersten Anhängers, des frommen Königs Vistaspa, bildete.

Die Azdahaksage bei den Armeniern.

Moses von Chorene überliefert in seinem Anhange1 ‚Ueber die

Sagen der Perser‘ einzelne Züge aus den Sagen der Perser über

Azdahak Biurasp, welche sich meines Wissens anderweitig nicht

finden. Der armenische Historiker sagt: ‚Und er (Aädahak) wollte

Allen eine gemeinsame Lebensweise anzeigen und sagte: ‚Nichts

braucht irgend Jemandem zu eigen zu gehören, sondern (es muss)

gemeinsam sein; und alles Wort und jede That sollen öffentlich sein.‘

Und nichts bedachte er im Geheimen, sondern er brachte jedes

Herzensgeheimniss öffentlich zur Sprache. Und den Aus- und Ein-

gang (zu ihm) der Wohlgesinnten gestattete er sowohl Tags wie

Nachts. Und das ist seine erste sogenannte schlimme Wohlthat.‘ Tabari

sagt zwar 1, 226, 10 ff: ‚Feridün richtete seine Aufmerksamkeit auf

die Ländereien und andere Dinge, welche Dhohhak den Leuten ab-

genommen hatte, wenn er keinen Eigenthümer dafür fand, vermachte

er (den Besitz) den Armen und dem Volke.‘ In dieser Angabe

'l‘abari’s liegt nun keineswegs ein Hinweis auf Einführung commu-

nistischer Einrichtungen,2 wie sie Moses von Chorene dem Azdahak

zuschreibt. Uns will es scheinen, dass der Bericht des Moses hier

eine Erinnerung an die persische communistische Secte des Mazdak?’

reflectirt, welche zu Anfang des 6. Jahrhunderts das Sassanidenreich

in schwere Wirren stürzte. Hierbei wäre es fraglich, ob Züge aus

der Lehre des Mazdak von der Sage selbst auf Azdahak übertragen

Waren, oder ob die Uebertragung auf Moses zurückzuführen wäre. Es

wäre ja auch möglich und würde der Tendenz des Moses durchaus

entsprechen, wenn der armenische Historiker seinem bagratidischen

Auftraggeber gegenüber den Azdahak gerade von einer Seite

1 Ed. Venedig von 1865, p. 63.

2 Nach Tabari 1, p. 204, 8-9 war Dhohhäk der Erste, welcher Auflagen ein-

führte und Münzen („um“) schlug.

s Vgl. Nünnnxn, Tabari, p. 455 fl‘.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 16
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238 R. v. STAOKELBERG.

zeichnete, welche einem Fürsten besonders unsympathisch sein musste

und die geeignet war, den Letzteren von seiner misslichen Vorliebe

für die ‚rohen und thörichten Fabeln‘ der Perser zurückzubringen.

Eine Erinnerung an die Azdahäksage findet sich aber noch

bei einem anderen armenischen Schriftsteller. — Gemeint ist hier

jene Stelle bei Faustus von Byzanz (l. v, c. 22, p. 180 ed. PATKA-

uow), wonach die armenische Königin Pharandzem ihren Sohn Pap

(reg. 370 n. Chr.) den Devs geweiht habe; von Letzteren sei dann

Pap besessen gewesen. ‚Daher — fährt Faustus fort — handelte

Pap stets nach dem Willen der Devs und wünschte darum auch

keine Befreiung von denselben; und er pflog stets Umgang mit den

Devs und die Devs erprobten an ihm ihre Zauberkünste: jeder sah

mit eigenen Augen die Devs an ihm. Jeden Morgen früh erschienen

(die Hofleute) zur Aufwartung beim König — da merkten sie, wie

(die Devs) in Gestalt von Schlangen1 aus des Königs Busen krochen

und seine Schultern umfingen. Aber wenn der Patriarch Nerses

oder der heil. Bischof Chath vor ihn (Pap) traten, da erschienen die

Devs nicht und wurden unsichtbar.‘

Ob wir es aber im vorliegenden Falle mit einer wirklich volks-

thümlichen Legende zu thun haben, erscheint höchst fraglich. Man

wäre hier eher geneigt, die Entstehung von Faustus’ Bericht auf Ein-

fluss der christlichen Geistlichkeit zurückzuführen. Hierbei wäre zu

beachten, dass König Pap wegen seiner kirchenfeindlichen Mass-

regeln2 der Geistlichkeit besonders verhasst sein musste. Charakte-

ristisch aber ist es für die Stärke des iranischen Einflusses auf das

geistige Leben im alten Armenien, dass selbst christliche geistliche

Kreise persische Sagenstoffe — wenn auch freilich unbewusst — für

ihre Zwecke benutzen konnten.

1 Vgl. Firdausi, p. 32, V. 177.

2 So hob er die Frauenklöster auf, entzog dem Clerus die Armenpflege, zog

Kirchengüter ein und löste den Bund mit Byzanz, um sich den Persern zu nähern

(Faustus l. v, c. 31, p. 192, 194; c. 32, p. 195). Auch soll er den Patriarchen Nersös

getödtet haben. Faustus berichtet auch, es hätte sich unter Pap die Kirchenzucht

so gelockert, dass viele ‚zum alten Devendienst zurückkehrten‘ (ibid. p. 194).
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCIIICHTE. 239

Zur Geographie des Bundehes.

Im Bundehes 22, 4, 23, 20 heisst es ,der Berg Köndrasp be-

findet sich bei Tüs‘: im“ H0 m5 ofl-lflag. JUsTI (Gloss. z. Bundehes) um-

schreibt Kandarasp und Kandrac, WEST, Pahl. T. I, p. 39, 24 liest

,Köndräsp mountain‘. Bisher wurde dieser Berg ‚Köndrasp‘ zu avest.

Kadrva-aspa, Name eines Berges, Yt. 19, 6 gestellt. Vgl. DARME-

srnrnn, Le Zend-Avesta, II, p. 620, Anm. 23. Im Folgenden soll der

Versuch unternommen werden, zu begründen, dass für Köndräsp

Gandaraw zu lesen ist.

Nach dem Bundehes wird der Käsakrüt1 bei der Stadt Tüs

Kasaf rut, wofür WEST, l. 0., p. 81 ,Kasp river‘ liest, genannt, in der

Urschrift eilewg. Hierin hat schon JusTI2 den 35) erkannt, an

welchem Sam dem Sahnäme3 gemäss einen Drachen erlegte. Ich

habe Indog. Forsch. Iv, p. 149 ff. die Vermuthung ausgesprochen, dass

im Sahnäme p. 1168, v. 3045—50 sich eine Reminiscenz an den

Gandarewakampf des Sama-Keresäspa fände. Die Localisirung der

Sage vom Drachenkampf bei Tüs beruht sicher auf alter Tradition,

da ja ,der iranische Nordosten der Schauplatz der Handlung in

der persischen Heldensage ist‘.4 Zwar ist der Bericht über die

Drachenkämpfe Sam’s, Firdausi, p. 1668, 3040—3050, viel knapper

gehalten, als der parallele Bericht, p. 194, v. 1175—p. 196, v. 1205.

Doch ist hierbei zu berücksichtigen, dass im ersten Falle Rustam

die Heldenthaten seines Ahnen Sam rühmt, während au der zweiten

Stelle Sam selbst berichtet. — Die Form Köndräsp (oder ähnlich)

ist wohl nur Päzendumschreibung für Gandaraw; die Pehlewiaus-

gabe des Minökhirad5 hat ‚Q5317; die neupersischen Rivayets bieten

“rößfi-

‘ Jnsrr, I. c. p. 200, wo auch der ü) Mlä des Sähnämeh (mit Belegen)

hierzu gestellt wird; Tabari I, p. 680, 7 hat Qjlflß.

2 l. c. p. 205.

a p. 194, v. 1175 fl‘.

4' NÖLDEKE, Das iranische Natio/nalepoa, p, 2.

5 Ed. PESHOTAN SANJANA, c. 27, 49, p. 46.

6 Vgl. SPIEGEL, Die lrad. Lil. der Parsen, p. 339.
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240 R. v. Srscxnnnnne.

Doch spricht meines Erachtens noch ein Umstand für die

Emendation ‘von Köndräsp köf in Gandaraw köf. Auf dem ‚Kön-

draspberge‘ befindet sich nämlich nach dem Bundehesl derßno 3 51,

welchen JUSTIS ‚covbar‘, WEST’ ,Sövbar‘ umschreibt; man kann hier

‚See Sövbar‘ oder ‚See des Sövbar‘ übersetzen. Nun ist aber die

Lautgruppeji- üb im Pehlewi als av (ov) oder m; zu sprechen;4 es

kann also für ‚Sovbar‘ ohne Weiteres ‚Sruvar‘ gelesen werden. Var-i-

Sruvar würde dann bedeuten ‚der See des Sruvar‘, also desjenigen

Dämon ‚azhi Sruvara‘, welchen Säma-Keresaspa nach dem Avesta

erlegte (Yt. xIx, 40; Yasna 1x, 11). Auch bei Firdausi findet sich

noch eine Erinnerung an diesen Kampf des Sam-Kersäsp mit dem

azhi Sruvara; gemeint ist p. 1668, v. 3041, wo der Dichter den

Rustem eines der von Sam getödteten Ungeheuer nach Tüs ver-

setzen lässt:

L») G46) „(Aädl A5 l-mjl Obodl ‚Zuerst (war) in Tüs ein Drache, dessen Fängen Niemand entging.‘

Vgl. SPIEGEL, Die arische Periode, p. 275 ff. und Indog. Forsch. Iv,

p. 149 ff. Es wäre somit bei Firdausi selbst die hier in Betracht

kommende Reihenfolge des Avesta eingehalten, da ja im Avesta

auf die Tödtung des Sruvara unmittelbar die des Gafidarewa folgt.

Die Minökhiradausgabe von PESHOTAN SANJANA, c. 27, 49, p. 46

schreibt 510”.

Bei Tabari I, p. 680, 7 werden bei Erzählung von Isfandijäfs

Zuge nach Turkestan die Ströme >5)-w ‚äj-wli erwähnt. In 525x315

hat der Herausgeber den Kasakrüt des Bundehes (53, 1) erkannt. Für

>„<‚» geben die Var. >31; und öfßy. Hierzu vergleicht der Heraus-

geber einen Fluss Mehrvä“ im Bundehes, welchen die Tradition nach

‘ Vgl. c. x11, p. 24, 1; c. xxII, p. 55, 7 (ed. JUSTI).

’ l. c. p. 182.

8 Pahlawi Texts I, p. 39 und 85.

4 Vgl. ZDMG. 46, p. 325.

5 Auch Käsik (Bund. 51, 3); vgl. W131‘, P. T. I, p. 77 und 81. Bei Fird.

ü) M15 (s. oben), p. 779, v. 239, 827, 971; 831, 1036; 832, 1056. Die drei letzten

Belegstellen führt JUBTI, Bund.- Wörtb., p. 200 nach Momls Ausgabe an.

‘ So nach WEST, I. c. p. 78, Anm. 2; ibid. p. 76.
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCHICHTE. 241

Indien setzt. Für gjmy oder >34» kann aber Vehröt oder Behröd ge-

lesen werden‘ im Bundehes wird der Oxus1 häufig v9 ‘e; oder v9 5300

genannt, bei Sebeos llfrälwm. Vgl. HÜBSCHMANN, Armen. Gramm. I, 1,

p. 84, 193. Zu beachten wäre hierbei noch, dass auch nach der

Sage Spandiat bis in die Gegend des Vehröt und von ‘Balch ge-

langt ist.2

Nach Birüni, p. 237, 15 (ed. SACHAU; Uebersetzung, p. 225) ist

051i, der Name eines Engels, welcher über das Wasser als Wächter

gesetzt ist und besonders über den Fluss Jeihün (Oxus). Hier kann

0335-, falsch für S, gelesen worden sein, da Pehlewi w) ja beide Les-

arten ermöglicht. Einen Geist des Flusses Vehröt kennt auch der

Bundeheä, p. 50, 9 (C. xx, 6), WEST, Pahl. T. I, p. 76.

Bei der Gelegenheit sei noch darauf hingewiesen, dass sowohl

Bundehes (p. 51, 14; bei WEST, c. xx, 11, p. 78) als auch Tabari,“

I, p. 436, 4—-—5, den Manööehr als Canalisator des Euphrat nennen.

Afräsiyäb.

Die persische Sage localisirt den letzten Zufluchtsort und Unter-

gang des Afräsiyab in Adherbeijän. So erzählt Tabari, I, p. 616, 12,

Afräsiyat wäre nach Adherbeijan gekommen und hätte sich in einem

Teiche, welcher Brunnen Öeöast4 genannt werde, verborgen. Diesen

See Gööast versetzt nun Firdausi in die Nähe der Stadt 331g in

Adherbeijan (eigentl. Arrän, vgl. Jaqüt I, p. 558); nach Anderen soll

1 WEsr, l. c. p. 75, 84; Jnsrl, BuruL-Gl. s. 4.3’ und

2 Sebäos, p. 30; vgl. MARQUART, ZDMG. 49, p. 639, Anm. 4. Nach Tabari

gelangt Isfandijär noch über die äussersten Grenzen Türäns hinaus bis nach Tibet

und das Thor von Vgl. MARQUABT, ibid. p. 632, Anm. 4.

a In Uebereinstimmung mit dem Avesta (Yt. 13, 131) werden dem Feridün

sowohl von Hamzah (p. 26) als auch von Tabari I, 229, 7 ärztliche Kenntnisse zu-

geschrieben. Tabari sagt, Feridün habe das Gegengift angewendet. Vgl.

DARMESTETER, Le Zend-Avesta n, p. 549, Anm. 275.

4 So ist für die corrumpirten Formen M15, Qual’. und WL; zu lesen,

wie denn auch schon LANDAUER (Fird. 1391, v. 2317) ricPig für das über-

lieferte nach SPIEGEIJS Vorgang emendirt hat. Av. Öaeöasta. Vgl. SPIEGEL,

ZDMG. 45, p. 196.
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242 R. v. STA CKELBERG.

der Öeöast der See von Urumia sein, vgl. DARMESTETER, Le Zencb

Avesta I, p. 154——155 und MARQUART, ZDMG. 49, p. 643. Nun be-

richtet auch der Bundehes von einem Hause, welches Afräsiyäb sich

im Berge Bakir errichtet habe. Den Pehlewinamen L5 umschreibt

WEsT ‚Bakyir‘ (l. c. 1, p. 38), JUSTI (c. x11, 20; p. 14 und 88) liest ‚Ba-

kiger‘ oder ‚Bakgar‘. Vgl. auch den Ortsnamen rfluf-"Jlllll-fil‘. bei Agath-

angclosl und zum Sutf. -ic' lllARQUART, ZDMG. 49, p. 664 ff. Die Stelle

würde in der Umschreibung etwa lauten (vgl. Jusrfs Text, p. 23,

Z. 7 v. u. ff): Bakäi‘ köf zak Frasiyäp i Tür pavan dar puäti kart

afaä zak ‚nän andarün kart afaä lenman röä äahwämiäqzpäröö bävar

mta ö äahristän madanz ramistünt. WEST, l. c. p. 38, übersetzt den

Passus folgendermassen: ,The Bakyir mountain is that, which Fra-

siyäv of Tür used as a stronghold, and he made his residence within

it; and in the days of Yim a myriad towns and cities were erected

on its pleasant and prosperous territory.‘ WEsT liest Yim auf Grund

einer Päzendglosse, fügt aber (l. c. Anm. 9) hinzu: ‚If the gloss be

rejected, the most probable translation would be and in our days

Shatrö-räm (or ramisn) the victorious, erected on it a myriad towns

and cities.‘ Unseres Erachtens ist WEST mit dieser seiner zweiten

Uebersetzung dem wahren Sinne näher gekommen. Wir möchten

nämlich vorschlagen, eilen ‚P0475 m00 als Eigennamen der Stadt Sabr-

ramperöz 55,95 Pljaib in Adherbeijan aufzufassen, welche nach Tabari

I, p. 874, 16, vom Sassaniden Peröz gegründet ward.2 Darnach wäre

also der letzte Theil des Abschnittes etwa zu übersetzen: ‚Er erbaute

darin eine Wohnung (und das ist) heutzutage Sahrrämisnperöö, zehn

Tausend Hauptstädte und Landschaften (sind) dort errichtet.‘ Weiteres

über den Hang des Afrasiyab s. bei DARMESTETER, Et. I1‘. 11, p. 226.

Karsevaz.

Nach dem Bundehes, c. 31, 153 trägt Karsevaz, des Afräsiyab

Bruder, noch einen Beinamen, welcher in Jusrrs Ausgabe wßroj

1 Vgl. HÜBSCHMANN, Arnzm. Gramm. I, 1, p. 113, 85.

2 Vgl. Tabari, ibid. p. 894, 17 und NÖLDEKE, Tabari p. 123, Anm. 3 und p. 157.

3 Nach WEsT, l. c. I, p. 135; nach JUsTr, c. 32, p. 44 ult., Text p. 71, 3.
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCHICHTE. 243

geschrieben und von Jusrr ,Kekadan‘,1 von WEST ,Kadan‘, Var. ,Ki-

dan‘, gelesen wird. Bei Tabari I, p. 600, 7 ist die Form ‚A35 in den Text

aufgenommen, die Var. bieten Oleg} und ‚W15. Nach Tabari 1, 602, 3

ward Karsevaz von Tüs getödtet, nach dem Sahname (1396, 2405)

ward er auf Befehl des Kai Chosrau hingerichtet. Hier ist aber wohl

der Form ‚A35 der Vorzug zu geben, da für Pehleuw»; m5 Kai Kadan

mit Hinweglassung nur eines Striches P5” 5105 Kendei‘ Chakän gelesen

werden kann. um; yvli aber ist nach Ibn Fadhhin2 der Titel eines

hohen Beamten bei den Chazaren, des ersten nach dem Gross-Chakan

und dessen Stellvertreter. Möglich wäre es auch, dass der Name ‚x15

bei Firdausi3 ursprünglich als Titel zu fassen ist,4 wie denn auch Fir-

dausi den türkischen Titel L-‚l-‘Ljb, p. 1616, v. 2118 fl‘. als Eigennamen

hat. Ueber diesen letzteren Titel in Eigennamen vgl. Jnsrr, Iran.

Nanzenbnch, p. 128 s. v. Hazartarxön und ibicl. p. 513. Zu den von

JUSTI angeführten Belegen ist noch aus Ibn Chorditdhbeh5 p. 41, 1

nachzutragen, wo gesagt wird, tarxan sei ein _Titel geringer türkischer

Fürsten. Auch bei Tabari werden die turanischen Heerfuhrer6 Qb-jb

(PL ÄÄLl genannt.7

1 Im Iranischen Namenbuch, p. 152 schreibt JUSTI ‚Kaitän (d. i. Kaidän)‘.

2 Vgl. FRÄHN, De Uhasarie emcemata ex scriptov-‘ibzts av-ab/icis, p. 10 und 16

(St. Petersb. Acad, p. S, 1822).

3 919, v. 845 ‚L3 vocalisirt und als Slave bezeichnet, aber im

Bunde mit dem Chäkän von ein. Vgl. noch Fird. 981, 354; 987, 4.53; 1028, 1145.

‘ Vgl. Jnsrr, Iran. Namenbuch, p. vrn.

5 Bei Ibn Chordädhbeh, p.17‚ z: heisst der König bei den Slaven =

‚knjaz‘ (nach DE Gonnfs Emendation). Vgl. Birüni, p.102, 1.

6 r[abari I, p. 605, 11; 606, 10; 614, 3; 616, 3 u. s. w. Vgl. noch Hiänscu-

MANN, Armen. Gramm. I, 1, 1). 266 und Indog. Forsch. VIII, Anzeig. p. 49. Sp"'(lC]l7‚L‘i88€TL-

schafll. Abhandlungen, herausgegeben von L. v. PATUKBANY I, H. 1, p. 1 (Budapest

1897)

" Bei der Gelegenheit sei es gestattet, auch der Sühne des Afräsiyäb Er-

wähnung zu thun. In einem der beiden Söhne des Afräsiyäb nach Tabari 15%

J

und wofür die Var. s)“; f?» ‚EM et deinde o; ‚srkfbj xrkib

bieten — welche nach Tabari 1, 602, 2 von der Hand des Rustem getödtet werden.

Inöchte ich den s)?“ wiedererkennen, welcher nach Firdausi ein Sohn des Afrä-

siyäb ist, von jfidjä gefangen und auf Befehl des Rustem getödtet wird (Fird. 689,

142 ff). Einen andern Sohn des Afräsiyäb namens 5411;}; — Sedak, vgl. Wnsr,
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244 R. v. STACKELBERG.

Härüt und Märüt.

In den beiden Engeln Härüt und Märüt (Qöran 2, 96) hat LA-

GARDE‘ die avestischen Genien Haurvatät und Ameretät, später >\>)&-

Fird. 1111, v. 789, und >l>f Fird. 1110, 788, erkannt. Auch Birüni,

p. 218, 7 (Uebers. 203, 2; Sscnsu) nennt bei Erwähnung des Festes

08b)!» den ‘S31’, einen Engel, welcher mit der Aufsicht über die

Schöpfung, die Bäume und Pflanzen, sowie mit der Entfernung der

unreinen Elemente aus dem Wasser betraut ist. Nach dem Bundehes

(c. 27, p. 66, 13; Jusrfs Uebers., p. 37, ult.; Wnsr, Pahl. T. I, p. 104)

ist die Lilie 1010 dem Amsaspand wir, die Öambakblume ‚in dem

Amsaspand m; geweiht. Der armenische Geschichtsschreiber Agath-

angelos2 erwähnt unter einer Reihe von Blumen auch die Blumen

401mm’: L ‚ßromi‘; vgl. c. 85, p. 372, Z. 6 v. u. der Tifliser Ausgabe

von 1882. Auch bei Mechithar von Gös, Fabel Nr. 30. Leider

aber scheint der Name dieser Blumen im Armenischen nicht fest-

zustehen. Nach d. Wb. ist äormß eine Art Lilie = türk. [ßl-LIJ/‚w. Vgl.

auch Alishan Qq/l-"mmfi, p. 380——381 (Venedig 1895), wo auch die

Genien Harüt und Marüt hierzu verglichen werden. Vgl. auch den

armenischen Pflanzcnnamen LwLwLwp/‚LTI = ‚Savasblut‘ = neup. xün-e-

Isyavaään (Hünscnmsnn, Armen. Gramm. I, 1, p. 213, Nr. 477).

Mähyär.

Unter den Mördern des letzten Achämeniden Darius nennt

Firdausi, p. 1800, v. 316 fli, auch den Dastür und Möbad Mahyär.

Jusn, Iran. Namenbuch, p. 186, erklärt den Namen Mähyär durch

Freund des Mäh (Ized)‚ was ja sowohl lautlich als sachlich durch-

Pahlam‘ Texts I, p. 135 — dessen eigentlicher Name nach Fird. 1287, 306 Paäang

ist, erwähnen sowohl Tabari I, 615, 8 fl‘. als das Sähnäme 1041, 1369 fll, wobei

beide Quellen dem Sedah Zauberkräfte zuschreiben und ihn von der Hand des Kai

Chosrau fallen lassen. Häufig kommt noch ein dritter Sohn des Afräsiyäb bei Fir-

dausi vor, namens o? (600, 1414; 605, 1497; 1287, 311; 1309, 718; 1310, 740;

1311, 760 und besonders p. 1330——1364 passim). Bei Tabari findet sich, soweit ich

sehen kann, dieser Name nicht; im Bundeheä liest Wasr (P. T. I, p. 135) San (San),

was aber natürlich auch anders, z. B. Yahan gelesen werden kann.

‘ Ges. Abhandh p. 15, 9 fl‘. Gnünnsuu, ZDMG. 42, p. 47; Firdausi, p. 1066,v.22.

’ Ich verdanke die Stelle Herrn Prof. Cnsnsrnrsnrz.
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCHEN SAGENGESCHICHTE. 245

aus angeht und fiir manche übrige von JUSTI l. c. angeführte Fälle

wohl auch die einzig mögliche Erklärung sein wird. In diesem einen

Falle möchte ich nur auf die Möglichkeit einer andern Ableitung

des Namens Mahyar aufmerksam machen: derselbe kann doch

auch auf ein altpers. *Mädhadära ‚Medienherrscher‘ zurückgehen.

Wir hätten hier dann dasselbe Suffix: neup. -yär‚ pehl. där, altp.

dhärä, welches in Sahryär ‚Herrscher‘ (auch Eigenname) Köhyärl

‚Besitzer des Gebirges‘, Mäzyäo‘ ‚Besitzer des (Gebirges und Gebietes)

Maz‘,2 Baxtyäv‘ ‚der Glückliche‘ u. s. w. vorliegt. Für Jusrfs Ab-

leitung sprechen allerdings die sehr häufigen Zusammensetzungen

von Eigennamen mit Mäh ‚Mond‘. Für unsere Annahme aber wäre

anzuführen, dass der Tradition zufolge die Mörder des Darius aus

Medien stammten‚ aus Rai (JUSTI, l. c.‚ p. 86), nach Tabari, welcher

die Mörder des letzten Achämeniden nicht bei Namen nennt, aus

Hamadän, dem alten Ecbatana.3 Dass Firdausi den Mähyär einen

Möbad nennt, würde ja nicht direct gegen die Ableitung dieses

Eigennamens von Mäh ‚Medien‘ sprechen. Waren doch die Magier

ursprünglich selbst ein medischer Stamm und besassen nach Am-

mianus Marcellinus sogar ein eigenes Gebiet in Medien.‘

Spityura.

Yt. 19, 46 heisst es: aizrö mainyuä aätem fraizhareöayag akenzöa

manö aeämemöa xrwidlrüm. aähimöa dahäkenz spityuremäa yimökrntem

‚der arge Geist liess als Läufer laufen Akem Manf),5 Aesma den

1 Vgl. JUST}, l. c. p. 166 und rIabari I, p. 229, 1 und Anm. a; arab. dafür

6,1l‘, vgl. Denn, ‚Nachrichten über die Chasaren‘ in den Mehr. d. Petereb.

Acml. v1, Ser. sc. polit. etc., Bd. vI, p. 597, Z. 2 und DORN, ‚Die Geschichte Taba-

ristans und der Serbedare‘, p. 22, Z. 2 v. n.

’ Nach JUSTI, l. c. p. 201-202 vielleicht auch Mäyezdyär (nach Belädhori)

‚Freund des Mäh-Ized‘ zu lesen.

a Vgl. Tabari I, p. 696, 7.

‘ Ammian 23, 3; vgl. RAPP‚ ZDMG 20, p. 71. Der Obermöbad einer Pro-

vinz hatte fürstliche Würde nach Elisäus 8, p. 131 und 138 ult. (ed. Joannnsunz).

wo speciell der Möbad von Apar äahr ‚l‚‘‚.l.„ll‚—.„ (‘Llmuz genannt wird.

5 Vielleicht O\‚S\ bei Firdausi, p. 1050 fl’. Vgl. LAGARDE, Ges. Abhandh,

p. 176, l. Nönnnxn, Das iranische Nationalepos, p. 10, 3.
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246 R. v. STACKELBERG.

W undenschlagcndcn, den Drachen Dahäka und Spityura, der den

Yima. zersägte‘ (so nach GELDNER, Drei Yasht‚ p. 28). Im Bundeheä

p. 77, 6, c. 31, 3, 5 (WEST, Pahl. T. 1, p. 130 -131) heisst es, 5mm»

Spitür. Taxmörüp, Narsi und Yim wären ‚allesammt Brüder‘ gewesen,

und ibi d. Z. 9 wird gesagt, Spitür wäre derjenige gewesen, mit welchem

Dahäk zusammen den Yim zerschnitt. Vgl. hierzu DARIIESTIIITER, Le

Zend-Avesta n, p. 629, Anm. 76. Diesen Spityura des Avesta und

Bruder Yima’s —— Letzterer ist auch nach 'l‘abari I, 179, 11, ein Bruder

des Tahmurath — glaube ich auch bei Tabari wiederzufinden.

Tabari erzählt nämlich I, p.181, 12 von dem: ‚und es stand gegen

ihn sein Bruder ßäi-wl (so oder mit Handschr. C „äwl zu lesen für

jgä-i-‚wl im Text) auf und suchte ihn zu tödten; er aber verbarg sich

vor ihm‘. Den Spityura kennt nach SPIEGEL, ZDMG. 45, p. 190 auch

der arabische Anonymus Cod. SPRENGER 30. Soweit ich aber sehen

kann, schreiben sowohl Tabari (I, p. 181, 9; 183, 12) auf Grund seiner

Quellen als auch das Sähnäme, p. 34, 206 die Zersägung des jemsed

allein dem Dhohhäk zu.

Der Kamakvogel.

Unter denv Heldenthaten des Säm nennt der Minökhirad (27, 50;

p. 4b‘, ed. PESHOTAN SANJANA), auch die Tödtung des Vogels Kamak

565 ’ Q6. In der späteren Heldensage findet sich, soweit mir bekannt,

nichts über die Erlegung des Vogels Karnak durch Säm-Kersäsp

oder Rustam, wie zu erwarten wäre.1 Wohl aber glaube ich in dem

Vogel Simurgh, welchen Isfandijär auf seinem Wege zur ehernen

1 Ich schliesse mich MARQUARTyS Ansicht, nach welcher np. Bustam, pehl.

Rödustahnz, altp. ‘Utaulaataxvna (so nach HÜBSCHMANN, Armen. Gramm. I, p. 508) ur-

sprünglich ein blusser Beiname des Säma-Keresäspa war, an. Vgl. hierzu noch das

avestische Beiwort des Keresäspa ‚gaesus‘ (Yt. 9, 10; Yt. 13, 61: gaesäuä), welches

DARMEsI-ETER mit ‚boucle‘ übersetzt, vgl. Le Zend-Avesta I, p. 88, Anm. 29. Hierzu

würde ‚LE‚„„„„t[‚-„‚ Beiwort des Rustam nach Grigor Magistros stimmen, welches

einem persischen ‚aufgelöste (wörtl. ,befreite‘) Locken habend‘ oder

45:22)’ ‚(lang)gewachsene Locken habend‘ entsprechen könnte. CHALATHIANTZ

(WZKM. 1894, p. 222) übersetzt ‚die Locken schiittelnd‘. Ueber die Sitte der

Krieger von Mäzandarän, langes Haar zu tragen, vgl. Denn, Die Geschichte

'I'rI/‚ari.v/.an.« nach U/iondemir, p. 41, Z. 12 und p. 107.
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BEMERKUNGEN ZUR PERSISCIIEN SAGENGESCHICHTE. 247

Feste, nach Firdausi, p. 1598, V. 1768 und 1780 tödtet, den Vogel

Kamak wiederzuerkennen. SPIEGELI hat gesehen, dass die Thaten

des Isfandijar denen des Rustam, welcher im Grunde mit Sam iden-

tisch ist, nachgebildet sind. Dass nun der eigentliche Vogel Simurgh,

nach dem Epos der Erzieher und Beschützer des Dastan Zäl, hier

nicht gemeint sein kann, geht schon daraus hervor, dass dieser

Erstere noch späterhin im Epos während des Kampfes zwischen

Rustam und Isfandijar als Helfer des Rustam auftritt.2 Somit hätte

der Dichter den Namen Kamak durch das blassere Simurgh —

eigentlich ‚Greif, Adler‘ — ersetzt, da ja Firdausi aus Rücksicht für

seine muhammedanischen Leser gern alles vermeidet, was von Dingen

der parsischen Mythologie Anstoss erregen konnte.3

Barzapharnes.

Dass für den persischen Eigennamen Barzaphranes richtig Bar-

zapharnes zu setzen ist, hat HÜBSCHMANN, Indog. Forsch. vIII, Anzeiger

p. 46—47 betont. Belege s. bei JUsrI, Iran. Namenbuch, p. 65; vgl.

auch v. GUTSCHMID, Geschichte Irans, p. 94. Diesen Namen *Barza-

farnah glaube ich in Tabarfs 1,5l jfi (I, p. 605, 9; vgl. auch Anm. f.)

wiederzufinden, was Firdausi aus metrischen Gründen in 5x11}, Sohn

des Kawüs, verwandelt hat.4 Der Eigenname 15H)- _ = altp. *Barza-

farnah wäre also jenen Namen beizuzählen, welche aus der Arsa-

cidenzeit in die Heldensage hinübergenommen sind. Dabei ist auch

zu beachten, dass ßJ-äljfi im Epos kein eigentlicher König, sondern

nur ein Königssohn ist. Vgl. NÖLDEKE, Pers. Stud. II, p. 31. MAR-

QUART, ZDMG. 49, p. 642.

Einen Feldherrn des Kawüs (‘Igbqw-qrw; auch Tabari hat W595)

erwähnt auch die georgische Chronik des juanser, p. 16, 11 ff. unter

dem Namen (lwlpwplrllnw, welcher von den Armeniern und Georgiern

l Emn. Alterthumsk. I, p. 71411‘. Z DM G. 45, p. 201. NÖLDEKE, Pers. Stud. II, p. 8.

2 Firdausi, p. 1703 fi‘.

3 Ueber den Kampf Kersäslfs gegen den Vogel g/(‚S vgl. noch SPIEGEL, Die

trad. Literatur der Parsen, p. 344, v. 217 ff.

“ Firdausi, p. 751, v. 1248. Zu Firdausfs Neigung dem Metrum zu Liebe

Eigennamen umzukehren, vgl. NÖLDEKE, Tabari, p. 464, Anm. 2. Idg. Forsch. Iv, p. 147.
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248 R. v. STACKELBERG. BEMERKUNGEN ETC.

geschlagen worden wäre. Nun hat ja auch dem Sahnäme

zufolge einen erfolglosen Feldzug gegen die Türken unternommen.

Firedhün.

Moses von Chorene erzählt in seinem Abschnitt über die per-

sische Sage von Azdahak,1 Firedhün (Hruden) habe den Bewarasp-

Azdahak in die Höhle eines Berges gesetzt und gefesselt; hierauf

habe ,Hruden (Firedhün) selbst sich als Bildsäule vor ihn (Azdahak)

gestellt;2 hiervor (von der Bildsäule) sich furchtend, bliebe er (Az-

dahak) den Fesseln unterworfen, und sei nicht imstande zu ent-

weichen und die Erde zu verwüsten‘.

Dass Moses hier einem echten Zuge aus der persischen Sage

folgt, ergibt sich aus dem übereinstimmenden Berichte des arabischen

Geographen Ibn al-Fakih al-Hamadhani,3 welcher überliefert, Aferi-

dhün habe, nachdem er den Bewarasf in einem Berge ‚des Schmiede-

dorfes‘ eingekerkert und der Obhut des Jfl-«jl übergeben habe ‚vor

ihm (Bewarasf) eine Abbildung des Aferidhün in einer Höhlung des

Berges errichtet und ihn durch dieses Bild gebannt‘, man, an. ‚Ab, O„._‚_,;\ 2),... 45,49 Aiill u;

Was Ibn al-Fakih (ibid. ff.) über diese Schmiede erzählt, klingt

an die von Moses von Chorene (1. 11, c. 61, p. 139), resp. der armeni-

schen Tradition mit der Azdahaksage verbundene Artavazdlegende

an. Hierzu vgl. CHALATHIANTZ, Das armenische Epos (Moskau 1896,

russ.), p. 314-—324. Auch scheint es mir beaehtenswerth, dass die Sage

den mit ärztlichen Heilkräften ausgestatteten Firedhün zum Schmiede-

handwerk in Beziehung setzt. Vgl. SCHRADER, Sprachvergleichung und

Urgeschichte 1, p. 233-235.

‘ Ed. Venedig 1865, p. 62.

’ LANGLOIS (Ooll. 11, 77) übersetzt: ‚se place devant lui comme nne barriere;

atterre, Piourasb reste enchaine dans ses fers‘ u. s. w. In Emm’s Neuausgabe der

russischen Uebersetzung, p. 48 heisst es: ‚n can't craryeü cranoßnren npornlrs nero.

Blopacuz, Ilopamennnii yatacom, IIoBnIIyercn oitosanz.‘ Doch fordert der armenische

Text: L! 7/75371 nfilwfi „fhTTL-‚l‘ gunnnuunL-L. JnIu/E ullllqllLlllblllL‚ giuulufintbul

qm‘, Zqp-„H/‚gfi, u. s. w. die direete Beziehung von l/„PJL- „Iwqmäbml auf das vor-

hergehende „f/„Hfi. 3 Kitab al-Boldan (ed. DE GOEJE, p. 27:’), 3 ff).

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

2
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Miscellanées Chinois.

Par

C. de Harlez.

I. La préface impériale du Manju gisun-i baleku bithe (Dictionnaire

mandchou).

Le morceau de littérature impériale que nous présentons a nos

lecteurs, bien qu’il soit assez court, n’en a pas moins une double

importance. Ce n’est pas seulement un texte inédit mis au service

des études linguistiques, mais aussi un document intéressant pour les

historiens auxquels il fait mieux connaître la part prise par les Fils

du Ciel dans la composition des livres mandchous. Trop souvent et

bien a tort on en fait l’œuvre de simples particuliers sans autorité

spéciale.

L’ouvrage auquel cette pièce remarquable sert de préface est

un dictionnaire complet de la langue mandchoue composé sous la

direction de l’illustre empereur connu sous le titre de K’ang-hi et

dans le but patriotique énoncé ci-dessous. L’intitulé de cet ouvrage:

Manju gisun-i buleku bithe signifie ,Livre miroir de la langue inan-

dchoue‘. Le contenu en est un vocabulaire de cette langue avec ex-

plications tout en mandchou. Il renferme beaucoup de renseigne-

ments d’un haut intérêt sur les croyances et les usages du peuple

de ce nom. J’en ai donné jadis dans la ZDMG quelques extraits

qui ont attiré l’attention. Malheureusement les définitions y sont sou-

vent vagues et indéterminées. Par exemple : ,Nom d’un animal, d’unc

plante, d’un minéral,‘ ou se font par l’indication d'un synonyme dé-
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250 C. DE HABLEZ.

fini lui-meme par le premier terme cherche. C’est comme si l‘on de-

finissait croitre par grandir, puis grandir par croitre.

En outre ces mots sont ranges par categories d’objets et d’idees :

Giel, terre, homme‚ animaux‚ qualites generales, etc., etc., ce qui rend

les recherches assez longues malgre une table mi-alphabetique qui

renvoie uniquexnent aux sections et non aux volumes et folios.

Mais c’en est assez de ces preliminaires. Si quelque autre ex-

plication presente de Putilite, elle sera donnee dans le cours de la

traduction.

Tnxrn MANDCHOU.

Han z‘ araha Mauju gitun 2' buleku bithei. Sioz‘.

Bi gönici, julgei enduringge niyalma, futa mampire be halafi

bithe cagan banjibuhaci, abkai fejergi jurgan giyan be, gemu s’u

hergen de baktambuha | abkai fejergi s’u hergen be, gemu ningun

hacin i bithe yongkiyafi, jurgan giyan akömbuhaköngge akö.

Aikabade giyangname urebume tuwancihiyame getukelerakö

oci, arbun mudan tonggi jijun i durun tutara gojime terei jurgan

elei burubure de isinambi.

Taitzu dergi Koangdi, fukjin doro tacihiyan be ilibume yende-

bufi, ten i gösin abka na de acanaha manju bithe be deribume

banjibufi, amba s’u, s’un biyai gese eldeke.

Taitzong genggiyen s’u Hoangdi umesi‘ enduringge ofi abkai

forgon be badarambume neihe gönin be sirame erdemu be fisem-

bume‚ s’u i dasan be ambarame selgiyehe.

S’itzu eldembuhe Hoangdi ferguwecuke genggiyen colgorome

tucike‚ energen baturu abkaci hesebuhe‚ dacun kenkse banitai salga-

buha bime gungnecuke kermungge i tuwakiyaha, onco gosin i

funiyagan be badarambuha bime, Kicere joboro be akömbuha.

Mini erdemu nekeliyen beye

Mafari i amba doro be alifi soorin de tefi aniya goidaha‚ emu

erin seme

Mafari be alhödara be gönin de tebuheköngge akö, tuttu geleme

olhome beye be tuwakiyame yamji cimari ergere be bairakö, tumen
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MIseELLANEEs CHINOIS. 251

baita icihiyaha s’0l0 de, damu bithe be hölame, giyan be kicime,

mini göninbe akömbuha. Geli sunja king, sze s’u bithe be aifini

ubaliyambuha ci tulgiyen, k’eng mu, jai jurgan be suhe jergi dasan

doro de holbobuha ele bithe be wacihiyame, ubaliyambuhaköngge

akö. Te fe sakdasa, sengge urse wajime hamire jakade, narhön gisun

somishön gönin, ulhiyen i iletu akö ombi, Tas’arabuha be dahame,

waka be songkolofi, taein banjiname kimcirakö ofi, ememu gisun

hergen waliyambuhangge bimbime, mudan gairengge tob akö de

isinahabi. Gurun i bithe holbobuhangge umesi oyonggo, dasani

baita, s’u yankse gemu ereci tucire be dahame, narhös’a.me kimeime

getukeleme tokto burakö oci, aibe dahame yabumbi. Sfankgnabume

bargiyame bithe banjiburakö oci, aibe durum obumbi. Tuttu bithei

hafasa de hese wasimbufi, hacin be faksabume meyen banjibume,

inenggidari jiseleme arabufi tuwabume wesimbubufi, mini beye ful-

giyen fi i emke emken i kimeime dasaha, Suhe gisun de kenehun-

jecuke jelen ba bici, urunakö adali encu be funiyehe icihi ci ilgame,

yaruha gisun de melebuhe eden ba bici, urunakö ging suduri de

nikebufi temgetu obume, eici fe sakdasa de aname fonjime, eici

julgei dankse de kimeime baicame, amba oci abkai s’u, nai giyan,

ajige oci gebu jaka, arbun ton, jai juwan, juwe uju, sunja jilgan,

es’eme acabure mudanbe, gemu yongkiyame dasimbume arafi,

manju gisun i buleku bithe seme gebuleke. Jilgan mudan i fulehe

sekiyen be baime hergen jijun i fere da be heceme, uheri s’0s’0h0n

gösin minggun hacin juwe tanggö jakönju, deptelin orin emu be

banjibufi, manju gisun ereci melebure burubure de isinarakö obuha.

Ere coikome

Mafari ardemu i sekiyen eyen be iletulere, fulehe be ginggu-

lere s’umin gönin kai. I king bithede henduhengge: niyalma s’u be

tuwame abkai fejergi be wembume höwasabumbi sehebi, Bi. Mafari

fukjin toktobuha amba bodogon de ginguleme acabume, gurun boo

de hergen be gemu obure wesihun kooli be sithöfi kiceme, ududu

aniya ofi teni gulhun yogi obume s’angnabuha. Ere bithe be tacire

urse, mini utala aniya kicehe joboho acabume, jilgan mudan ci

hergen jijun be baire, hergen jijun ci s’u yangse be baire oci acanibi.
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252 C. DE HARLEZ.

Ereci amasi, yaya hese be selgiyere, bithe Wesimbure jai goroki

bade hafumbure eldengge wehe defoloro, amba doro, amba kooli de

gemu songoloro temgetu be bahara, emu gisun, emu gônin seme,

yooni durun tuwakô bisire be dahame gurun i bithe minggan tang-

gô jalan de enteheme tuwafi, s’un usiha, sunggeri birai gese abka na

i sidende enteheme tutambi dere.

Elke taifin i dehi nadaci aniya ninggun biyai orin juwe.

TRADUCTION.

Livre miroir de la langue mandchoue écrit par FEmpereur.

Préface.

Mes réflexions me le rappellentl les Saints d’autrefois après

avoir employé des nœuds faits dans des cordes et alternants, ayant

ensuite inventé les livres,s renfermèrent les règles du droit et de

la morale du inonde dans les caractères expressifs de la science lit-

téraire; ayant ainsi fait de tous ces caractères de la science du monde

l'écriture aux six règles,3 ils surent mener a se perfectionner la

morale et le droit. Mais si on ne les fait pas connaître en les ex-

pliquant, en y exerçant, en leur donnant une constitution fixe, il

restera. uniquement une forme de signes extérieurs, de sons, de points

et de lignes et les principes qu’ils renferment iront s’obscurcissant

de plus en plus.

Taitsou,4 le grand empereur, fit fixer et développer les cou-

tumes primitives et les saintes doctrines. Sa bienveillance excessive

se conformant aux volontés du ciel et de la terre, il commença la

composition des livres mandchous; sa vaste science brilla comme

le soleil et la lune.

1 Litt. : ‚Si j’y pense.‘

’ Doublet : papiers-livres.

3 Règles de la formation des caractères chinois.

‘ Premier souverain de la Mandchourie qui se fit proclamer empereur des

Mandchoux (585),
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MISCELLANÉES CHINOIS. 253

Tai-tsong,1 l’illustre et savant empereur très saint par nature,

fit expliquer et approfondir le calendrier céleste. Mettant son projet

a exécution et faisant mieux connaître (les lois de) la vertu, il le mit

en pleine lumière et publia les règles de la science.

S’i-tzu,2 le brillant empereur, admirable, illustre, parut dans le

monde; plein d’éclat, sage, vaillant, il était désigné par le ciel. Per-

spicace, intrépide, il se distinguait par sa nature d’élite, modeste et

fidèle ‘a son devoir, il veillait a tout. Favorisant le développement

des capacités par sa bonté et sa bienveillance, il accomplit tout ce

qui était Pobjet de ses soins et de ses soucis.

Moi très inférieur par la vertu, ayant reçu la puissance de mes

ancêtres, j’ai attendu un an après m’être assis sur le trône. Fixant

alors le moment, j'ai résolu dans ma pensée de suivre l'exemple de

mes ancêtres.

Aussi m’observant moi-même avec crainte et frayeur je n'ai

point cherché le repos soir et matin. Pendant le temps de loisir (qui

me restait), lorsque j’avais soigné les affaires de l’état, je lisais les

livres, méditant sur la morale; Ïaccomplis ainsi mon dessein.

Alors, outre que je fis traduire les cinq Kings et les livres

historiques, je fis en outre traduire le Kong-mu,3 les commentaires

explicatifs du sens4 et tous les livres ayant rapport avec les règles

du gouvernement.

Ensuite les vieillards instruits et les gens d’un grand âge ayant

cessé de venir a la cour, les mots restés cachés (peu employés), les

sens obscurs tombèrent peu a peu dans l’ornbre. Par suite des er-

reurs on reproduisit les fautes et la vraie doctrine fut négligée. Bien

des mots et des lettres se perdirent et l’emploi des accents fut sujet

a l’erreur et Pinexactitude. Il était urgent de réunir tous les livres

de gouvernement (lois, décrets, etc); car la gestion des affaires de

1 Successeur de Tai’son.

g Nom posthume de Chuntchi, premier empereur Mandchou.

a Le Tongkien, grande histoire de Chine par Szema-Kwang avec appendices

de Tchou-hi.

‘ Ou des principes.

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 17
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254 C. DE HARLEZ.

l'empire, les sciences et arts en proviennent. Si l’on ne le fixe pas

(ce recueil) en étudiant, les expliquant avec soin, d’après quelle (règle)

agira-t-on? Si l’on ne publie pas des livres achevés en les conservant

avec soin, que prendra-t-on pour règle?

C’est pourquoi après avoir adressé à ce sujet un décret aux

lettrés, après que j’eus fait écrire chaque jour, selon un plan déter-

miné en suivant la distinction des sections, formant des chapitres et

veillant a Pexécution, après que j’eus fait présenter un projet, moi-

même, de mon pinceau rouge, j’ai statué sur chaque point après

sérieux examen. Lorsqu’il y avait doute relativement a un point ex-

pliqué on marquait le pour et le contre en conséquence par un trait

au pinceau; lorsqu’il y avait une lacune dans un passage allégué on

recourait aux Kings et aux ouvrages historiques et on les prenait

comme autorité, soit en interrogeant les vieillards expérimentés, soit

en cherchant avec soin dans les monuments du passé. Ayant écrit

les termes convenables, les grands a la science du ciel, à la morale

de la terre, les petits aux noms et aux choses; les formes et nombres,

puis les 12 caractères fondamentaux (de Falphabet mandchou), les

cinq voyelles avec leurs. modifications accessoires en y faisant tout

entrer, on appela cet ouvrage : ,Le miroir de la langue mandchoue‘.

En recherchant la source des sons et des tons, en pénétrant le

fondement, la valeur des lettres et des traits, on composa ainsi

en tout 36 livres, 280 sections (ou classes) et 21 cahiers, on fit en

sorte que la langue mandchoue ne pût tomber dans l’oubli ou la

confusion.

Mettre en lumière Porigine et le cours de la sagesse de nos

ancêtres, en vénérer le fondement, est certainement une pensée

profonde.

Il est dit dans PI-king : ,En étudiant la science des hommes

on rend le monde prospère en l’améliorant.‘

M’appliquant avec soin a ce vaste projet fixé à, l’origine de

notre race, exécutant avec zèle ce décret sublime qui a donné l’unité

d'écriture a l’empire et au palais, j’ai mené a fin en plusieurs années

Pouvrage complet.
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Les gens qui étudient ces livres se conformant à. ce qui m’a

coûté tant de peines, pendant plusieurs années, doivent y chercher

les sons et les tons d’après les lettres et les traits, le beau et le sage

des lettres et traits.

Désormais ceux, qui publient des décrets présentent des projets

de décrets ou les promulguent dans une province éloignée, ou les

gravent sur la pierre brillante, doivent prendre ces lois et coutumes

sublimes comme leur modèle authentique et s’y conformer en tout.

Si exprimant une seule langue, une seule pensée, il est constamment

la mesure et le modèle, le livre de l'empire, suivi pendant dix milles

générations, restera à perpétuité et dans son entier, entre le ciel et

la terre, comme le soleil, les étoiles et la voie lactée.

Le 22 du 6e mois de la 47°’ année de la paix profonde.

II. Quelques traits d’horoscopie chinoise.

Ce n’est point un traité d’horoscopie chinoise que Ïentreprends

ici; le mauvais état de ma santé m’interdit tout travail prolongé. Je

me propose seulement de présenter ici quelques traits qui en donnent

une idée suffisante aux lecteurs de la savante Revue viennoise.

Ces traits, je les emprunte a l’un de ces almanacs appelés

T’ong-shu qui se publient annuellement en Chine, gros volume de

100 folios contenant les choses les plus disparates et les plus bizarres.

C’est du calendrier, de Fastronomie simple et fantastique, de l’astro-

logie, de Phoroscopie, des pronostics de température, etc., etc.

Donnons d’ab0rd un tableau des jours fastes pour certains actes

privés ou publics :

V. 1. 7. 14.

1° Jours propices pour les sacrifices et VL 4. 9_

prières et pour faire des rapports. VIL 2_ 4_ 13_

Mois. Jours. VIII. 2. 8. 22.

I. 2. 6. 12. 21. IX. 3. 20.

II. 3. 9. 15. 20. X. 2. 3. 12. 21.

III. 2. 3. 18. XI. 6. 10.

IV. 2. 6. l1. 22. XII. 1. 5. 13. 21.

17*
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C. Dm HARLEZ.

2° Pour traiter avec les amis et faire

ses afaires au dehors.

Mois. Jours.

I. 3. 7. 12. 24.

II. 5. 9. 17.

III. 3. 10. 22.

IV. 2. 5. 18. 22.

V. 3. 10. 19.

VI. 9. 13. 16.

VII. 4. 9. 16.

VIII. 26.

IX. 3. 9. 20.

X. 3. 18.

XI. 5. 6. 16.

XII. 1. 5. 18. 21.

3° Pour se marier, entrer en maison

pour promouvoir un fonctionnaire.

Mois. Jours.

I. 2. 7. 13. 21.

II. 9. 21. 27.

III. 2. 3. 12. 18.

IV. 22. 27.

V. 1. 10. 26.

VI. 9. 17.

VII. 13. 16.

VIII. 2. 8. 29.

IX. 3. 7. 22.

X. 5. 23.

XI. 10. 23.

XII. 7. 11. 22.

4° Pour préparer et construire. Pour

commencer à travailler la terre.

Mois. Jours.

I. 7. 9. 15.

II. 25. 29.

III. 3. 10. 18. 27.

IV. 3. 6. 17.

V. 26.

VI. 4. 9. 20.

VII. 9. 25.

VIII. 2. 8. 15. 22.

IX. 22. 26.

X. 3. 12.

XI. 5. 10. 23.

XII. 1. 7. 11. 22.

5‘l Pour inaugurer un marché et faire

les transactions, les échanges.

Mois. Jours.

I. 7. 9. 15. 21.

II. 3. 5. 15. 29.

III. 10. 13. 27.

IV. 5. 6. 13. 27.

V. 1. 19.

VI. 3. 22. 27.

VII. 4. 9. 13. 21.

VIII. 3. 20.

IX. 3. 7. 12. 20.

X. 24. 25.

XI. 6. 23.

XII. 2. 7. 11. 26.

Le calendrier des jours fastes continue ainsi, indiquant ceux

que l’on peut choisir avantageusement :

5° Pour se laver le corps et la tête, pour se raser.

6° Pour construire un foyer et y placer la statue du génie tu-

télaire, comme pour faire les plantations.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



M1SCELLANÉES CHINOIS. 257

7° Pour recommencer le feu au foyer1 et apaiser les esprits,

se les rendre favorables.

8° Pour prier pour la prospérité de l'année et demander une

postérité.

9° Pour contracter mariage, se fiancer et faire les présents de

noces.

10° Pour prendre le bonnet ou Pépingle, pour se marier.

11° Pour assurer la sécurité des portes et des magasins, se con-

cilier leurs génies.

12° Pour abattre quelque chose, construction, arbre, etc. et

monter une passerelle.

13° Pour couper, faire des habillements et pour arrêter une

chute.

Le tableau suivant nous apprend différents autres pronostics :

La première année du cycle, le premier mois, le premier jour

dit ping-shîn, les quatre régions de Funivers sont mises en ordre

par quatre esprits : le sud par le Hi-shen ou esprit de la félicité,

l’ouest par le Tsai-shezl ou esprit des richesses, le nord par l’esprit

des grandeurs Kuei-jin et celui de Pest par le Tsiun-shen ou esprit

des talents.

Pour brûler l’encens, pour aller a ses affaires, il faut choisir

tze.2 Si après l’heure suivante on va au coin sud-ouest, et que l’on

y ferme un battant de la porte} les richesses, les grandeurs viendront

dans la maison (ce sera) grand bonheur.

A l’heure Yin si l’on va au coin nord-ouest et réunit le Tai-Yi

au génie des grandeurs, ce sera. bonheur.

Au premier mois pour toutes les entreprises les jours suivants

sont heureux : 3, 9, 12, 15, 21, 24.

Pour chercher du gain, des biens, ce sont : 1, 3, 14, 15, 23

et 27.

‘ De onze heure à, une heure du matin.

’ De onze heure à. une heure du matin.

3 Ou porte à. un battant.
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Sont funestes a la naissance des hommes : 1, 3, 15, 21, etc. etc.

Sur cette propriété funeste de certains jours les almanacs re’

viennent en plusieurs endroits.

Un tableau avec illustrations grossières nous apprend quand on

risque le plus de périr par la noyade, le feu, l'inondation, la guerre,

le tonnerre, la rupture d’un pont, la morsure d'un serpent et d’autres

accidents.

Un autre nous fait connaître les rapports entre le destin des

hommes et des femmes par l’influence des planètes selon l’année de

leur naissance. L’ordre des années n’y est nullement suivi. En voici

le commencement :

11° année ‘(du cycle) hommes : planète de la terre — femmes :

planète du feu.

23e année : hommes : le grand Yang ou soleil — femmes : la

planète terrestre.

27e année : hommes : la planète du bois -— femmes : planète

de Peau.

31e année : hommes z la planète du métal —- femmes : le grand

Yin ou la lune.

32° année z hommes : soleil — femmes : astre de la terre.

36° année : hommes : astre du bois — femmes : astre de Peau.

40° année : hommes : astre du métal — femmes : astre du bois.

45e année : hommes : astre du bois — femmes : astre de Peau.

47° année : hommes : planète de la terre — femmes : planète

du feu.

On sait ce que sont les planètes :

L’astre du bois est Jupiter.

L’astre du feu est Mars.

L’astre de l'eau est Mercure.

L’astre du métal est Vénus.

L’astre de la terre est Saturne.

Un feuillet spécial est consacré à l'explication des rêves. On

sait que les Chinois ont de tout temps attribué une origine sur-

humaine ä ce phénomène psychique. Ne connaissant rien aux opéra-
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MISCELLANÉES CHINOIS. 259

tions du cerveau et de l'intelligence, ils ne pouvaient voir, dans ces

représentations sans aucun fondement dans des pensées‘ antérieures,

autre chose que le produit d'une action externe, dest-à-dire des

esprits. Or, comme ces êtres célestes ne peuvent vouloir rien qui ne

soit bon et utile, les rêves qu'ils inspirent doivent être des avertisse-

ments salutaires donnés aux êtres humains, le tout est de les com-

prendre. Il s'était ainsi formé une classe de devins consacrés spéciale-

ment ä. l'étude des pronostics donnés par les songes.

De nos jours ce sont les almanacs qui sont les principaux

moniteurs de Fonéiromancie. Voici quelques traits puisés dans ceux

que nous avons entre les mains :

Si l'on voit en rêve le ciel s'entr'ouvrir, on acquerra de grandes

richesses.

Si c'est le soleil ou la lune pointant a l'horizon, la famille ob-

tiendra grandeur et richesses.

Si l'on s’y voit sur une montagne, dans un bois, c'est un signe

de bonheur et de profit.

Si des esprits y paraissent donnant des coups, c'est de très

mauvaise augure.

Une dent qui se détache sans que le sang coule, c'est une an-

nonce de bonheur.

La grande porte fermée annonce des malheurs.

Un homme vêtu de beaux habits est un pronostic de bonne

fortune, etc., etc.

Voici pour terminer quelques-unes des prévisions relatives à la

température :

Si au premier mois de l'an1 il tombe de la neige en grande

abondance, ce sera une année de sécheresse désastreuse.

Si au premier printemps le vent est a l'est, il y aura peu de

maladies.

Le commencement de l'automne sans pluie assure de grands

sujets de chagrin.

1 Lune de février-mars.
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260 C. DE HARLEZ. MISCELLANÉES Cnmors.

Si peu après dans le même mois le ciel est de couleur blanche,

c'est une annonce de grande neige.

Quand au milieu du onzième mois le feu prend une couleur

très vive, il y aura beaucoup de maladies.

Si le 1er du xle mois le vent vient de l’ouest, les fonctionnaires

commettront beaucoup d’exactions.

Nous nous arrêterons ici, nous croyons avoir donné une idée

suffisante des rêveries chinoises.
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Zwei Zendalphabete des Britischen Museums.

Von

J. Kirste.

(Mit einer Tafel.)

Durch eine Bemerkung von SACHAU (J. R. A. 8., 1v, [1869],

p. 268) aufmerksam gemacht, besah ich mir bei meiner letzten An-

wesenheit in London im Britischen Museum das MS. Reg. 16. B. v1

(Hyde collection) und fand dort auf fol. 65, b, 66,a und b zwei Zend-

alphabete, die mir der Veröffentlichung werth schienen.1 Auf meine

Bitte hat mir dann Herr Prof. BENDALL mit gewohnter Liebens-

würdigkeit eine Photographie der betreffenden Seiten verschafft,

nachdem er schon früher mir diesbezüglich eine Auskunft ertheilt

hatte. Ich will das auf fol. 65,b—66,a stehende Alphabet mit B. 1,

das darauffolgende mit B. 2 bezeichnen.

B. 1.

In der persischen Ueberschrift dieses Alphabets werden die

Buchstaben als Päzend bezeichnet und der Schreiber fügt hinzu,

dass man dies hier, d. h. in Indien nicht lesen könne? Es ist dies

einigermassen auffällig, da eine grosse Anzahl der Buchstaben dieses

Alphabets mit denen des nächsten identisch ist und in der Ueber-

schrift des letzteren —— hier heisst es allerdings: ‚Dies sind die Avesta-

‘ Dagegen ist die in einer andern Handschrift desselben Museums Add. 22378,

fol. 51,3 (SACHAU, l. c.‚ p. 282, 4) sich findende Gegenüberstellung einiger Zend-‚

persischen und Gujarati-Buchstaben werthlos. Es ist die indische Lautirmethode, die

Bäräkhadi, wie sie in den indischen Volksschulen geübt wird.

2 Siehe SACBAU, l. c.

17**
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262 J. KIRSTE.

und Zendbuchstaben‘ — gesagt wird: ‚Diese Buchstaben lesen wir

hier.‘ Oder sollte die letztere Bemerkung vielleicht auf die mit den

betreffenden Buchstaben geschriebenen Werke gehen‘? B. 1 steht

dem von mir in meinen früheren Abhandlungen (WZKM. v, 9&1;

xI, 1341i) als L.G bezeichneten sehr nahe und gehört also, soferne

die von mir (Z. XI, 146) versuchte chronologische Anordnung Anspruch

auf Wahrscheinlichkeit hat, zu der jüngsten Schicht der Alphabete.

Meine Vermuthung (Z. v, 20), dass in derselben die Buchstaben in

drei Abtheilungen aufgezählt wurden, findet hier eine directe Be-

stätigilng, da nach k5, welches den Schluss der ersten Abtheilung

bildet, das Trennungszeichen grösserer Absätze in den Handschriften,

der Stern, erscheint. Die erste Abtheilung enthält nur 17 Gruppen

statt der von mir aus verschiedenen Gründen (Z. v, 21) postulirten

19. Dies kommt daher, weil die Buchstaben Lund Ö zwischen I9 und 5

ausgefallen sind. Sie fehlen allerdings auch in L.6 an dieser Stelle,

sind aber dafür wieder in B. 2 vorhanden, und obgleich sie ihrer

paläographischen Entstehung nach Aspiraten zu sein scheinen, so ist

ihre Aussprache doch zur Zeit der muhammedanischen Eroberung

jedenfalls schon spirantisch gewesen. Sie konnten daher mit den

arabischen und d ebenso identificirt werden, wie das in Gruppe 5

stehende Jy mit C‘, das meiner Ansicht nach ebenfalls ursprünglich

eine Aspirata bezeichnete.

Bezüglich der einzelnen Zeichen ist Folgendes zu bemerken:

Die vierte Gruppe von B. 1 entspricht der fünften in L.6, u. s. W.

bis zu Gruppe 13. Das Zeichen für C‘ (Gruppe 5) sieht beinahe wie

ein Compromiss zwischen J)’ und o’ aus, während das erste Zeichen

meiner Ansicht nach aus der alten Nebenform des 5 mit dem Aspi-

rationsstrich, das zweite aus dem Zeichen S“ der Pehleviinschriften,

welches dem semitischen I‘! entspricht, entstand (WZKM. m, 317).

Was die erste Hypothese anbelangt, so scheint mir die in Gruppe 5

des Alphabets B. 2 stehende Form kaum einen Zweifel zu lassen und

ich kann deshalb SALEMANN (Parsenh. 20 [510]) nicht beistimmen,

dessen Einwand gegen die Zusammengehörigkeit von 5 und d) auf

seiner Ansicht von dem Lautwerthe des zweiten Zeichens beruht.
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ZWEI ZENDALPHABETE DES Bnrriscnnu MUsEUMs. 263

Dass die Gruppe 14 nicht richtig sein kann, ergibt sich schon

aus dem Umstände, dass das Alphabet kein -n enthält, das nur hier,

nach m, gestanden haben kann, während sich 4Lhier von gar

keinem Gesichtspunkte aus rechtfertigen lässt. Ein Blick auf die

verwandten Alphabete zeigt übrigens, auf welche Weise diese Ver-

derbniss entstehen konnte. Das aus unseren Zendhandschriften ver-

schwundene Zeichen des aspirirten oder tonlosen m L, das in B. 2

und L.5, Grr. 16 noch erhalten ist, wurde infolge der Aehnlichkeit

der äusseren Form mit Lwiedergegeben, steht in dieser Form zwei-

mal in S. n, Gr. 17, mit erklärt in B. 1, Gr. 14, und wird sogar

zweimal in dieser Form wiederholt in L“, Gr. 15 und 16, während

das legitime n in allen drei Alphabeten von ihm verdrängt wurde.

In Gruppe 15 steht dann allerdings ein avestisches n, dasselbe

wird aber durch waw erklärt, und dasselbe ist in Lf‘, Gr. 17 der

Fall, während in S. n, Gr. 18 zwei Zeichen stehen, von denen es

schwer zu entscheiden ist, 0b sie n oder v vorstellen sollen.

Die zweite Abtheilung beginnt mit einem Zeichen, das wie

arab. (3 aussieht, das jedoch, wie die Umschreibung durch g be-

weist, der vieldeutige Pehlevihaken mit den zwei darüber gesetzten

Punkten ist, der als g verwendet wird. Dann folgen zwei Zeichen,

die den in Lß, Gr. 21 befindlichen entsprechen, wogegen die in L.6

folgende Gruppe in B. 1 ausgefallen ist. Meine Vermuthung (Z. v,

22), dass hier die n-Zeichen standen, bleibt also vorläufig aufrecht.

Die Gruppen 20--23 von B. 1 entsprechen genau den Gruppen

23—26 von L.6, ferner die Gruppen 24—28 den Gruppen 28—32

und den Schluss unseres Alphabets bildet ein Zeichen, das ebenso

wie das anscheinende Aleph der Gruppe 35 von L.6 als piä, d. h.

als Vocal u erklärt wird.

Aus der Vergleichung ergibt sich also, dass das Alphabet B. 1

dem Alphabet L.6 sehr nahe steht, dass es aber eine schlechtere

Redaetion vorstellt.

B. 2.

Dieses Alphabet ist der nächste Verwandte von L.5 und S. III.

Interessant sind die Bemerkungen des Schreibers, der bei den ein-
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264 J. KIRSTE.

zelnen Gruppen genau angibt, wenn zwei, drei oder vier Zend-

zeichen denselben Lautwerth hatten. Diese Bemerkungen stehen

nicht blos im Alphabete selbst, sondern sind auch in dem Absatze

wiederholt, der auf fol. 66,b, Z. 4 von unten beginnt.l Der Schreiber

erklärt die Thatsache damit, dass gewisse Zeichen am Anfange, in

der Mitte oder am Ende der Worte verwendet wurden, eine Er-

klärung, die natürlich erst dann möglich war, als man die durch

die verschiedenen Zeichen angedeuteten Lautnuancen in der Aus-

sprache nicht mehr beobachtete und die nur bei m‘ und z‘ einige Be-

rechtigung hätte (vergl. über die Aussprache dieser beiden Zeichen

meine Abhandlung über ‚Die Verschiedenheiten der Verschlusslaute‘,

Graz, 1881, p. 73.). Da der Schluss des Absatzes, fol. 67, a, auf der

beigegebenen Tafel nicht mehr erscheint, so theile ich ihn hier mit:

„\_,Jc'‚„‚\cs,=.„ bßczudcä); „ab, u: 'u‚„‚\ da? „ \, ,

Cäwl k)? l) 6&4“ L5)a.‚>\)‚ w‘ Lijß’) l) ‚einmal Q);

Die erste Abtheilung enthält 20 Gruppen, wie die beiden ver-

wandten Alphabete. Von der alten Form des da‘ in Gruppe 5 ist

oben die Rede gewesen. Dass die beiden Zeichen in Gruppe 15 vom

Schreiber als l erklärt werden, beweist, dass sein Alphabet auf eine

sehr alte Vorlage zurückgeht und bestätigt meine Reconstruction der

vier Liquidae (Z. v, 18). In dem zweiten Zeichen der Gruppe 18

scheint eine ältere Form des uf vorzuliegen; allerdings ist es bei

dieser Annahme nicht möglich diesen Buchstaben mit SALEMANN

(Parsenh. 23 [513]) aus o mit dem rechts angesetzten Aspirations-

strich abzuleiten, woraus ja ohnedies schon Ö gebildet worden war.

Ich bin daher der Ansicht, dass wir eine Zusammenrückung von e

und J — vielleicht der kürzeren Form des letzteren — vorauszu-

setzen haben, und dass dann erst an diese Ligatur rechts der

Aspirationsstrich gefügt wurde. In dem damit zusammenstehenden

1 Man lese '\> vgl 15). In der folgenden Zeile ist das Wort

5).}, etwas undeutlich.

2 Geschrieben:
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Zwm ZENDALPHABETE DES BRITISCHEN MUSEUMS. 265

Buchstaben b erblicke ich ebenfalls eine Verbindung des alten

Pehlevizeichens für waw, nämlich 2 und des J, nur wurde das J,

das ursprünglich rechts an das 2. mit der Spitze ein wenig über der

Zeile angelehnt war, später in zwei Stücken geschrieben, wie dies

in der Pehlevischrift auch sonst begegnet (vergl. meine Bemerkung

Z., n, 119). Eine solche Verschlingung zweier Zeichen liegt bekannt-

lich in Je vor, das aus 5 + Je entstand (Z. xI, 140) und ich er-

kläre auf diese Weise auch die Entstehung von Q, das ich als eine

Uebereinanderstellung von ‘e und ‚C ansehe und als palatales oder

mouillirtes s betrachte.1

Die zweite Abtheilung enthält die drei Zeichen e, r und d’ in

etwas anderer Reihenfolge, als S. m und L9"; eine glänzende Be-

stätigung erhält jedoch die von mir (Z. v, 23) vorgeschlagene Recon-

struction dieser Abtheilung durch eine am Schlusse der oben trans-

scribirten Bemerkungen über die Buchstabenformen und vor dem

von SACHAU mitgetheilten Colophon stehende Note des Schreibers

(fol. 67, a, Z. 4—5). Sie lautet: d’? ‚> 0-3)‘, u“) Q9} d? QM.» y’

- ‚-

36 aus „aus? G} u»); (s); Jan (s); ‚>O\as.»‘\

2a w sw».

Diese beiden von mir für diese Abtheilung reclamirten Buch-

staben, die in L." und in dem von ANQUETIL (Zendavesta n, pl. vm)

mitgetheilten Alphabete unter die Vocale gerathen sind, wohin sie

gar nicht gehören, waren also offenbar in der Vorlage des Co-

pisten von B. 2 noch vorhanden. Interessant ist die Umschreibung

des Lautwerthes der beiden Zeichen durch ein aspirirtes indisches

th, resp. gh, was bezüglich des ersten Buchstaben zusammengehalten

mit der von SACHAU (l. c., p. 271) mitgetheilten Thatsache der Um-

schreibung desselben durch A3 die Vermuthung erweckt, dass er, ob

1 Dies stimmt vortrefflich zu der von WILHELM (Tr. 9"‘ Or. Congn, I, 534)

erschlossenen Aussprache. Dagegen sieht Fa. MÜLLER (Sitzungcber. der kais. Akad.

der Wieaemc/a, 1877, 86, 284) in unserem Zeichen eine Doppelsetznng des ‚ab zur

Bezeichnung ‚einer Art emphatischen Lautes‘.

’ Im Original stehen die beiden Sanskritzeichen unter den Zendzeichen und

rechts von den letzteren.
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266 J. Kmsrn. ZWEI ZENDALPHABETE uns BRITISCHEN Museums.

dialectisch oder alterthümlich will ich hier nicht entscheiden, wirk-

lich als Aspirata gesprochen wurde. Die Umschreibung des guttu—

ralen n durch gh ist gerade nicht besonders glücklich; sollte darin

eine Reminiscenz an die aspirirte Varietät dieses Buchstaben oder

sein häufiges Vorkommen vor h stecken? 1

Am Schlusse der Alphabetstafel1 führt der Copist ‚die neun in

den Gesetzbüchern der Parsen nicht vorkommenden‘ arabischen

Buchstaben auf und cs ist immerhin auffällig, dass er dazu auch

das 3 rechnet.

Nach dem Gesagten ist das Alphabet B. 1 in meiner chrono-

logischen Uebersicht (Z. xi, 146) nach Lß‘, das Alphabet B. 2 nach

L.5 einzureihen.

1 Die dritte Abtheilung, die Vocale enthaltend, fehlt.
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Anzeige.

Assyrisch-engtisch-deutsches Handwörterbuch. Herausgegeben von

W. MUSS-ARNOLT. Berlin, Verlag von REUTHER und REICHARD.

Lfg. 1—7. 1895-1898. Preis der Lfg. 5M.

Während bis vor wenigen Jahren für das Studium der Assyrie-

logie kein umfassendes lexikographisches Hilfsmittel vorhanden War,

besitzen wir jetzt deren zwei. Dnmrzson hat sein Handwörterbuch

in kurzer Zeit publicirt, und von dem assyrisch-englisch-deutschen

Handwörterbuch von MUSS-ARNOLT liegen auch schon sieben Liefe-

rungen (bis kaäddu reichend) vor. Trotz des gemeinsamen Titels sind

aber beide Werke so grundverschieden in ihrer Anlage, dass man

weder das eine, noch das andere entbehren kann. Dnmrzson, dessen

unschätzbare Verdienste auf diesem Gebiete bekannt sind, hat sein

Lexikon ganz aus sich selbst geschaffen, hat weder nach rechts noch

nach links geschaut und nur das gegeben, was entweder Gemein-

gut der Wissenschaft war, oder was er selbst gefunden hat. So ist

es gekommen, dass vielfach neue Resultate anderer Forscher ignorirt

wurden und das Wörterbuch nicht überall auf der schon erreichten

wissenschaftlichen Höhe steht. Den genau entgegengesetzten Stand-

punkt nimmt Muss-Anuonr ein. Mit riesiger Belesenheit trägt er

alles zusammen, was von Gelehrten über die betreffenden Stichwörter

gesagt ist, und schafft so eine sehr nützliche Materialsammlung für

fernere Studien. Er selbst tritt dabei fast ganz in den Hintergrund.

Unübersetzte Inschriften hat er nur selten herangezogen, und bei
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268 ASSYRISCH-ENGLISCH-DEUTSCHES HANDWÖRTERBUCH.

getheilten Ansichten stellt er meist ziemlich kritiklos die thörichteste

Vermuthung neben die richtige Uebersetzung, es dem Leser über-

lassend, sich das Richtige auszusuchen. Trotz der praktischen An-

ordnung und der Vielseitigkeit des zusammengetragenen Materials

ist das Buch daher Anfängern nicht gerade zu empfehlen, Assyrie-

logen aber, welche Literaturangaben suchen oder sich über einen

strittigen Punkt unterrichten wollen, werden es selten vergeblich

befragen. Und daher gebührt auch dieser Leistung der assyrischen

Lexikographie unser wärmster Dank.

BRUNO MEISSNER.
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Kleine Mittheilungen.

Das Gerundium auf -me im ll/landschu. — Obwohl man in den

Mandschu Grammatiken Erörterungen über die Vocalharmonie dieser

Sprache findet, ist dieses Capitel doch noch sehr wenig‘ klar; auch

RADLOFWS kurze Bemerkungen in seiner Phonetik, p. 57, wollen eine

ausführliche Monographie nicht ersetzen.

Nur diesem Umstände ist es zuzuschreiben, dass die von den

Grammatikern mit den verschiedensten Namen belegte Form auf -me

bisher nicht erklärt ist, oder vielmehr, soweit ich sehe, unbeanstandet

als eine einheitliche, primäre Bildung hat durchgehen können.

Formen wie dabame, arame, hargaäame etc. schlagen jedoch

der Vocalharmonie des Mandschu ins Gesicht, denn an ein in erster

Silbe a-haltiges Wort kann in den folgenden Silben kein e treten.1

Die Ausnahmen sind, wie fangse, pause, dangse etc. etc., sämmtlich

Lehnwörter aus dem Chinesischen oder, wie age, jase,2 fremden Ur-

sprungs verdächtig, oder schliesslich Interjectionen wie adage, ma-

dage, ake, arke. Die uns von E. von ZACH in Aussicht gestellte und

hoffentlich bald erscheinende Arbeit über die Lehnwörter des Man-

dschu wird hier die gewünschte Klarheit bringen. “

1 Beweis z. B. eyere aber arara; im Mandschu gibt es kein neutrales e, wie

im Bnrjätischen und Tungusischen.

2 Das gut mand. Wort ist jenen; der erste Theil von jam‘ kann altaisch sein,

cf. mong. dza-kha. etc., vergl. ZACH in WZKM., xi, p. ‘24-‘2 tl‘.

3 Die obigen Ausführungen über das Vorkommen von a. und e innerhalb des-

selben Wortes sind auch geeignet, neues Licht auf die Mandschu Formen auf Jzafzge

und „wäge zu werfen, deren thatsäcliliche Existenz, wenn ich nicht irre, schon von

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 18
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270 KLEINE MITTII EILUNGEN.

Da nun die Form auf -me mit allen Vocalen erscheint, so muss

sie nothwendigerweise ein Element enthalten, das ursprünglich eine

eigene Existenz hatte, sich aber allmählich mit der vorausgehenden

Grundform auf das innigste vereinigte. Ich denke in der That, dass

wir Formen wie arame in aran + be aufzulösen haben.’

Für die Richtigkeit der angenommenen Erklärung kann an-

geführt werden, dass im Mongolischen statt der Form maktame nur

das einfache maktan gebraucht wird (SCHMIDT, 110-11) und

ferner, dass meines Wissens die Form auf -me nie mit de, be, ci con-

struirt wird, während doch -1‘a, -ha, -ci, durch diese Suffixe regiert,

temporelle und adverbielle Beziehungen ausdrücken.”

Die lautlichen Vorgänge in -me = n + be würden mit den-

jenigen in mongol‚ -mu.i = n + bui zu vergleichen sein; sachlich

würde die Form einmal in mand. -ci + be und dann in burj. xo-i-gi

(CASTREN, s 136) ihre Analoga finden.

Was die tungusische Gerundialform auf 4m‘ betrifft, so ist die-

selbe nicht sehr leicht zu erklären; auf den ersten Blick gleicht sie

ja allerdings dem mand. Gerundium auf -me, doch kommt daneben

eine vollere Endung -mnin, -mmin vor, die wohl‘ gerade die ur-

sprüngliche Form repräsentirt; vergl. kondogir-tung. koremimi, dyn-

kenmimi, dolöatmi (M61. asiat, VIII, p. 402; man thut gut, das

Wörterverzeichniss einzusehen), anadyr-tung. -mi (l. c., VII, p. 331),

wilui-tung. (l. c., VIII, p. 415). Alles in allem betrachtet scheint

auch das m dieser Formen auf ursprüngliches n (na etc.) + dem

Scuorr und letzthin von mir (WZKM., 1x, 272) bezweifelt wurde; vergl. auch meine

Lesung‘ des Juden Suffixes qaizh-liän = Jmren (Toung Pao, Ix, 123 Anm), wodurch

uns gestattet wird, das Mandschu Suffix -ra1'tge, (-111) im Juden als *-ran anzusetzen.

Sollte jedoch im Auslaut der Suffixe Jra/izge etc. bei denjenigen, die das Mandschu

noch als lebende Sprache sprechen, ein Vocal gehört werden, so muss es das

dunkle y sein; auf jeden Fall ist dieses e von demjenigen in ere, tere, eme etc.

himmelweit verschieden.

1 Die offenbar vocalharmonischen Suffixe -mai‚ mm‘ des Juöen (Gases, p. x)

halte ich für die Aequivalente der mongol. Formen -mui, -müi (mand. -mbi).

2 Cf. burj. alamada = ala-xa-da, Casrnsu, g 134 und Sonlnrnsrls Bemerkung

in Mail. asiat., St. Petersbgx, vII, 13.331.
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KLEINE MITTHEILU NGEN. 271

tungusischen Accusativaffixl zurückzugeben; nin wird dann = ni-n

stehen; die Entwickelung wäre also z. B.: ga-n(a) + b(a) + ni-n, das

in gammhz, gammin und weiter in gami(n) zusammengezogen wäre.

Sollte es sich jedoch herausstellen, dass die kurze Form -mi

von der längeren auf wnnin zu trennen ist, so kann gami als aus

ga-n-bi entstanden erklärt werden, denn das Accusativaffix erscheint

im Wilui-Tungusischen auch als 65,2 z. B. in äabbi von äawe (l. c.,

VIII, p. 416). In diesem Falle steht tung. ga-mi = mand. arame und

gamnin = garni —|— nin.

Durch die Brille der indogermanischen Syntax besehen, sind

mand. maktame und mongol. makfan in den bei weitaus meisten

Fällen sogenannte Gerundia der Verbindung. Es kann aber keinen

Augenblick zweifelhaft sein, dass maktctn reines Nomen ist. Als

solches muss es zu dem folgenden Hauptverbum in einem Abhängig-

keitsverhältniss stehen: sei es im genitivischen, sei es im accusativi-

sehen; letzteres besonders in abun üilittkü etc. = ‚nehmend thun =

das Nehmen "Thun == nehmen‘. In solchen Fällen ist dann das Accu-

sativaffix des Mandschu ganz am Platz — auch für unser Gefühl.

Dort wo wir die Form als Gerundium der Verbindung oder als ad-

verbielle Bestimmung empfinden, müssen wir uns die essentiell locale

Natur des Accusativs im Mandschu vergegenwärtigen; die Auffassung

entspricht ganz derjenigen, die auch in arara-de vorliegt.

W. BANG.

Eine assyrische Keilinschrift im. k. k. kunsthistorischen Hof

museum. — Im März 1898 machte Herr T. H. DARRICARRERE aus

Beyrut einen assyrischen Backstein zum Geschenk, welcher folgende

Legende trägt:

1 Das tungusische Accusativaffix ist ungemein mannigfaltig entwickelt; von

den mit mand. be verwandten Complexen führe ich an: u, w, ba im Ocbotskischen;

wa, wo, ba, bo‚ ma, m0 im Kondogir; wa, 6a, b, bi, ma, mu im Wilui; bu, m, u im

Anadyr.

2 z‘ ist neutraler Vocal.
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1. Zeile:

2. Zeile:

3. Zeile:

=llll Ei» l» ‘v li

Bit rabu (= ekal) Aääur-napir-aplu

Das grosse Haus des Aschur-nasir-apal (d. h. der Gott Aschur beschützt

(( I (( s»

äarru kiääati äarru mal Adm-

den Sohn), des Königs der Heerscharen, des Königs des Landes Assyrien,

apln

des Sohnes des Tnkulti-Adar (d. h. der Gott der Mittagssonne ist meine

(( I (( ‘e

slarru kiääati darru mat

Hilfe), des Königs der Heerscharen, des Königs des Landes Assyrien,

Y Y 1

lY (IV I1‘

npln Rammän-patdru (freilassen, öffnen, spalten)

des Sohnes des Rammän-patär (d. h. des Donnergottes, welcher spaltet),

<< i <( s »

Sütrrnv lciääati ‚Fan-u mal Aäur.

des Königs der Heerscharen, des Königs des Landes Assyrien.

>-

A im‘

Statt Ramman-patär sagt man sonst meistens Ramman-nirari.

Der in Rede stehende Backstein stammt somit aus der Zeit des as-

syrischen Grossherrn Aschur-nasir-apal (d. h. der Gott Aschur be-

schützt den Sohn).

Ueberdies weist der Stein folgende Gcnealogie auf:

Rammän-nirari n. 911——890.

Tuklat-Adar n. (Statt Adar spricht man auch ,Ninib‘.) 890-885.

Asur-nasir-apal 8857-860 vor Christo.

A. Dnnnxmn.

Eine assyrische Abbildung der hängenden Gärten der Semi-

ramis. — Die classischen Nachrichten über die hängenden Gärten

der Semirarnis sind von BAUMSTARK in seinem Artikel ‚Babylon‘, bei

PAULY-WISSOWA, Reall. n, 2690-2692 zusammengestellt.

Danach

‘ Steht für ranmnu ‚Donner‘.
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 273

befand sich dieses Wunderwerk der antiken Gartenbaukunst jeden-

falls auf der westlichen (rechten) Euphratseite neben der dortigen

Königsburg (ib. Sp. 2694). Die ausführliche Beschreibung nach

Klitarch ist uns bei Diodor n, 9 erhalten. Die Gründung desselben

schreibt Berossus dem Nebukadnezar zu, der seiner aus Medien

stammenden Gemahlin zu Liebe diese Anlagen gemacht hätte, wäh-

rend Ktesias Semiramis, Klitarch ,einen syrischen König‘ als Stifter

nennen.

In der keilinschriftlichen Literatur hat sich bis jetzt weder

eine Andeutung dieses Westpalastes noch eine Beschreibung des

apsnasrb; Kiew; gefunden. Trotzdem muss er bestanden haben. Ganz

abgesehen von dem übereinstimmenden Zeugniss der alten Schrift-

steller wird das jetzt durch ein assyrisches Relief bewiesen. Im

Basement room des British Museum befinden sich die grösstentheils

noch unpublicirten Reliefs aus dem Palaste Asurbanipals.l Wir er-

halten dort sehr interessante Illustrationen zu seinen Kriegen gegen

die Elamiter, Araber etc. Zwei Alabasterplatten geben uns auch

Darstellungen von Babylon. Auf der einen sieht man die grosse

Stadt eingeschlossen von ihren beiden Mauern, Imgur-Bel und Nimitti-

Bei, und umflossen von einem Kanale. Die andere zeigt uns auf

der linken Seite auf einem natürlichen Hügel einen säulengetragenen

Tempel. Daneben steht ein Götterbild, zu welchem aus der Ebene

an einem Altar vorüber ein breiter Weg nach oben führt. Auf der

rechten Seite ist eine gewaltige, aus Quadersteinen gebaute, drei

Spitzbogen bildende Substruction dargestellt, auf welcher ein Garten

mit Pappeln (oder Cypressen) und Weinstöcken sich erhebt. Die

Besteigung desselben ist nur auf einem Pfade, den natürlichen, an

den Garten anstossenden Berg hinauf, möglich.2 Es kann keinem

Zweifel unterliegen, dass man hier eine authentische Abbildung der

1 Nicht Sanheribs, wie PERROT-CHIPIEZ, Hiat. n, 445 meinen.

2 Eine ganz ungenügende Reproduction s. bei PERROT—CHIPIEZ‚ Hist. n, 143.

Eine Photographie konnte ich leider trotz vieler Bemühungen nicht erhalten. Das

British Museum würde sich ein grosses Verdienst erwerben, wenn es alle diese

bildlichen Darstellungen Asurbanipals herausgeben würde.
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274 Knnmn MITTHEILUNGEN.

berühmten Gärten der Semiramis vor sich hat. Schwierigkeiten

macht nur der Umstand, dass hiernach dieses Bauwerk schon zur

Zeit des assyrischen Königs Asurbanipal, ja sicher schon früher,

bestand, während nach Berossus, der sonst so viel Zutrauen ver-

dient, erst Nebukadnezar der Gründer gewesen sein soll. Ich glaube

aber nicht, dass dadurch die Identification hinfällig wird. Nebukad-

nezar wird den bei der Zerstörung Babylons (648) jedenfalls auch

verwüsteten Garten von neuem aufgebaut und erweitert haben, so

dass man ihm mit Fug und Recht auch diese Gründung zuschreiben

konnte. Derartige Neugründungen sind ja in der orientalischen

Geschichte sehr bekannt. Dass übrigens Nebukadnezar nicht der

Erfinder (lcrartiger Gartenanlagen gewesen sei, wie uns Berossus

glauben machen will, zeigt ein anderes Relief aus dem Palaste San-

heribs (LAYARD, Diosc. 232; PERROT-(‚il-IIPIEZ, Hist. n, 445), wo ein

Garten mit allerlei Bäumen von mehreren Säulenreihen getragen

wird. Hier hat man also ein Beispiel hängender Gärten lange vor

Nebukadnezar. Bnnno hIEIssxER.

er; ‚w

FnEYTAe’s )>\ ‚maiestas‘ und ‚bzorsa, sacczts‘ aus dem

arabischen Wörterbuch zu streichen. (Zu Abulfeda’s Annalen.) —

Im Lexicon Arabico-Latinztnt 1, 20b steht ohne allen Beleg das

gewiss jedermann von vornherein höchst auffällige und zweifelhaft

erscheinende Wort ‚maiestas, celsitudo (vox peregrina, qua allo-

quuntur principes)‘. F REYTAG hat die Vocabel wohl einfach aus

Rsisxrfs angemerktem Golius übernommen. Denn dass die falsche

Deutung von Rnrsxs ausgeht, ergibt sich deutlich aus dessen Abul-

fedae Annales illuslemici v, p. 348 s. und 354, Not. y: ‚)>‘J\ recurret

haec vox paullo post‘; p. 350 s.: ‚Qualis sit non novi. Turcica videtur

esse.‘ (An osttürkisch ‚Sl äzar ,gross‘ [ZENKER] hat REISKE schwer-

lich gedacht, da er weder türkisch noch persisch näher kannte.)

,Arabica certc non est. Ex sensu et connexione locorum colligas

idem notare quod maiestas nostratibus. Reperio apud alios quoque

aetatis Abulfedaeae scriptores semibarbaros ut apud Abu Osaibam:

w...“ Njl 0., ‚JA.‘ o.‘ JSJ Äcitlslaallyäil a“; u“ >>‚ig‚ ‚J
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ÄaJ-‘ig JA-sll. Et paullo post: ‚um uJl ‚M u-ll o4 k)

yollllyäll ‚M's-j ‚serviebat maiestati Malec en-NaseriJosephi‘

[ultimi Eiubidarum]‘. (Letztere Stelle Ibn Abi Useibfa, ed. A. MÜLLER,

n, 268, wo richtig ygl.) Bei Abulfeda v, 348. 350 = Stambuler Aus-

gabe iv, 93. 94 steht der Ausdruck in dem nicht mehr von Abulfeda

selbst geschriebenen Nachtrag: zuerst wird zum Jahr 721 H. = 1321

berichtet: TÄ-l „Jl yYl jgo-ll o» a3 oli’, und

gleich darauyf steht zu Anfang des Jahres 722 = 1322: m“ J», JLFLJ.‘ w )>\l\ W v». Jiaä. Die lateinische Ueber-

setzung gibt beidemal richtiger als die Note: ‚Odor [seu caterva]

Sultanica‘. Aus beiden Stellen, wie aus Ibn Abi Useibfa ergibt sich

die einfache Deutung von jg als gut arabischen Plurals zu ‚b, also

‚S'il = domus Sultanicae (palatia imperialia) = der kaiser-

liche Hof, die Hofbeamten, Diener, Harem etc. mit inbegriffen, wie

das bei Abulfeda selbst so häufige glgäfl den Hof des

Sultans mehr local als Residenz zu Kairo bezeichnet. Von einem

‚türkischen‘ Fremdwort für Majestät ist also nirgends die Rede!

Aehnlich ist in FREYTAG unter Pl. die Bedeutung

,bursa, saccus‘ zu streichen, da in Abulfeda IV: 380 (= Stambul

III, 156) mit RE1sKE’s Codex Leidensis eben und Pl. zu

lesen ist, wozu vgl. DozY, Suppläment. I

Die REIsxE-Annnrüsche Ausgabe der Annalen des Abulfeda

war für ihre Zeit (1789—94) gewiss eine verdienstliche. Doch ist

in erster Linie zu bedauern, dass REISKE nicht mehr selbst die Aus-

gabe besorgen konnte und ADLER die Noten nach des Ersteren zahl-

reichen einzelnen Zetteln geben musste. Der von REISKE zugrunde

gelegte Codex von Leiden weist so viele kleine Lücken auf, dass

viele Stellen verderbt und ohne die vollständigere Stambuler Aus-

gabe unverständlich sind. Die Indices von ADLER sind sehr unvoll-

ständig; der Preis des seltenen Werkes ist ganz horrend gestiegen

(200-300 M.) und nicht im Verhältniss zum wahren Werth desselben,

da die Anmerkungen heute zum grössten Theil ganz veraltet und

gegenstandslos sind. Bis wir eine kritische, mit guten Indices ver-

sehene Ausgabe unter Verwerthung des von Abulfeda selbst an-
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276 KLEINE MITTHEILUNGEN.

gemerkten Codex Paris. Nr. 1508 bekommen, ist die Stambuler Aus-

gabe vom Jahre 1286 als die vollständigste und billigste jedermann

zu empfehlen. Namentlich für die Geographie von Palästina und

Syrien dürfte auch neben dem QbsL-yll 8,13 noch manches aus dem

‘E995 abfallen. Auch GUY LE STRANGE hat neben Abulfedas geogra-

phischem Werk dessen Geschichte gar nicht benützt für sein ver-

dienstliches Werk: Palestivze under the Moslims. A description of

Syria and the Holy Land from a. I). 650 to 1500. Translated from

the Werks of the mediaeval Arab Geographers. London, 1890.

Tübingen, 3. Juli 1898. C F SEYBOLIL

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Der Rigveda bei den Kathas.

Von

L. v. Schroeder.

In meiner Arbeit über ‚Die Tübinger Katha-Handschriften und

ihre Beziehung zum Täittiriya Äranyaka‘ 1 habe ich den Nachweis ge-

liefert, dass die verschiedenen, zum Theile recht umfanglichen Rcaka

der Katha-Schule neben vielen kleineren auch eine Anzahl grössere,

zusammenhängende Abschnitte enthalten, welche einem bisher noch

unbekannten Katha-Brahmana oder -Äranyaka entstammen dürften.

Unter diesen Abschnitten verdient der als Brhatpurushasükta (das

grosse Purusha-Lied) bezeichnete, ein besonderes Interesse.2 Der-

selbe zerfallt in zwei Theile, Pürvanaräyana und Uttaranaräyana

genannt; und zwar besteht, nach dem übereinstimmenden Zeugniss

der Tübinger Handschriften, des Codex STEIN und des grossen Ber-

liner Rcaka, der erste Theil aus dem zwei Mal nach einander ge-

gebenen Purusha-Liede, RV 10, 90, und einem daran sich schliessen-

den Stück, welches Täitt. Ar. 3, 12, 7 entspricht, wobei noch der

Anfangsvers von Taitt. Är. 3, 13, 1 hier als Sehlussvers hinzu kommt.

Der zweite Theil setzt sich aus folgenden Stücken zusammen: zu-

nächst Abschnitte, welche Taitt. Ar. 3, 13, 1 und 2; 10, 1, 2 und 3,

a. A.; 10, 1,13 Schluss und 10, 1, 14 Anfang entsprechen; sodann

das Hiranyagarbha-Lied; endlich Abschnitte, welche Täitt. Ar. 10,

1, 3 Schluss und 10, 1, 4 entsprechen.

1 Sitzungaber. der Wiener Akad. phiL-hist. Cl., Bd. cxxxvn, Wien 1898.

2 Cf. a. a. 0., p. 82 flg.

Wiener Zeitsehr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 19
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278 L. v. Scnnonnna.

Es befremdet zunächst, dass gegen alle Gepflogenheiten im

ersten Theile dieses Abschnittes das berühmte Purusha-Lied zwei

Mal unmittelbar nach einander gegeben wird. Indessen bei näherer

Prüfung wird der Sinn der Sache verständlich und gewinnt dieselbe

ein ganz eigenartiges Interesse. Es zeigt sich nämlich, dass nur an

erster Stelle das Purusha-Lied in der Recension des RV vorliegt,

an zweiter Stelle aber in einer andern Recension, welche von dieser

in vielen Punkten nicht unerheblich abweicht. Auch die Täitt. Ar.

3, 12, 7 und 3, 13, 1 a. A. entsprechenden Stücke gehören noch zu

diesem zweiten Purusha-Liede, das wie zur Ergänzung des ersten

neben dasselbe gestellt ist.

Nach Abschluss der RV-Recension unseres Liedes heisst es

rfaritsuägwwn ufistrqgnetsgsmfsgsrmäamfs-

am gflsrttrtqfsstttwnrslm: u || au‘ Quasi: 3mm ermi-

uremiu ll ll ‘äfi und nun beginnt die zweite Recension des Liedes,

welche ich hier in extenso mittheilen will.

1- estsrsfist Ijrtwmsetälssterwtq |

rt {fit näfasqrstmfirgww u

2- im‘! Ifää es ‘tagt Its #351 |

setquräätun) ‘täästtfrrfisfa n

3- natstmsz nfsntät Winter im: |

utaft ‘s (tat ‘ftifil fast-qm‘? fzfä ||

4- festigte? stäfsitv: utär äistnssjn: 1

rtät {fit sljntsmmtflrä ‘älfii u

5. sie} fettesten rares stfu ins; |

rt suät stattete ustsifnwtw} gt: ||

6- strgttfin steter 2st “dass?! |

Emät wenätqtat müsst {utswtsfäz n

7. ä wir’ srfäfit N ‘gut wämut: |

ü‘! 2st mit HTWi sann‘: ä ||

8- ämsrntmääar itßgä gsqtatn |

finde? Erweiterter-mute‘: ä‘ u

9. rtsustntreäs-te man"?! am} |

äzqtfe afiP; rtsttstärstmqsusza u
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Den RIGVEDA BEI nnu KATHAS. 279

10. äwgesr ‘qmm ä‘ ‘sät sfiuvtäu: I

Iris} s srfsfi äsurtsrrfirmt ärmste: ||

11- rifliifi stqg: nfuürruinsßmsr |

{in fänmWT-iü‘ sie‘ ist sie ‘der wä ||

12- FITEIILPLEI {tsunfisrä (wer: am‘: |

sie‘ ‘dem die: ‘mit 113?’ “um ||

13. “im uns) snäsäfiifu 1213i: |

sitüafän um {tmfßttslwa u

14- WiWT wreiqwifiu“ ‘Iüsmümfiwuaria |

usit ‘ifilfäuxfisirtw srrsnmt wem u

15- uatslmrwfüiflfäsiä «rau: gut: |

2st den‘ arm’: stssfigins 1111m u

16. äqrsää ‘just ustwrmferetsir‘ m: gierte |

rtaifrr vsutfrr fmiw wüfi ntnrfir grstfuäqfliqtä ||

17- Wut gfsirsiqmstr ‘ist: ufaätmfäuäuer: |

das‘ fäfqrstqnräfifii niet: n'en ‘einem fasxä ||

18- 11%‘! Etwa äatntfn steifer uwutemrq |

ä s ntäi ufsutnw ‘in Ifi HTWlKifTrT äat: ||

19- ‘astslugr: gfarsn‘ tarfsäailiwrrstuwäatfs |

der ratet fiäugdäfa was äämsltuää u

Dann heisst es ohne weitere Bemerkung {fit läwrtwmu

Diese Recension des Purusha-Liedes besteht also aus 19 oder,

wenn man, wie es wahrscheinlich ist, den letzten Vers als späteren

Zusatz ansieht, aus 18 Versen im Gegensatz zu den 16 der Recen-

sion des RV. Vers 16 und 17 finden sich im RV nicht vor (dafür in

Täitt. Ar. 3, 12, 7), und Vers 18 ist mit Vers 16, dem Schlussvers, in

der Recension des RV identisch. Den Gedanken, dass das Lied

schon mit Vers 15 schliesst und die weiteren Verse im abweichenden

Metrum nicht dazu gehören, wird man wohl schon darum abweisen

müssen, weil Vers 18, der im RV den Schluss bildet, doch von dem

Liede nicht abgerissen werden kann.

An sonstigen Abweichungen vom RV-Text bemerken wir fol-

gende:

V. 1. einsam‘ für faärü ist

19*
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280 L. v. SCHROEDER.

V. 3. i'm‘ w‘! für fitar ‘lntfä

V. 4. da‘: ‘für {man für an fäwsi sgnmn

V. arten fett-euren für äeufstissrwa

V. 8. iffi für 3%?

V. 10. ä sät nannten: für ää am.

V. 11. afiränmw für ififWl‘ {WEH und das störend

eingeschobene m

V. 13. bietet die stärkste Abweichung; im ersten Avasana finden

wir äm in‘: für W und der zweite bietet

dürftig um 11mm an qmm minü-

‘(ms

Diese Varianten sind zum Theil ganz gut und wohl zu ver-

theidigen‚ zum andern Theil allerdings wenig empfehlenswerth.

Das Katha-Brahmana oder Aranyaka, welchem die Rcaka

diesen Abschnitt entnehmen, will offenbar hier in dem Brhatpurusha-

sükta, dem ‚grossen Liede vom Purusha‘, besonders vollständig sein

und bietet daher das wichtige hierher gehörige Lied in zwei Recen-

sionen, welche ohne Rücksicht auf die vielen Wiederholungen nach

einander gegeben werden. Woher aber entnahmen die Verfasser

jenes Werkes die zweite Recension‘? Im Käthaka findet sich der

Hymnus nicht. Hatten jene Kathas am Ende eine andere, eigene

Recension des RV vor sich? Auf diese Idee könnten noch andere

Erwägungen und Thatsachen führen.

Die Rcaka der Katha-Schule enthalten eine grosse Anzahl nicht

im Kathaka vorhandener Hymnen des RV. Viele derselben bieten

genau den Text des uns bekannten RV, eine ganze Anzahl aber

zeigt auch Varianten, die nicht als Fehler betrachtet werden können,

sondern auf eine abweichende Recension deuten. Ich habe sämmt-

liche respective Hymnen des grossen Berliner Rcaka auf diesen

Punkt geprüft und doch manches Bemerkenswerthe dabei gefunden.

Auf das Vorhandensein solch einer eigenen Recension des RV

bei den Kathas schien auch jener kaschmirische Brahmane hinzu-

weisen, der sich BÜHLER gegenüber bezeichnete als ,a Rgvedi of the
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Katva (d. h. Katha) Qäkhäfil BÜHLER erwartete darum damals in

Kaschmir eine neue Redaction des RV zu finden, sah sich aber

später in seiner Hoffnung getäuscht und erklärte in seinem Report

p. 2 obige Behauptung des Kaschmir-Brahmanen für ,a mixture of

truth and error‘. Zwar fand bekanntlich BÜHLER in Kaschmir ein

vollständiges Ms des RV, in Qäradä-Charakteren mit der Aecentua-

tion der Katha-Sehule geschrieben, allein dasselbe erwies sich ihm

als ,only a Ms of the same redaction which is current in India proper,

of the Qäkalagakhä.‘ (cf. Report, p. 35). Er sagt weiter: ‚In the por-

tions, which I have compared with Prof. M. MÜLLEIVS printed text,

I have not found any readings which I should like to declare to be

real variae lectiones.‘ Indessen war hier eine Nachprüfung dringend

nothwendig. BÜHLER hatte jenes merkwürdige Ms mit der Katha-

Accentuation doch nur flüchtig in einzelnen Partien verglichen, wie

er mir selbst sagte. Als ich ihm bei unserem letzten Zusammensein

im Frühling des Jahres 1898, wenige Wochen vor seinem so tief

zu beklagenden Tode, die oben erörterte Recension des Purusha-

Liedes bei den Kathas und einiges Andere an RV-Varianten aus

den Katha-Rcaka vorlegte, erschien ihm wiederum der Gedanke

einer Katha-Recension des RV als ein ganz plausibler; er wünschte

dringend eine Nachprüfung seines Kaschmir-RV-Ms von meiner Seite

und unterstützte mich auf das Freundlichste bei meinen Bemühungen,

jenes Ms aus Indien nach Innsbruck zugesandt zu erhalten. Jenes

kaschmirischen Brahmanen gedenkend, dessen Selbstclassification er

seinerzeit für eine Mischung von Wahrheit und Irrthum erklärt hatte,

meinte er jetzt: ,Der Mann hat am Ende doch Recht gehabt. Man

sollte eben nie klüger sein wollen, als die Leute dort.‘

Natürlich hatte ich mich auch mit der Frage nach anderen

RV-Mss ähnlicher Art in Kaschmir an meinen stets hilfsbereiten

Freund, Herrn Dr. M. A. STEIN in Lahore, gewendet, und dieser

wusste mir auch in der That ein allerdings nur fragmentarisches

1 G. BÜHLER, Detailed Report of a tour in search of Sanskrit Mss made in

Kashmir, Rajputana and Central India, Bombay-London 1877, p. 2.
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282 L. v. Scnnonnnn.

RV-Ms aus Kaschmir, in Qaradä-Schrift mit der Aceentuation der

Katha-Qakhä, zu verschaffen. Bei der Prüfung dieses Ms, das ich

früher als das Bünnnifsche zugesandt erhielt, erlebte ich nun gleich

in der Hauptsache allerdings eine Enttäuschung, denn der Text

zeigte in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht die Varianten

der RV-Lieder in den Katha-Rcaka, stimmte vielmehr zu dem be-

kannten RV, während er für das Purusha-Lied keine Entscheidung

brachte, da dasselbe sich in dem fragmentarischen Ms nicht vor-

fand. In einem Liede aber fanden sich doch die Varianten des

Katha-Rcaka in überraschender Weise wieder. Es ist dies RV 1,

164. Das Rcaka liest in diesem Liede V. 9 w“? für Wai-

W-‘vt: und Ifistäg für rfiuäg; ferner V. 11 W für du}; V. 17

mfür m; V. 21 mvtfififiwi für mvtltfwfili; V. 38 ‘ahne’

ntäfä für ‘im W61; V. 48 utwTfil für ‘lWTfil; V. 51 itfifii:

für I Alle die angeführten Varianten finden sich auch in

Srn1N’s Kaschmir-RV-Ms, und man wird zugeben müssen, dass dies

eine merkwürdige Uebereinstimmung in einer Reihe zum Theile ganz

beachtenswerther Varianten des RV-Liedcs bedeutet. Das war doch

immerhin etwas.

Aber die Enttäuschung, welche das Bnnnrnüsche Kaschmir-RV-

Ms brachte, war eine grössere. Sein Text erwies sich in der That

als ganz mit dem bekannten RV übereinstimmend, wie ihn schon

BÜHLER seinerzeit nach flüchtiger Prüfung zutreffend charakterisirt

hatte. Auch das Purusha-Lied bietet nichts Anderes, als den be-

kannten Text — auch nicht eine der oben mitgetheilten Varianten.

Ebenso stimmt der Text von RV 1, 164 zu dem bekannten RV-

Text, nur V. 9 w: und V. 21 “Fififilfilfi findet sich auch

hier, und das ist nun doch gar zu wenig, nach keiner Richtung zu

einem Beweise geeignet. Die Uebereinstimmung der Varianten von

RV 1, 164 in Srnnrs Kaschmir-RV mit den Rcaka-Varianten er-

scheint unter diesen Umständen als räthselhaft. Sie muss vorläufig

unerklärt bleiben, aber sie ändert nichts an der Thatsache, dass

wir constatiren müssen: Die kaschmirische RV-Redaction ist mit

dem bekannten RV-Text identisch! Nur die Aceentuation ist eine
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DER RIGVEDA BEI DEN KArnAs. 283

besondere, und zwar die der Katha-Schule, und ausserdem sind die

Välakhilya-Lieder hier in ganz anderer Menge vertreten und weichen

wesentlich von denen des bekannten RV-Textes ab, was übrigens

auch schon Bünmaa a. a. O. p. 36 bemerkt hat.

Ueber den letzteren Punkt dürften einige weitere Mittheilungen

nicht ohne Interesse sein. Ich stütze mich bei denselben nur auf

Bünmnfs- Kaschmir-RV-Ms, da das fragmentarische Srnnfsche Ms.

diese Partien nicht bietet.

Die Khilasüktäni, wie der Abschnitt genannt ist, zerfallen in

fünf Adhyaya und erstrecken sich von fol. 176” bis fol. 188”, füllen

demnach 25 enggesehriebene Folie-Seiten. Der erste Adhyaya, wel-

cher sich über vier Folie-Seiten erstreckt, enthält nicht die bekannten

Valakhilya des RV, sondern andere Lieder; desgleichen der zweite,

welcher sich von fol. 178‘ bis 179b erstreckt. In dem letzteren findet

sich beispielsweise das Lied ‘PEWÄÜ etc., welches ich nach

dem Tübinger Rcaka-Mss in meiner oben angeführten Abhandlung

p. 40. 41 mitgetheilt habe.

Im dritten Adhyaya fol. 179b beginnt Valakhilya 1 srfit ‘III a:

W etc. Ich bemerke als Varianten zu den nun folgenden

Välakhilya-Liedern folgende:

Väl. 1, 7 a. E. so‘ aäfirrhrfs für c't süfiv; Val. 1,911

Ihr! statten‘ äirä stä stur itwnääu; cf.2,9; Val.2,5"'d‘ä

Wstwf-‘rr ‘Jim; Val. 2, 7b wenn stt ssäfuttwfs; cf. 1, 7;

Val. 2, 9“ ‘im Uta) mäiwtfäflt W dbrrfufäfitä; cf. 1, 9;

Val. 3, 1 a. E. itqt für itiu; Val. 3, 2b sifiRfiT-IT; Val. 3, 10‘ 3t-

utifi ‘tignwit w} fitm}; Val. 4, 2b ‘(wiisüsfin 4, 4b W-

fe ‘SINRJ i u; 4, 5b rt {rfa s: u; 4, 7b dem v; Val. 5, 3- fes-

ntgwz; s, 4- gwat sie; 5, 7b süfit wenn‘ ästsfsfumätsä

fvbifsfi; cf. e, s; s, sb afnfi-‘--‘u‘a"t-1tu; Val. e, 6" fit steu-

fänrrt ääsfafnmätlfi ‘was u; e, 7= wir”: er a ‘t’ arrfits {int-

‘glääwm l; Val. 7, 1‘ attätflwtüfä; 7, 5“ ‘Itfi i ltfir sie: I;

Väl. s, 2‘ Wgä"; s, 3b ‘Jifii ‘es: ll s, 5b ‘am äüfrtßrr isl-

rdmrft“ wüst?! fzf-‘t sät arftaa ein atuterfüfit: n
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284 L. v. Scnnonnnn.

Val. 9——11 fehlen. Unter den angeführten Varianten, deren

Werth ich im Uebrigen nicht kritisiren will, fallen ein paar Ver-

tauschungen von Verstheilen auf; cf. 1, 9 und 2, 9; 5, 7 und 6, 6.

Nach Beendigung von Väl. 8 geht der Text auf ein Stück

über, das Taitt. Ar. 1, 4, 8, 5 entspricht (fol. 180b unten), mit den

Versen ff w: l etc. ‘zum

‘II etc. ä‘: 211i: etc. Dann Lücke und dann wieder Verse,

die ich in den anderen Veden nicht nachweisen kann.

F01. 181b finden sich unter anderem die beiden Verse, welche

bei AUFRECHT als Paricishta zu RV 10, 103 in der Anmerkung mit-

getheilt sind. Auf fol. 182‘ schliesst Adhyaya 3.

Adhyäya 4 beginnt fol. 182‘ mit'dem Verse:

wt äfiziäütaä geh} W m: |

‘am fäudirr fiF-‘i ‘geht H} wie u

(a Auf fol. 184° endet Adhyäya 4; Adhyaya 5 auf fol. 188”, und

damit überhaupt der accentuirte Nachtrag zu der Samhitä.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit noch, dass BÜHLER im

Report p. 35 die Accentuation seines Kaschmir-RV-Ms nicht ganz

richtig beschrieben hat. Der Haken über der Silbe bezeichnet den

echten oder primären Svarita nur dann, wenn eine nicht accen-

tuirte Silbe oder gar nichts folgt, z. B. RV 10, 130, 4 WQ;

10, 130, 5 ll u. dgl. m. Folgt dagegen auf den echten

Svarita eine accentuirte Silbe, so wird derselbe regelmässig durch

eine 3 bezeichnet, welche der respectiven Silbe nachgesetzt ist, wie

das schon oben Val. 6, 7 sich zeigte. S0 heisst es weiter z. B. Väl. 7, 1

3'113’ s ailäm; RV 10,118,1 ‘ü? äfil wsfäuf; 10,120,9 ‘etwa

s fliääa‘; 10,1s0‚7 ‘(vfi s ‘t W111; 10,136,1 ‘äiwsfiii; 10,

142, 1 wswiäwtwa; dagegen fehlt die 3 bei Wal‘ in 10,

146, 1 ‘i’ E" “a? ll, wo es sich ja nicht um die Bezeich-

nung einer Svarita-Silbe handelt; sie erscheint aber in der Zweifel-

frage z. B. 10,129,5 fämfi Iftääumsifeersnfisgrift fem-

EWssI
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Doch zurück von dieser Abschweifung zu der Frage nach dem

Ursprung der RV-Recension, welche sich in den Varianten der Rcaka

und so besonders deutlich im Purusha-Liede kundgibt.

Wir dürfen es nach dem Obigen wohl als erwiesen ansehen,

dass die Kathas in Kaschmir eine RV-Samhita besassen und be-

nützten, welche mit der bekannten in allem Wesentlichen überein-

stimmte, nur in der Accentuation und in den doch weniger bedeu-

tenden Khilasuktani abwich. Woher entstammen aber die abweichend

aussehenden RV-Lieder der Rcaka? Einer anders redigirten Samm-

lung der RV-Lieder doch offenbar, das lehrt namentlich der Fall

des Purusha-Liedes, wo der Verfasser jenes Brhatpurushasükta augen-

scheinlich mit vollem Bewusstsein die abweichende Recension des

Liedes neben die in der RV-Samhitä enthaltene stellt, gewisser-

massen zum Vergleiche herausfordernd. Aber was für eine Samm-

lung oder Redaction ist das gewesen?

Der Beantwortung dieser Frage rücken wir vielleicht näher,

wenn wir zu dem zweiten Theil jenes Brhatpurushasükta, dem Utta-

ranarayana, übergehen. Dieses enthält unter Anderem das ‘vollstän-

dige Hiranyagarbha-Lied (RV 10, 121), und zwar in der Version des

Käthaka, die in diesem Werke den ersten Abschnitt von Capitel 40

bildet. Die Käthaka-Recension dieses grossartigen Hymnus hebt sich

von derjenigen des RV sehr deutlich als eine durchaus selbständige

ab und ist derjenigen der Mäitr. S. (MS 2, 13, 23) aufs Nächste ver-

wandt, ‘so dass kein Zweifel darüber bestehen kann, dass Käthaka

und Mäitr. S. hier wie so oft aus der gleichen Quelle schöpften.

Ich brauche darum nicht Kath. 40, 1 hier vollständig mitzutheilen,

sondern hebe nur die Unterschiede hervor, welche zwischen der Ver-

sion des Käthaka und derjenigen der Mäitr. S. bestehen.

Wie in der Maitr. S. so besteht auch im Kathaka das Hiranya-

garbha-Lied aus 8 Versen (gegenüber der RV-Redaction von 10 Ver-

sen), und zwar sind es dieselben Verse, nur mit einigen Varianten

und abweichender Location einiger Verse. Der Vers ä‘? ‘gffial 3 es’: etc. erscheint nämlich im Käthaka an vierter Stelle,

während er in der Mäitr. S. den fünften Vers des Hymnus bildet.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



286 L. v. SCHROEDER.

Ihm folgt als fünfter Vers ‘i ‘(ä “W mafi etc., der in

Maitr. S. an sechster Stelle steht. Der sechste Vers im Kathaka aber

ist stäit ü? W ‘lfml’ etc. —- in der Maitr. S. der vierte

Vers. Vers 1—3 und 7. 8 stehen in beiden Samhitäs an gleicher

Stelle.

In dem Verse ihr ü“ etc. liest das Käthaka W gegen-

über dem ‘liifil der Maitr. S.; in Vers 7 flväfliijäi, bietet also

das Wort Ü! wie der RV, während dasselbe in der Mäitr. S., den

Vers verbessernd, weggelassen ist. In Vers 8 liest das Käthaka

Ü?“ iäfilmäzlflfi gegenüber dem w“: W der Mäitr. S.

Dass endlich in dem Verse ü‘ {ä etc. das Kathaka mit seinem ü!

‘Elfil von dem ULU Ü? der Mäitr. S. sich abhebt, ergibt sich mit

Nothwendigkeit aus den eigenthümlichen, nur in der Mäitr. S. beob-

achteten Lautgesetzen.

Die Taitt. S. schliesst sich in der Fassung dieses Hymnus be-

kanntlich in aufiallender Weise an den Text des RV an, doch hat

derselbe auch dort 8 Verse gegenüber den 10 des RV, so dass aus

der Bemerkung {Nil in Taitt. Ar. 10, 1, 3 nicht mit Sicher-

heit gefolgert werden kann, dass der Verfasser dieses Textes die

Redaction der Katha- (respective Mäitrayaniya) Schule vor Augen

hatte (cf. meine Abhandlung ‚Die Tübinger Katha-Handschriften‘

etc., p. 87, Anm. 2). Es erscheint dies aber allerdings nicht unwahr-

scheinlich bei der unleugbaren Anlehnung der respectiven Partien

des Taitt. Ar. an die Katha-Schule, welche ich nachgewiesen habe.

So viel ist klar, dass die Redaction des Hiranyagarbha-Liedes

im Käthaka und in der Mäitr. S. auf eine gemeinsame Quelle zurück-

geht, welche die in den Samhitas der Caraka-Schulen enthaltenen,

vielfach eigenthümlich gestalteten RV-Lieder umfasste. Diese Quelle

führt weiter zurück zu jener Redaction der RV-Lieder und Sprüche,

die den Schulen des schwarzen Yajus überhaupt, noch weiter zu

derjenigen, welche allen Yajus-Schulen zum Ausgangspunkt dient

(das ‚X‘ und ‚W‘ von OLDENBERG, cf. dessen Hymnen des Rigveda,

Bd. I,_ p. 301. 302). Liegt es nun nicht sehr nahe zu vermuthen,

dass auch die oben mitgetheilte besondere Recension des Purusha-
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DER RIGVEDA BEI DEN KArnAs. 287

Liedes im ersten Theile des Brhatpurushasükta derselben Quelle ent-

stammt wie die besondere Recension des Hiranyagarbha-Liedes im

zweiten Theile desselben Abschnittes? und weiter, dass überhaupt

die Varianten der RV-Lieder in den Rcaka der Katha-Schule im

letzten Grunde auf dieselbe Quelle zurückgehen? Der Charakter

dieser Varianten im Allgemeinen, wie speciell derjenigen unseres

Purusha-Liedes dürfte mit einer solchen Annahme sehr wohl ver-

einbar sein. Sie stehen, wie mich dünkt, auf derselben Höhe, wie

überhaupt die Varianten der RV-Lieder in den Texten des schwarzen

Yajus, in deren Schätzung ich im Allgemeinen die Anschauungen

Onnnnnnnes‘ theile, wenn ich auch vielleicht im Einzelnen finde,

dass er den Lesarten des Yajurveda zu geringe Bedeutung beimisst.

Welchen Charakter jene Urquelle für die im Yajurveda und

speciell in den Büchern der Kathas enthaltenen RV-Lieder und Verse

trug, ob es sich dabei um eine geordnete Sammlung handeln dürfte,

oder mehr um blos fluctuirendes Material u. dgl. m., das zu entschei-

den liegt ausserhalb des Rahmens dieser Abhandlung. Mir kommt es

hier nur darauf an, den in den Rcaka der Katha-Schule accentuirt

überlieferten, zum Theil in Stücken eines alten Katha-Brahmana oder

Äranyaka enthaltenen, im Käthaka selbst aber nicht vorhandenen

RV-Liedern die ihnen zukommende Stellung anzuweisen. Ich meine,

dass es nothwendig wäre, nunmehr alle Varianten dieser accentuirten

RV-Lieder, die unter allen Umständen einer älteren Quelle ent-

stammen, durch Vergleichung zu eruiren und zusammen zu stellen,

wobei die Tübinger Mss den verhältnissmässig reichsten Ertrag liefern

dürften. Ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass eine solche

Zusammenstellung zu der Text-Kritik des RV etwas Erhebliches bei-

zutragen vermochte, aber auch die Textgeschichte ist von Interesse,

wenigstens wenn es sich um so hervorragende Texte wie die Lieder

des RV handelt.

Was sollen wir nun aber von jenem ‚Rgvedi of theKatva (d. i.

Katha) Cäkhä‘ denken, den Bünnnn doch mit eigenen Augen ge-

1 Vgl. seine Hymnen des Rigveda, Bd. I, p. 290—320.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



288 L. v. Sennonnnn.‘ DER RIGVEDA BEI DEN KArnAs.

sehen? Worauf gründete sich wohl die Bezeichnung, welche er selbst

sich gab und bei der er auch blieb, als ihm BÜHLER einen zweifelnden

Einwand machte? Nun, vielleicht liegt die Antwort auf diese Frage

ziemlich nahe. Wir wissen ja, dass der RV bei den Kathas studirt

wurde, und zwar unter Beobachtung der besonderen Accentuation

dieser Schule; das beweisen auch jedem Zweifler die kaschmirischen

RV-Mss von BÜHLER und STEIN. Wurde aber der RV-Text — wenn

auch im Uebrigen ohne Abweichungen von der bekannten Qäkala-

gäkhä — unter Beobachtung der Katha-Accentuation recitirt, so muss

das ganz anders geklungen haben, als die Recitation des RV mit

der in Indien sonst bei ihr üblich gewordenen Accentuirung, wie

uns solche durch HAUGS Schilderungen vorgeführt ist. Ein Brahmane,

dem das Studium und die Recitation des RV mit der Katha-Accen-

tuation oblag, konnte sich sehr wohl einen Katha-Rgvedi nennen,

zum Unterschied von all den anderen RV-Kennern, welche diesen

Text mit der gewöhnlichen Aecentuation studirten und recitirten.

Diese einfache Erklärung scheint mir weit näher liegend, als eine

andere, auf die man sonst auch verfallen könnte: dass es sich nämlich

um einen Mann handelte, der die im Kathaka und in den Katha-

Rcaka enthaltenen RV-Lieder mit den bei ihnen sich vorfindenden

Varianten und sonstigen Besonderheiten recitirte. Auf keinen Fall

wird durch diesen Katha-Rgvedi an unseren oben gewonnenen Resul-

taten etwas geändert.
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Ueber das oa zum

Ein Beitrag zur Phonetik der tibetischen Sprache.

Von

Berthold Laufer.

1. Va zur, d. h. eckiges va, oder auch 12a ctufi ,kleines va‘

genannt, jene Bezeichnung in Anlehnung an seine Dreiecksgestalt,

diese im Gegensatz zu dem grossen, die gewöhnliche Buchstaben-

länge um das doppelte überschreitende w gegeben, ist ein nur äusserst

selten gebrauchtes, secundäres Zeichen der tibetischen Schrift, welches,

ohne graphische Selbständigkeit, anlautenden Consonanten nur unter-

geschrieben zu werden pflegt. Seine paläographische Geschichte ist

höchst einfach: schon in der ältesten Brahmi begegnen wir diesem o

in fertiger Ausbildung (um 250—15O V. Chixl), also damals schon in

einer Form, wie sie sich etwa 800 Jahre später in Tibets ,Gletscher-

land‘ findet. Die späteren Formen der Brahmi, die BÜHLER von

etwa Christi Geburt bis 350 n. Chr. datirt, kennen bereits die Unter-

setzung des v, nur mit dem Unterschiede von der tibetischen Schrei-

bung, dass hier die Spitze des gleichschenkligen oder vielleicht auch

gleichseitigen Dreiecks in der Basis des Grundbuchstabens ruht bei

horizontaler Lage seiner Grundlinie. Aber auch die tibetische Form,

bei welcher der Scheitelpunkt des Triangels nach links gerichtet

und seine Basis vertical steht, daher wenn der überstehende Mutter-

buchstabe, ma yig, wie der Tibeter sagt, in einen Schwanz ausläuft,

als Verlängerung desselben erscheint, auch diese Form muss bereits

1 G. BÜHLEB, Siebzehn Tafeln zur indischen Paläographie, Taf. n, Z. 36, III,

Z. 34, 43.
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290 BERTHOLD LAUFEB.

auf indischem Boden bestanden haben, wie z. B. ein jva der süd-

lichen Alphabete1 deutlich zeigt, das der tibetischen Schrift in eben

dieser Gestalt ebenso gut als jenen angehören könnte. Die nördlichen

indischen Alphabete’ weisen eine mit der Brähmi wesentlich überein-

stimmende Form des v auf, die höchstens hier und da, wie z. B. im

Bower Ms., durch leichte Rundung der Schenkel nuancirt wird.

Richten wir nun unseren Blick auf die tibetischen Alphabete, so

leuchtet hier aus der Fülle der Erscheinungen stets ein Grundtypus

hervor, dessen Variation meist nur darin besteht, dass seine Linien

bald eckig, bald kreisförmig gestaltet sind. Das untergeschriebene

va zur ist also thatsächlich das selbständig gebrauchte indische v

und hat in seiner langen Geschichte keine wesentlich andere Form

angenommen als es schon in den Schriftgattungen besass, denen es

ursprünglich entlehnt wurde, den semitischen, wie schon ein kurzer

Blick auf Eurmefs Tafel der syrischen Schrift in Nönnnxrfs kurz-

gefasster syrischer Grammatik lehrt.

Doch auch als selbständiges Zeichen findet sich unter den ti-

betischen Charakteren das indische v, allein zunächst nur zum Aus-

druck eines b-Lautes, eine Erscheinung, die in Zusammenhang zu

bringen ist theils mit der im 7. Jahrhundert bereits in Indien vor-

handenen Verwechslung des b und v in Sprache und Schrift,“ theils

mit dem im Tibetischen schon früh unter gewissen Bedingungen ein-

getretenen Wandel von b zu v; vermag doch die Annahme früherer

Forscher, dass tib. b aus Devanägari E entstanden, in keiner Weise

einzuleuchten. Das b geht vielmehr offenbar auf ‘q zurück: das be-

weisen in erster Linie die Inschriften von Gayä und Allahabäd,

auf deren enge graphische Verwandtschaft mit dem gewöhnlichen

tibetischen Alphabete CBOMA und SCHMIDT4 unabhängig von einander

1 Biiram, Tat‘. vn, Z. 42.

2 BÜnm-zn, Tati iv—-vI.

8 BÜHLER, Indische Paläographie, p. 55, Nr. 23.

4 A. CSOMA, Grammar of the Tibetem language, p. 204, SCHMIDT, Ueber den

Ursprung der tibetischen Schrift, Memoires de PAead. de St Petersbourg, 6e sein,

tome I, 1832, p. 45 u. d. beigefügte Tafel.
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UEBER DAS VA zun. 291

aufmerksam gemacht haben; diese stellen b durch ein v in Dreiecks-

form dar und gaben, wenn sie oder ähnliche Schriftmuster dem nach

Indien entsandten Schöpfer1 des tibetischen Alphabetes wirklich als

Vorlage gedient haben, somit den Anstoss nach dieser Richtung hin.

Jeder Zweifel muss vollends schwinden, wenn wir die verschiedenen

Arten der Cursivschriften betrachten. In der von ihren langgezogenen

Verticalstrichen den Namen Tsngs-rin führenden Schrift hat das b

fast elliptische Gestalt” in der entsprechenden Ts‘ngs-t'un, die sich

von jener nur durch kürzere Verticalstriche mit einer der der Ho-

rizontallinien fast gleichen Länge unterscheidet, ist es kreisförmig

gedrungen, nicht minder so in der Tshtgs-ma und „Kyng-yig, d. h.

wörtlich ‚laufende‘, also Currentschrift." Wenn in der oBrn-tskt4

(C. DAS schreibt irrthümlich -ts‘ag) das b in der Gestalt eines auf

der Spitze stehenden Parallelogramms erscheint, so hat es sich hier

nur unter einer dem eckigen Charakter jener Cursive stilgemässen

Maske verlarvt. Ja, in der sogenannten An- (verkürzt aus Sanskr. Anita)

1 Ueber die Geschichte der Schrifteinführung in Tibet berichten die histori-

schen Annalen des r Gyal rabs gsal bai me Ion ‚der das Königsgeschlecht aufhellende

Spiegel‘, vgl. SCHLAGINTWEIT, Die Könige von Tibet, p. 839, dessen Version freilich

sehr stark verkürzt ist; besser ist die von Sonmnr, Sanang Setsen, p. 326 aus dem

Bodhimör, einer kalmükischen Uebersetzung jenes Werkes, mitgetheilte. Ein guter

Textabdruck des Originals liegt jetzt vor in: Situi sum rtage, Tibetan grammar, with

a commentary by Sitzt-Lama Yan-chan-dorje, Darjeeling 1895, und zwar in dem b La

ma Svea rab rgya mts‘oa mdzad pai lhau t‘abs bzvugs so betitelten Appendix. Hier

heisst es von T'on m1‘ sambhota: ldri tc'a Zhai yi ge wa-rtu-la klui yi ge thun grub

tafan ma bod kyi yi ge la bkod. Der Titel vartula ‚rund‘ oder tibetisirt vartu kommt

demnach nur der Nagari zu und nicht der von CHANDBA DAs (JASB 1888, 41 u.

pl. I) fälschlich so bezeichneten Gattung. Vgl. ferner SCHMIDT, Forschungen im Ge-

biete der älteren religiösen, polit. und liter. Bildungsgeschichte der Völker Mittelasiene,

Pet. 1824, p. 219 fli, seine unten angeführte Arbeit über den Ursprung der tibetischen

Schrift; KÖPPEN, Die lamaiache Hierarchie und Kirche, p. 56; JRAS xI 1879, p. LxvII

(annual report); LErsIUs in Abh. Berl. Akad. 1861, S. 475; CHANDRA DAS, Indian

Pandits in the land qf anow, Calc. 1893, S. 46, 47.

9 CHANIDBA DAS, ‚The sacred and ornamental characters of Tibet‘, JASBeng.,

Bd. 57, 1888, p. 41-48, pl. n.

” Ibidi, pl. III.

4 Ibid.‚ pl. III und Tafeln zu Csonis Grammatik, p. 36.
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292 BERTHOLD LAUFER.

yig, einer Art Geheimschrift, fallen b und v in ein und dasselbe

Bildl zusammen, und wenn wir gar die Form sehen, welche die

m K‘ot-„gro-da_q-yi_q,2 d. h. die Schrift der Däkinfs, für b angenommen

hat, so bedarf es keines weiteren Beweises mehr, um die Entstehung

des tibetischen b aus indischem v als gesichertes Ergebniss gelten

zu lassen, das nur deshalb bisher nicht gefunden, weil niemand die

Mühe auf sich genommen, der Bildungsgeschichte der tibetischen

Schriften nachzugehen. Das tibetische b hat also denselben Aus-

gangspunkt genommen wie das va zur, welches daher auch mit

diesem, und nicht, wie bisher geschehen, mit tib. w zusammengestellt

werden muss. Daher begreifen sich auch leicht Fehler der Hand-

schriften wie S120 lbo (oder gar wo) bo lod statt vO lvos bo lod (Um-

schrift des mongolischen Namens Ulus-bolod: SCHMIDT, Sanang Setsen,

S. 182) bei gJigls-med-nam-mläa, s. Horn, Geschichte des Buddhismus

in der Mongolei, Bd. I, S. 33, Z. 2 und 11 und S. 288. Sonderbar

genug, dass der alte, von neueren Gelehrten leider ganz vernach-

lässigte Scnnörnn in seinem dem Dictionary of the Bhotanta o1‘ Bou-

tan language, Serampore 1826 vorgedruckten grammatischen Abriss

bereits das Richtige getroffen hat, wenn er S. 15 sagt: ,The letter b

in the form of a triangle is also placed at the foot of letters; it has

the sound of w.‘ Es freut mich, diesen ohne Grund der Vergessen-

heit anheimgefallenen Autor hierdurch wieder zu Ehren bringen zu

können. Dass uns diese Erscheinung die Mittel und die Berechti-

gung zu phonetischen Rückschlüssen verleiht, liegt auf der Hand.

Bleiben wir bei der zuletzt genannten, einer der merkwürdigsten

Schriftarten der Tibeter stehen, so wird dieselbe zur Aufklärung

einer ferneren graphischen Erscheinung beitragen helfen. Sie gibt

nämlich das schon eingangs gestreifte selbständige eigentliche w durch

Züge wieder, die unverkennbar dem w des gemeinen Alphabets ent-

sprechen. Um eine Erklärung dieses auf den ersten Blick höchst

sonderbar anmuthenden Zeichens haben sich unsere Grammatiker

1 Ibid.‚ pl. Iv.

2 Ibid.‚ pl. v1.
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UEBER DAS VA znn. 293

gar nicht gekümmert; man hat, da man jeden Charakter auf den

entsprechenden der Nagari zurückführen zu müssen glaubte, jenes

w einfach in Bausch und Bogen dem s‘ zur Seite gestellt; die Mög-

lichkeit einer solchen Entstehung hat man freilich nicht in Erwägung

gezogen, und es braucht nicht erst ausgesprochen zu werden, dass

sie gänzlich ausgeschlossen bleiben muss, ganz abgesehen von all-

gemeinen graphischen Principien schon aus dem Grunde, weil, wie

eben nachgewiesen, dem 3 das tibetische b entspricht. Wie ist nun

jenes Gebilde zu erklären? ‘Wir erkennen sofort, dass es aus zwei

Theilen zusammengesetzt ist, ferner dass der untere Bestandtheil

nichts anderes als ein v ist, in der Dakini-Schrift dem va. zur völlig

entsprechend und in dem gewöhnlichen w dem tib. b, d. h. also eben-

falls v. Doch was ist mit der oberen Partie anzufangen? Diese

commentirt uns eine Erscheinung der Lända-Schrift, deren tibetische

Darstellung in CsoMA’s Tafeln, p. 38 und in der erwähnten Ab-

handlung von CHANDRA DAS, pl. VIII und 1x zu finden ist. Beide

geben übereinstimmend unter den Doppelconsonanten die Verbin-

dungen k + w, Ich + w, p + w, ph + w in sehr eigenthümlicher und

überraschender Weise wieder.

Erklärt sind, soviel ich weiss, diese Bildungen bisher noch

nicht. Da die Dreiecksform im Indischen wie Tibetischen Aequiva-

lent für v ist, so kann das doppelte Dreieck nichts anderes als solch

ein doppel gesetztes v sein. Dieser Vorgang bildet ein interessantes

Analogon zum lateinischen v im Verhältniss zu w. Die Dopplung

spiegelt sich ebenfalls in den beiden anderen aus Halbkreiscn und

Parallelogrammen bestehenden Zeichen wieder, die einfach Varianten

des ersteren sind. Dieses Doppel-v ist aber nun keineswegs eine ti-

betische Erfindung, auch nicht erst in der Ldnda-Schrift entstanden,

sondern in der alten indischen Brähmi bereits vorhanden: BÜHLER,

op. cit., Taf. III zu 34, hat hier für va dasselbe Zeichen. Und dieses

Schriftbild ist deutlich genug Ausgangspunkt und Grundlage des

tibetischen w geworden; wie dessen untere Hälfte ein v vertritt,

ebenso die obere, deren Züge in der Regel etwas steif und eckig

skizziert werden, indem man ferner vom v —- b den oberen horizon-

Wiener Zeitschr. t‘. d. Kunde d. Morgen}. XII. Bd. 20
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294 BERTHOLD LAurnR.

talen Verbindungsstrich auslässt, was wohl entweder gewissen ästhe-

tischen Gründen seinen Ursprung zu verdanken hat, oder aber in

einer Anähnlichung des oberen Theiles an die Form des tibetischen l,

also in einer Art naiver Spielerei, zu suchen ist, sodass z. B.

Sonnörnn, S. 11 das Zeichen für w aus lp, lb hergeleitet hat und in

Handschriften wie Holzdrucken sehr häufig lb statt w erscheint.

Schrift und Druck haben die Eigenart des Zwillingszeichens bis

heute conservirt, indem sie ihm die doppelte Länge aller übrigen

Buchstaben zuerkennen. Falls sich in den späteren indischen Al-

phabeten ein solches Doppel-v noch nicht gefunden, so ist es keines-

Wegs ausgeschlossen, ja vielmehr durch sein Vorhandensein in Tibet

höchst wahrscheinlich, wenn nicht gar nothwendig, dass sich missing

links in den nördlichen Schriftsystemen Indiens noch werden nach-

weisen lassen. Das w der Cursivschriften schliesst sich eng an das

obige Halbkreis-w in der Verbindung pw an, oder richtiger wird

anzunehmen sein, dass letzteres aus ersterem sich entwickelt hat.

Da diese Typen sich alle stark unter einander gleichen und dieselbe

Art der Zusammensetzung zeigen, so begnüge ich mich, auf das w

der Tsmgs-tä/‚it und das der Taugs-ma, besonders aber auf das der

dBu-med1 hinzuweisen und auch an die entsprechenden Charaktere

der oBam-g/ig;2 zu erinnern. Eine auffallende, jedenfalls aber nicht

unrichtige Variante verzeichnet GEORGI, ‚Alphabetum Tangutanum

sive Tibetanum‘ (ed. AMADUTIUS) auf der Tafel zu p. 106, wo die

Untereinandersetzung zweier v deutlich in die Augen fallt und den

oben erbrachten Nachweis willkommen bestätigt. Zu der Dopplung

des v vergleiche auch A. WEBER, ,Ueber ein zum weissen Yajus ge-

höriges phonetisches Compendium, das pratigjfidsütra‘, Abh. Berl.

Akad. 1872, S. 83, g 17.

2. Nach diesen graphischen Bemerkungen, die manche Punkte

der folgenden Untersuchung nicht unwesentlich stützen werden, gehe

ich nunmehr zur phonetischen Betrachtung des oa zur über, von

1 Csonßs Tafeln, p. 4, Z. 20.

' 1bid., p. 31, z. 3.
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UEBER DAS VA ZUR. 295

dem man wohl mit Recht sagen könnte, dass, von der Parteien Gunst

und Hass verwirrt, sein Charakterbild in der Geschichte der For-

schung schwankt. Und auf diese müssen wir daher zunächst ein-

gehen. Zum ersten Male geschieht des va zur Erwähnung in dem

bekannten Werke des Pater GEORGI, ,Alphabetum Tangutanum sive

Tibetanum‘, das ich nach der zweiten von AMADUTIUS, Rom 1773,

besorgten Ausgabe citire. Hier heisst es auf S. 59 wörtlich: ‚Figuram

triangularem, quam ad conficiendam p‘v= ph, seu f, et sv=zc

adhibent‚ aliis etiam consonantibus Tibetani Amanuenses substernere

solent, praecipue vero in characteribus magicis. Sed quum non satis

nobis compertum sit, qua ratione id faciant, hoc unum saltem mone-

mus, exceptis locis iis, in quibus necessario requiritur ad supplendas

deficientes f et x, in ceteris plerumque sapere superstitionem; ideoque

in sacro illo nomine ya-tovqer1 Itha, seu Tantalorum reperitur tha cum

triangulo scripto, sicque in aliis vocibus eiusdem naturae‘. Von der

phonetischen Geltung des Zeichens v bemerkt also Georgi nichts;

die Darstellung von f, das dem Tibetischen fehlt, durch die Verbin-

dung p‘ + v, und die von m durch s + v beruht ausschliesslich auf

der Erfindung der katholischen Missionare, die jener Charaktere zur

Fixirung einiger christlicher Bezeichnungen und anderer Fremd-

wörter bedurften. So schrieben sie z. B., wie p. 51 zeigt, Ifon-de-

p‘vi-c'e = Pontefice oder machten sich, sonderbar genug, eine Privat-

transcription des Wortes ‚Perser‘ in der Gestalt P‘v (= F)ar-zi zu-

recht, ein Ausdruck, der dem Tibeter selbst völlig unbekannt ist;

derselbe nennt vielmehr Persien nicht anders als Ta-zig, das in ety-

mologischer Anlehnung an die tibetischen Wörter stag ‚Tiger‘ und

gzig ‚Leopard‘ auch in der Orthographie sTag-gzig erscheint.2 Vgl.

1 So schreibt er irrthümlich für yi dvags.

5' Der Vorgang ist derselbe, wenn die Bezeichnungen für Engländer, Euro-

päer pW-lifl, gfa-rafi, zfeJrafi, die sämmtlich Transcriptionen des Wortes Franks,

Feringi (Feringhi bezeichnet Ronno S. 232 auch als tibetischen Ausdruck) sind, nach-

träglich zu p‘yi glifl (‚auswärtiges Land‘) tibetisirt und auch so geschrieben werden

(vgl. Dnseonms, Dictizmnaire tibätain-lat.-_f'rang., S. 222, der ebenso wie JÄscnxn die

täuschende Maske der Schrift für das echte und ursprüngliche hält). Aber p‘a-ra1—z

wäre niemals zu einem Volksausdruck für ‚Syphilis‘ geworden (s. bes. Rmsu, Wee-

20*
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296 BERTHOLD LAUFER.

SCHIEFNER, Eine tibetische Lebensbeschreibung Qdkyamitniis, p. 98,

wobei, da dieser es unterlassen, noch darauf hinzuweisen ist, dass

der tibetische Name dem ostiranischen Stamme der Tadschiken ent-

lehnt ist.1 Das auf p. 53 gegebene Beispiel sva-sdi-si-dham = Xa-

thi-si-than, Sanctus Xaca gehört zu den vielen bewussten und unbe-

wussten Mystificationen des phantasiebegabten Georgi, der wohl ge-

glaubt haben muss, dass s + v = a: eine tibetische Lautverbindung

sei; sein aus dem wirklich dastehenden svasdi oder svasti (Sanskr.

,Heil‘) herausgekünsteltes Xaca ist nichts anderes als Buddha/s Be-

zeichnung als Qäkya, was die Tibeter nicht selten zu Qakya, Qaka

oder gar Qalt verderben, und das Wort, das er mit ‚heilig‘ übersetzt,

sidharh, ist das indische siddha von l/sidh. Die Formel mag einer

tantristischen Dhärani entlehnt sein.

Dass in diesen Literaturerzeugnissen das untergeschriebene v

einen breiten Raum einnimmt, infolge Nachbetens unverstandener

Sanskritwortfetzen, meint Georgi, wenn er sein Vorkommen unter

den magischen Charakteren betont oder ihm gar einen Geruch nach

Aberglauben unterschiebt. Von dem berührten Worte yi-dvags wird

noch die Rede sein. In diese Kategorie christlicher Terminologie

gehört offenbar auch das von SCHRÖTER, S. 22 angeführte k'v0-c'e

aus ital. cruce (der Verfasser des Wörterbuches war ein italienischer

Missionär von unbekanntem Namen); der Grund, weshalb er k'vo-c'e

und nicht k‘ro-c‘e geschrieben, mag darin zu suchen sein, dass er

die Cerebralisirung des k‘r zu ‚t‘, die sonst unvermeidlich eingetreten

wäre, und eine dadurch erfolgte Entstellung des Wortes habe ver-

hindern wollen; JÄsonxE (Dict. 18a) polemisirt gegen diese Bildung,

die er freilich k‘ro-c'e schreibt und schlägt an deren Stelle brkyan

tern Tibet, S. 156), wenn es nicht Fremdwort gewesen, als solches empfunden und

von dem einen bestimmten Volke gesagt worden wäre, mit welchem die West-Tibeter

in enge Berührung kamen, den Engländern. Die Tibeter haben hier dasselbe Ver-

fahren beobachtet wie die meisten Völker Europas, welche die Krankheit nach

einem ihrer Nachbarstaaten benannten, so in Italien scabies hispanica, in Frank-

reich morbus Neapolitanus oder morbilli italici und die Italiener zur Revanche

dafür sehr volltönend mit morbus Franciae sive francicus sive gallicus.

1 S. FRIEDRICH MÜLLER, Allgemeine Ethnographie, S. 463.
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UEBER DAS VA ZUR. 297

ein (eig. ein Folter- und Hinrichtungsinstrument) vor, eine Bezeich-

nung, die DESGODINS (Dict. 42 b) wiederum mit Entschiedenheit als

ungeeignet zurückweist, in deren Rang er vielmehr das Wort rgya-

gram eingesetzt wissen will.

Bemerkt GEORGI über das eigentliche Wesen des Zeichens noch

nichts, so finden wir eine erste Erklärung bei dem Begründer der

tibetischen Philologie, ALEXANDER CSOMA. A grammar of the Tibetan

language, Calcutta 1834, ä 13, Note führt er im Anschluss an die

vorher behandelten untergeschriebenen y, r und l folgendes aus:

‚In Tibetan words v has no sound, but it is used only for distinc-

tion’s sake; as in ts'a hot; ts‘va salt; rtsa root, vein; rts-va grass,

herb.‘ Ebenso schreibt SCHMIDT, der Copist CsoMA’s, nach in seiner

Grammatik der tibetischen Sprache, Petersb. 1839, ä 12. FoUoAUx,

der, obwohl er sich auch den bahnbrechenden Forschungen Csomxs,

wie das ja nicht anders möglich war, eng angeschlossen hat, immer-

hin ein selbständiger Denker geblieben ist und in seiner Grammaire

de la langue tibetaine, Paris 1858, das bisher brauchbarste Buch

auf diesem Gebiet geschaffen hat, weiss über das va zur nichts

neues zu sagen und liefert mit den Worten: ,Le signe o, place

sous certaines lettres, n’a aucun son, et ne sert qu’a distinguer la

signification de deux mots semblables‘ nur eine Uebersetzung des

Csomßschen Passus; auch sein Vorrath an Beispielen ist nicht um-

fangreicher. Genau auf demselben Standpunkt steht gleichfalls Th. N.

LEWIN, A manual of T ibetan language being a guide to the collo-

quial speech of Tibet, Calcutta 1879, p. x. Auch R. LEPSIUS, der

zwar die bisher genannten, dank seiner grossen linguistischen Be-

gabung an Einsicht in Bau und Entwicklung des Tibetischen weit

übertraf, muss jenen in diesem Punkte historisch angereiht werden,

wobei man einen leisen Tadel kaum unterdrücken kann, da er nach

den inzwischen vorausgegangenen Arbeiten SoIIIErNERs, von denen

sogleich die Rede sein wird, tiefer in den Gegenstand hätte eindrin-

gen können. In seiner Abhandlung ,Ueber chinesische und tibetische

Lautverhältnisse und über die Umschrift jener Sprachen‘, Abhandl.

d. Berl. Akad. 1860, S. 486, rechnet er zunächst w 1nit y, r und b
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298 Bnnrnonn LAUFER.

zu den untergeschriebenen Buchstaben, also zu derselben Klasse und

fährt dann fort: ,w‘, worunter er nunmehr das angefügte v versteht,

‚wird allgemein als völlig stummer Consonant angesehen, der sogar

in der Regel nicht mehr geschrieben wird, sondern nur in älteren

Schriften vorkommt‘. Der letztere Gedanke ist neu; da aber LEPSIUS

schwerlich handschriftliche Studien auf diesem Felde gemacht haben

wird, so ist nur anzunehmen, dass ihm JÄscnxE, mit welchem er be-

kanntlich in Fragen tibetischer Phonetik correspondirt hat, diese oder

ähnlich lautende Mittheilungen gemacht hat; in Jirscnxifs Schriften

finde ich jedoch eine derartige Behauptung nirgends und halte auch

nach meinen eigenen Beobachtungen in zahlreichen Handschriften

und Druckwerken älterer und neuerer Zeit dafür, dass dieselbe

völlig grundlos ist. Wie dem auch sein mag, Lnrsrus’ Anschauung

in diesem Punkte ist keineswegs geklärt gewesen; ja, sein oben ge-

gebenes Citat enthält einen directen Widerspruch, zu dem, was er

zwei Seiten vorher (S. 484) geäussert, dass nämlich untergeschrie-

benes w wie y, r, l sich ebenso zu dem stets unmittelbar folgenden

Vocal verhalten, wie y und w im Chinesischen, die er als vorschla-

gende Vocalsteigenmgen auffasst, d. h. also mit anderen Worten,

LEPSIUS gibt zu, dass dieses w eine phonetische Geltung hat, was

als in Uebereinstimmung mit seinen Ansichten über die Bedeutung

der Präfixe u. s. w. gar nicht Wunder nehmen kann. Und wenn uns

JÄscnxE‘ ausserdem berichtet, dass er das va zur für ein wirkliches w

gehalten habe, so glauben wir mit Recht schliessen zu dürfen, dass

sich sein Herz in einem Zwiespalt befunden, schwankend zwischen

zwei Theorien, ohne den Versuch zu machen, sich nur für eine zu

entscheiden oder beide mit einander versöhnend zu verbinden. Die

zweite Seele, die Lnrsms in der Brust trug, führt uns hinüber zu

den Ansichten einer, was speeiell die in Rede stehende Frage an-

belangt, sozusagen neuen Schule, wenigstens einer der vorhergehen-

den diametral entgegenstehenden Richtung, die durch die Namen

Scmnrnnn und JÄscnxn gekennzeichnet wird. Der Satz der alten

‘ ‚Ueber die Phonetik der tibetischen Sprache.‘ Monatabericlue d. Berl. Acad.

1868, S. 162.
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Schule lautete einfach formulirt: ,Va zur ist ein graphisches Unterschei-

dungszeichen homophoner Wörter‘. Dagegen wendet sich Sonmrnnn

in seiner Abhandlung, ,Ueber die stummen Buchstaben‘, dem ersten

Abschnitt seiner bedeutungsvollen ‚Tibetischen Studien‘1 mit den

klaren Worten: Bei groa scheint das angehängte w nicht blosses

Unterscheidungszeichen zu sein, da eine Nebenform gru vorhanden

ist. Weiter unten führt er noch rva ‚Horn, Flügel‘ mit der Neben-

form ru auf und meint, es sei überhaupt nicht unwahrscheinlich,

dass das unterständige w im Tibetischen bei manchen Wörtern erst

in späterer Zeit als Unterscheidungszeichen aufgekommen ist. Der

grosse Fortschritt, den Sonrnrunn gemacht hat, liegt darin, dass er

neues Material beigebracht und zu einer richtigen Beobachtung ver-

werthet hat. Leider ist er an diesem Punkte stehen geblieben und

nicht in die Frage eingedrungen, was denn eigentlich das va zur sei.

Viel weiter gelangte auch nicht JÄscnKE, wiewohl er in seinen ver-

schiedenen Werken zahlreiche Einzelbeiträge zur Aufklärung der

Sache zusammengebracht hat, die, weil im Folgenden benutzt und

genau citirt, in diesem historischen Ueberblick nicht näher aufgeführt

zu werden brauchen; eigenthümlich bleibt es, dass JÄscnxn an keiner

Stelle seine Ansicht genau und präcis formulirt hat, so dass nichts

anderes übrig bleibt, als dieselbe aus den einzelnen Angaben zu re-

construiren. Wenn es in seiner Tibetan grammar, 2. ed., prepared

by H. WENZEL, Lond. 1883, S. 8 (ä 7, 5) heisst: ‚In words originally

Tibetan, the figure o now exists merely as an orthographical

mark, to distinguish homonyms in writing‘, so scheint dieser CSOMA

nachgesprochene Satz an den übrigen Resultaten des Verfassers ge-

messen in dieser strengen Form unberechtigt und führt daher wohl

eher auf WENZEL, der mit zäher Halsstarrigkeit an veralteten Ueber-

lieferungen festklebte,’ denn auf JÄSCHKE zurück.

1 Melanges asialiques um du Bulletin bist-phil. de FAcad. de S‘ Pätersbourg.

Tome I, S. 343.

2 Vgl. besonders seine Schrift ‚Suhrllekha‘, Leipz. 1886, S. 6, wo sein Groll

gegen ‚so wenig bekannte Sprachen, wie das Lepcha u. s. w., deren Verwandtschaft

mit dem Tibetischen gar nicht feststeht‘, höchst komisch wirkt.
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300 BERTHOLD LAUFER.

3. Prüfen wir nunmehr die Argumente der ‚alten Schule‘, ob

und inwieweit ihre Annahme berechtigt ist, dass das v subseriptum

nur dazu diene, gleichlautende Wörter zu unterscheiden. Einen Fall

der Anwendung des v müssen wir von vornherein gesondert be

trachten. CsoMA sagt nämlich (l. c.): ‚In yi-dvags the v is added to

show that the d is a radical letter, not a prefix, and to be sounded

accordingly. Buth this v in these and other similar words is not

always inserted: many leave is out, the context showing the proper

meaning of the Word.‘ Ebenso SCHMIDT und FOUGAUX, welcher La-

dvags, das Land Ladäkh, zu derselben Kategorie rechnet. Als drittes

im Bunde ist noch ri-dvags ‚Wild, Gazelle‘ (= S. mrga) hinzuzu-

fügen und als viertes bla-dvags, ein terminus technicus der Gram-

matik. Diese Wörter haben sämmtlich in ihrem zweiten Bestand-

theil die Silbe dvags, von der wir, wenigstens was zunächst yi-dvags

betrifft, wissen, dass sie auf btags, einer Verbalableitung von odogs-

pa, zurückgeht, da das Wort nach JÄscHKE aus etymologischer Spitz-

findigkeit auch yid-tags, yid-btags geschrieben wird. Dies bestätigt

die Richtigkeit von CsoMA’s Behauptung, dass v hier nur eine Art

Warnungszeichen bedeutet: lies dags und nicht dgas! Dasselbe gilt

für die beiden anderen Wörter; wie yi-dvags, der Preta, einer ist,

dessen Seele gebunden oder gefesselt ist, so bedeutet ri-dvags das

an die Berge gebundene, in den Bergen hausende Thier und La-

dvags das Land der Passe (la). Das untergeschriebene v ist also in

diesem Falle ein graphisches Lesezeichen zur Verhütung eines lapsus

linguae. Es ist nichts anderes, als wenn wir z. B. einen sonst nicht

geschriebenen Accent gebrauchen, um gebet von das Gebet, über-

setzen von übersetzen zu unterscheiden. Aus jenem Charakter des

Zeichens heraus ist es denn auch zu erklären, dass uns fast ebenso

häufig, wenn nicht öfters, die Schreibungen yi-dags, ri-dags, La-dags

ohne v begegnen; diese Erscheinung ist keineswegs als orthogra-

phische Nachlässigkeit zu beurtheilen, da ja die Setzung des v durch-

aus nicht in einer zwingenden Nothwendigkeit begründet liegt, viel-

mehr fast eine müssige Spielerei scheinen könnte; in den meisten

tibetischen Büchern laufen beide Schreibarten willkürlich neben
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einander her, ja, ein Werk, das mit solch ausgezeichneter Sorgfalt

und Schönheit gedruckt worden ist, wie der bsTan-ogyuo‘ im Asiati-

schen Museum zu St. Petersburg, legt in den obigen Fällen auf das

v keinen Werth, wenigstens sind die Fälle ohne o weit zahlreicher

als die mit v. Ri-dvags finde ich z. B. in Proc. Bnddh. Text Soc.

1896, p. 4, ri-dags dagegen im Ladäkher rGyal rabs bei SCHLAG-

INrwErr, fol. 1 b. Doch damit ist das Kapitel von der Auslassung

des o noch nicht erschöpft; es wird oft genug auch in anderen

Wörtern unterdrückt, in welchen es, wie wir weiter unten sehen

werden, unbedingt stehen müsste; da dies aber in guten‘ Hand-

schriften und Drucken nicht oder nur selten vorkommt, so ist die

Unwissenheit und Flüchtigkeit ungebildeter Abschreiber, deren es

leider nur zu viele in Tibet‘ gibt, allein für jenen Mangel verant-

wortlich zu machen. RooKnILI.1 hat r-tsa für rtsva und tifot2 für

ts'oa gefunden, wobei er von letzterem bemerkt, dass das o oft aus-

gelassen wird. JÄsonKE erklärt Ifya und lfyva für richtig. DESGO-

DINs hat in seinem neuen Dictionnaire tibetain-latin-frangais, Hong-

kong 1897, p. 163 sonderbarer Weise nur die Orthographie gra statt

groa. Da-lzfrng geht parallel neben doa p"rug (nach JÄsoIIKE und

DESGODINS). Gar-äa, die einheimische Bezeichnung für Lahül, schreibt

MARX, ,Three documents relating to the history of Ladäkh,‘ JASB

1891, p. 118, no. 31, wahrscheinlich irrthümlich Gar-äva (in An-

lehnung an ävaf’), umschreibt indessen Garzha. Homonyme werden

nicht selten verwechselt, indem demjenigen Worte das o angehängt

wird, welchem es überhaupt nicht zukommt. In dem von Inir bear-

beiteten Klu obum bsdns pai sniü po ist fol. 5b, 1 äva-bo ,lahm‘

geschrieben anstatt äa-bo, während auf das o einzig und allein äva

in der Bedeutung ,Hut, Mütze‘ Anspruch hat. In WASSILJE\\"S tibe-

tischer Geographie, Pet. 1895, S. 53, wird äa (statt äva) ser c'os obynr.

1 Udänavarga: a colleetion of nerses _f‘rom the Buddhist Canon, Lond. 1883,

p. 72, no. 3 und p. 41, no. 1.

2 In seinem Diary nf a journPy through Illmrqolira und Tibel, Wash. 1894,

p. 164 schreibt er [n'a bla -——- ‚Borax‘.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



302 BERTHOLD LAUFER.

‚Geschichte der Lehre der Gelbmützen‘ ein Werk des Sum-pa mläan-

100 genannt. Bei Täranatha 6, 8 (ed. SCHIEFNER) findet sich irrthüm-

lich rva-ba ‚Gehege‘ für raba. LEwIN (op. cit.) hat gegen das v nun

einmal die Antipathie: er schreibt p. 10 einfach äa-mo und p. 26 ts'a

,Sa1z‘ u. s. f. Zuweilen trifft man v, wo es gar nicht hingehört und

völlig sinnlos ist; so wird es z. B. mit untergesetztem ‚a, das die

Länge eines Vocals in Sanskritwörtern bezeichnet, gern verwechselt.

Bei SANDBERG, Handbook of colloquial Tibetan being a practical

guide to the language of Central Tibet, Calcutta 1894, ist Lo-tsva-ba

‚Uebersetzer‘ statt lo-ltrvi-ba1 zu lesen, und da sich dieselbe Schreib-

weise bei A. IwANowsKI2 wiederholt, so möchte ich schliessen, dass

dieser Irrthum seine Quelle bereits in der tibetischen Literatur selbst

hat; das bestätigt eine Stelle der Inschrift aus dem Kloster Hemis

in Ladäkh,’ die auf Zeile 9 tsva-rIi-tra = Sanskr. caritra bringt, wo

das ganz überflüssige v nur unter der Voraussetzung zu verstehen

ist, dass der Verfasser sich das Wort fälschlich als cäritra vorgestellt

hat, was den nicht weiter Wunder nimmt, der die Willkürlichkeit der

Tibeter in der Behandlung der langen und kurzen Vocale des Sans-

krit kennt, und dann der Steinmetz statt „a das leicht damit zu

verwechselnde v gemeisselt hat. Doch genug dieser Beispiele.

Als graphisches Lesezeichen treffen wir v endlich noch in dem

Adjectiv dvans-loa4 ,rein, klar‘ an; hier ist ja ein Wegweiser, der zur

richtigen Lesung anleitet, durchaus am Platze, ohne welchen man

leicht Gefahr laufen könnte, dnas-pa zu lesen; das Bedürfniss einer

solchen Scheidung ist nicht zu verkennen, denn es kommen that-

sächlich Irrthümer und Verwechslungen vor, wie JÄSCHKE’S Angabe

beweist, dass dans nicht selten fälschlich für dnans und mdaüs ge-

‘ S. über den Ausdruck ScnIEmn im Bulletin de FAcad. de St. Petersb., Iv,

287, no. 1.

’ Tibetische Uebersetzung des ‚Sendschreibens an die Schüler‘ (russisch),

ZAPISKI, Die orient. Abt. d. ruse. arch. Ges.‚ Iv, 53.

8 Uebersetzt und erläutert von E. SCHLAGINTWEIT, Berichte der bayr. Akad.

der Wiasemclu, 1864, p. 305-318.

‘ Hierzu gehört vielleicht auch can-doa/n ‚grün‘, dessen erster Bestandtheil

mit ljan(-k'u) ‚grün‘ zusammenzuhängen scheint.
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setzt werde (Dict. 249 b). Doch auch abgesehen von dieser Erwä-

gung kann man dem va zur in dvans keine phonetische Geltung

zuschreiben, wenn man die parallelen Bildungen fan, dag-pa und

daTi-ba mit der gleichen Bedeutung heranzieht, die zur Genüge zeigen,

dass dvans nichts anderes als eine der bekannten secundären Ab-

leitungen mit Suffix -s von dan darstellt, das in so zahlreichen Fällen

ad libitum antreten oder abfallen kann. Die Schreibung mit v

scheint mit ziemlicher Regelmässigkeit durchgeführt zu werden; so

findet sich im Situi sum rtags, p. 22: gsal ein dvans la dri ma med,

d. h.: ‚hell, rein und fleckenlos‘; im 12. Abschnitt des Sütra der

42 Artikel:1 me lon 1fyis 1ias gya dag ste dvans sie gsal bar gyur

bas gzugs brüan gsal bar snan bar ogyur ro, d. h.: ‚Wenn ein Spiegel

durch Reinigung rostfrei, klar und hell geworden ist, werden auch

seine Bilder hell erscheinen.‘ Im Anschluss an dvans will ich ein

Curiosum mittheilen, das mir in einem Manuscript der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek begegnet ist; in deren cod. or. mixt. 103,

No. xn mit dem Titel Gtor mai lag len läyer bde ba bäugs so finden

sich die folgenden Verse (fol. 4b, 2):

lus kyi sdom 12a legs 12a ste

nag gi sdom 12a dgva 1m yin

yid gi sdom 11a legs 12a te

fams cad du m‘ sdom 10a legsu. s. w.

Ein Wort dgva, wie an jener Stelle geschrieben, gibt es nicht

und kann auch nicht existiren. Der Copist wollte offenbar dvag oder

dvags schreiben und hat sich entweder unabsichtlich geirrt oder

wusste nicht bestimmt, an welchen Platz das v zu rücken sei. Dass

nur dag zu lesen, darüber lässt der Sinn der Strophe keinen Zwei-

fel zu:

‚Gelübde, die sich auf den Leib beziehen, sind vortrefflich;

‚Gelübde, die sich auf das Wort beziehen, sind lauter;

‚Gelübde, die sich auf die Seele beziehen, sind gut;

‚In jeglicher Hinsicht sind Gelübde gut.‘

1 Le sütra en quarante-deux articles. Textes chinois, tibetain et mongol,

autogr. par L. Farm, Paris 1868, p. 14, Z. 7.
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304 BERTHOLD LAUFER.

Wir haben nunmehr gesehen, dass es vereinzelte Fälle gibt,

in denen v die Rolle eines Lesezeichens spielt, um vor einer irr-

thüinlichen Lesung eines Wortes zu bewahren, eine Rolle, zu der es

wegen seiner kleinen Gestalt, durch die Bequemlichkeit seines Ge-

brauches ganz gut berufen ist. Streng zu scheiden von dieser An-

wendung, was man bisher leider verabsäumt hat, ist die Frage, ob

v dazu dient, gleichlautende Wörter zu trennen. Nehmen wir die

Richtigkeit dieser Behauptung vorläufig an, so hätte v dann mit dem

obigen Falle dvags — dvafis die Eigenschaft gemeinsam, dass es

ein ausschliesslich durch und für die Schrift vorhandenes und kennt-

liches Zeichen wäre; dagegen bestände als sehr wesentlicher Unter-

schied, dass es nicht die Function besässe, zur Erfassung der richtigen

Lesung, sondern der richtigen Bedeutung eines Wortes beizutragen.

Diese Annahme war an sich keineswegs thöricht, wenn man Paral-

lelen wie ts‘a ,warm‘ — ts‘va ,Salz‘, ra ‚Ziege‘ — roa ‚Stachel‘,

rtsa ,Ader‘ —— rtsva ‚Wurzel‘ betrachtete, und sie befand sich in

vortrefflichem Einklang mit jener Theorie, die noch Scmarnnn mit

zäher Ausdauer verfochten, dass die Präfixe graphische Unterschei-

dungszeichen gleichlautender Wörter seien. Seitdem Jiisonxrfs bahn-

brechendc Forschungen diesen luftigen Speculationen jeden Halt ge-

raubt und gerade das Gegentheil ihrer Ergebnisse erwiesen, seitdem

es sich ferner mit voller Gewissheit herausgestellt, dass jene Präfixe

zum Theil grammatische Functionen vertreten,1 haben wir nicht mehr

mit den Schlussfolgerungen dieser Hypothese zu rechnen. Doch wir

bedürfen es gar nicht, mit dem Schwergeschütz präfixaler For-

schungsresultate zu einem Frontalangriff gegen die schwache geg-

nerisehe Stellung aufzufahren; sie muss fallen, sobald wir nur die

sännntlichcn thatsächlichen Erscheinungen der Sprache, in denen das

im zur auftritt, scharf ins Auge fassen. Schon a priori lassen sich

gegen die Aufstellungen CsoMA’s und seiner Nachfolger mancherlei

Einwände vorbringen: Das va zur ist in einer nur geringen Anzahl

1 Vgl. A. (Jena/mir, Eine indo-cltineaisclte Oausaliu-Dmwmiuutiv-Bilrlung und

ihr Zusamvnmhlmg mit den Tnnuccenlen, Leipzig 1896.
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UEBER DAS VA ZUR. 305

von Wörtern vorhanden, zu der die Zahl der Homonyme1 in gar

keinem Verhältniss steht; an solchen ist die tibetische Sprache über-

reich; aber warum sollte sie gerade nur bei einigen wenigen Wörtern

das Bedürfniss einer zumal nur durch die Schrift kenntlichen Unter-

scheidung empfinden, warum gerade diesen einen Vorzug einräumen,

den sie anderen stiefmütterlich versagt? Die Silbe na z. B. ver-

einigt in sich die Bedeutungen: ‚in, im Innern; Wiese; Jahr; Alter,

aetas;2 krank, Krankheit, krank sein, schmerzen.‘ Ist hier eine

Scheidung weniger angebracht als bei ts'a ,warm‘ und ts'va ,Salz‘?

Aber was hilft ferner dem tsca, dass es von ts'va getrennt ist, wenn

es noch andere Rivalen hat, wenn es ein anderes Wort tsia gibt,

das ,Krankheit‘ bedeutet, und ein drittes ts'a, unter dem man sowohl

,Enkel‘ als ‚Neffe‘ verstehen kann, um ganz zu schweigen von den

zahlreichen anderen Bedeutungen, welche jene Silbe in Zusammen-

setzungen noch anzunehmen vermag? Oder was frommt es rva, dass

es durch ein va zur ausgezeichnet ist? Von welchem Wort soll es

denn unterschieden werden? Natürlich von rrot! Aber von welchem

Wort ra? Es gibt deren nach JÄscnxi-fs ausdrücklicher Aufstellung

(Dict. 520 a) vier an der Zahl mit völlig verschiedenen Bedeutungen:

ra kann stehen 1. für ra-ba ,Hof‘, 2. für ra-ma ,Ziege‘, 3. für ra-

mda ‚Hülfe‘, 4. für ra ro ‚trunken‘. Doch allein schon die palao-

graphische Entstehungsgeschiehte dieses Zeichens hatte darauf hin-

weisen müssen, dass demselben ursprünglich eine lautlichc Geltung

zugekommen ist. Und diese wollen wir nunmehr zu bestimmen ver-

suchen. '

4. Nehmen wir den Ausgangspunkt von bekannten Thatsztclicn.

J ÄSCHKE‚S, ,Ueber die Phonetik der tibetischen Sprache‘ (Ilfonntsbraric/ztc

der Berl. Akad. 1868), S. 163, durch den Vorbehalt eines ‚soll‘ cin-

gesehränkte Bemerkung, dass das Wort rtsva ,Gras‘ in Balti rtsva

ausgesprochen werde, wird von ihm in seinem Werke: A Tibetan-

1 Vgl. das 11. Kapitel bei GEORG], das auch jetzt noch sehr treffende Be-

merkungen enthält.

2 Das mz in dieser Bedeutung ist aus vm- so verkürzt, das mongolischcs Lehn-

wort ist (mong. naaun).
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306 BERTHOLD LAUFER.

english dictionary, 437a unter Beifügung einer Nebenform stsva und

Ausdehnung des Gcltungsbezirkes dieser Aussprache auf Purig po-

sitiv hingestellt, ebenso Tibetan grammar, ä 7, 5 mit der daraus ge-

folgerten Annahme, dass das untergeschriebene v in der primitiven

Form der Sprache allgemein gehört worden sei. In der Einleitung

zu seinem Dictionary, p. xIx setzt JÄSCHKE dasselbe Wort für Purig

als rtsod, für Balti als stsod an. Bekanntlich gehört der Dialect der

Baltil mit dem der Provinz K‘ams — jener den äussersten Westen,

dieser den Osten einnehmend — zu denjenigen, welche sich durch

die Aussprache der Präfixe der geschriebenen Sprache, d. h. also

dem alten Lautbestande, wie ihn dieselbe fixirt und unveränderlich

bewahrt hat, am meisten nähern. SANDBERG, der in seinem Hand-

boolc of colloguial Tibetan, S. 279 als Aussprache des Wortes für

Ladäkh sd, für Central-Tibet tsd anführt, bemerkt S. 283, dass man

das Compositum rtsva-skam, d. i. ‚trockenes Gras, Heu‘ in Ladäkh

neben sd-kdm auch stswdskdm spreche; diese alterthümliche Laut-

wiedergabe mag freilich selten genug zu hören sein, vielleicht nur

in einsamen, vom Verkehr abgelegenen Thälern; denn RAMSAY, Western

Tibet: a practical dictionary of the language and customs of the

districts included in the Laddk Wazarat, Lahore 1890, S. 54 er-

wähnt ihrer gar nicht, sondern bietet nur die Umschreibungen rtsa

und rtsa skam-po. Ebenso weiss OSVALDO ROERO, der im 3. Bande

seiner Ricordi dei viaggi al Cashemir, Piccolo e Medio Thibet e

Turkestan (Torino 1881) auf S. 223—255 einen höchst werthvollen

‚Breve elenco di parole et frasi le piü indispensabili‘ zum Besten

gibt, nur von einer Aussprache tsä (S. 232) in Ladakh zu melden,

während JÄSCHKE (Dict. 437 a) in West-Tibet sa vernommen hat und

für Central-Tibet tsa festsetzt.’ Alle diese zuletzt genannten Formen

beweisen natürlich nichts gegen die durch den Baltidialect er-

1 Vgl. über diesen Volksstamm SCHLAGINTWEIT, Reisen in Indien und Hoch-

aaien, III, 265; ROCKHILL, Tibet in JRAS, 1891, p. 6, no. 2; WADDELL, Buddhism qf

Tibet, p. 266.

’ In den Monatsberichten der Berl. Akad. 1860, S. 269 drückt er sich nur

allgemein aus: ‚Tsa für rtava glaube ich immer gehört zu haben.‘
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UEBER DAS VA ZUR. 307

härtete Thatsache, dass das v in rtswa zu einer Zeit wirklich ge-

sprochen worden sei; der Baltidialect hat in diesem Falle eben den

alten Zustand der Sprache conservirt, die übrigen Dialeete sind sich

selber treu und consequent geblieben, wenn sie auch hier das in

ihnen waltende Princip des Lautverschliifs und -verfalls durch-

geführt haben; derselben Erscheinung werden wir noch wiederholt

begegnen und ihre Ursachen und Folgen erörtern. Auch die Sprach-

Vergleichung gibt uns einen bedeutsamen Fingerzeig, denn rtsva ent-

spricht dem chinesischen ä ts'ab, worauf schon Scnmrxnn, Mälanges

asiatiques, I, 340, aufmerksam gemacht hat. Legen wir nun der

Aussprachebezeichnung von rtsva die dem Purig zugewiesene von

rtsod zugrunde, berücksichtigen wir ferner JÄscnxfis Beobachtung

(Vorrede zum Dict. xm), dass ihm rva genau wie das französische

roi klang, zugleich ein zweiter Beweis für die lebendige Wirksam-

keit des v in der gegenwärtigen Umgangssprache, so ist aus diesen

Angaben mit Nothwendigkeit zu schliessen: 1. das va zur ist in der

That ein Zeichen, das Anspruch auf phonetische Geltung erheben

darf; 2. seine lautliche Function kann keine andere sein als die eines

halbvocalischen o oder u, die ich mit Smvnns als Q und y bezeichne;

3. dieser Halbvocal bildet mit dem folgenden a-Vocal einen Di-

phthong (vgl. chin. täab), und zwar einen sogenannten weiten oder

steigenden Diphthong. Im weiteren Verlauf der Untersuchung werden

wir erkennen, dass derselbe die Grundlage aller Erscheinungen dar-

stellt, die sich mit dem untergeschriebenen v verknüpfen. Als ein

im Volke gegenwärtig noch lebendes Sprachelement haben wir also

„sät oder rtszgi gewonnen, und dadurch, dass wir auf dieser festen

Angriffsbasis fussen, einen sicheren Anhaltspunkt zur Bewerthung

und Beurtheilung des übrigen Materials von Wörtern, die durch das-

selbe graphische Zeichen —- denn von der graphischen Natur desselben ‘

mussten wir nothgedrungen zunächst ausgehen — äusserlich charak-

terisirt werden.

(Fortsetzung folgt.)
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Zu den Gedichten des Hätiln al-Täfi.

Von

Dr. Rudolf Geyer.

An anderer Stelle1 habe ich eine kurze Würdigung der neuen

Ausgabe von Hätim’s Gedichten2 veröffentlicht. Im Folgenden gebe

ich einige Nachträge zu den Lesarten bei SCHULTHESS, sowie ein-

zelnc Verbesserungen, wobei ich das schon von BArvrn3 und

BR0CKELMANN4 Besprochene unberührt lasse. BARTrfs Beiträge zumal

sind so reichlich, dass in Bezug auf Textherstellung und Ueber-

sctzung sehr wenig nachzutragen übrig bleibt. Einem fühlbaren

Mangel an ScnULTnEss’ Ausgabe habe ich diirch das hier beigefügte,

nach den Reimen alphabetisch geordnete Verzeichniss der Anfangs-

vcrsc aller Gedichte abzuhelfen gesucht. Ich hatte es für meinen

Gebrauch zusammengestellt und hoffe, dass seine Veröffentlichung

manchem Fachgenossen willkommen sein wird. Sehr wünschenswerth

wäre auch ein‘ Register der Personen, Orts- und sonstigen Eigen-

namcn. In den Realien liegt ja der Hauptwerth der altarabischen

Gedichte für uns; um der poetischen Schönheit willen wird wohl

fast kein Europäer sich an die Lectüre dieser Verse machen. Bei

llatim wenigstens käme er gewiss nicht auf seine Kosten.

‘ Allg. Litt. Bl. VIII, Sp. 75 f.

2 Der Diwan des arabischen Dichters Hätim Tej nebst Fragmenten heraus-

gegeben, übersetzt und erläutert von Dr. Fmamucn Scnumnnss. Leipzig, J. C. Hin-

|ucus’sche Buchhandlung. 1897. 8°.

i‘ ‚Zur Kritik und Erklärung des Diwäns Ijlätim Tejjs‘ in ZDAIG. Ln, S. 34—74.

4 DLZ. 1897, Nr. 40, Sp. 1570 f.
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ZU DEN GEDICHTE}: DES HÄTm AL-TÄÄ. 309

An Versen, welche dem Hatim zukommen, hat Scnonrnnss, so

weit ich die mir bekannte Litteratur übersehe, keinen aufzunehmen

vergessen, es wäre denn der in ’Asas n. 141 (s. r. unter dessen

Namen angeführte (Kämil):

45:12h >11 tat-L's „sü-

„ßfi

,Fürwahr, ich würde all mein Erworbenes und all mein Ererbtes

verschenken, nur nicht al-’Afall,1 meine Rüstung und al-Jarwal.‘2

Derselbe Vers ist aber Täj s. r. ‘JA-i, wohl mit Recht, als von

Hätim’s Sohne ‘Adi herrührend bezeichnet.

Ged. xIv, V. 1 lautet bei Sarisi n, 332:

w“; ins-M „m 3,-‘ w“ b}

Dagegen wird er in IAtir’s ,’Usd al-gäbah‘ II, 128 in folgender

Weise angeführt:

M45 ‚e‘, ‚M‘ ‚>1- „a- .19 aß ‚e: aus QM‘ „e H45 Jfi-e. aß‘ oess

und; gnaikall „n. ‚‘„.\ Bei, 6,141 ui

Hiernach reducirt sich die Gespenstergeschichte des Diwans in sehr

glaubwürdiger Weise auf eine poetische Fehde mittels Schmäh-

gedichten. Der Gegner Hatims heisst aber hier nicht ’Abü I_Iaibari,

sondern al-Hubairi ibn al-Nu‘man; daher auch die Lesart ‚Ich bin

al-Hubairi und du bist ein Verleumder des Stammes und ein Neider‘,

wonach der Vers aber nicht von Hatim, sondern eben von seinem

Gegner herrühren müsste, was. umso wahrscheinlicher ist, als IAtir

sonst kaum eine so bestimmte Angabe über den Namen des Mannes

machen könnte. '

Ged. XIV, V. 2 bei Sarisi n, 332: \3 b’. —— V. 3 ebendas. 333:

Wust, G1, .„<s„‚ Lsjlawl’ Lsßl Ged. xx1, V. 3 lautet bei Muh. Baqir, Jami‘ al-sawahid (Qurn,

1308), S. 62:

gifßll Gel!’ es». 61:3: 55:33 E4 udlß

1 Schwertname.

’ Pferdename.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 21
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310 Runonr Gnrnu.

also auch abweichend von Hain. 748. Der Vers ist offenbar eine

Nachahmung von xx, 1; die vier Verse sind überhaupt eine Copie

von Ged. xx und wahrscheinlich nur aus Versehen in den Diwan

Hätim aufgenommen.

Ged. xxvr, V. 5 übersetze: ‚Ich hob ein an den Flächen ge-

färbtes (d. h. grün angelaufenes; vgl. SCHWARZLOSE, Waffen 155 f.)

Schwert in die Höhe etc.‘ Damascirte Schwerter dürften bei den

Arabern der Jähiliyyah sehr selten gewesen und gewiss nicht zum

Schlachten von Kamelen gebraucht werden sein.

Ged. xxvn, V. 2, Sarisi n, 334:

M‘‚.‚«-=-=Mc1=»-"»‘Se\‚w div‘:

Ged. xxxr, V. 13. Abkarius, Raudah, p. Mr:

};-.\.s.i\‚s\ais 3,1%, 13159., mgadsta, „su.\\a‚_„‚f'<.a._‚_

was meines Erachtens die bessere Lesart ist.

Ged. xxxn, V. 2 und 3. ISikkit, Tahdib al-’alfaz (Saihö) 558:

‚M215 am)?‘ „e .11‘ .-----' °:‘ es?‘ es Q5355

„—--l’fi es? es‘ a; mit "

V. 5 und 6 sind im Diwan der Ilirniq enthalten (in meiner Abschrift

der Kairenser Handschrift fol. 4'; abgedruckt in Su'arä’ al-Nasarä-

niyyah, S. 365 und bei Saihö, Riyäd al-’adab fi maräti sawäfir al-

tArab, S. 29 f.) Der ‚Andere‘, in dessen Gedichte der Vers 6 nach

Sonunrnnss (Note zu Nr. xxxn) bei ‘Aini m, 603 stehen soll, ist eben-

falls Niemand anders als flirniq, wie 'Aini selbst S. 602 angibt.

Ged. xxxm, V. 1. Die letzte Silbe von gehört zur

zweiten Vershälfte.

Ged. xxxvm könnte, wenn anders es echt ist, mit LXII und Lxni

zusammengehören, und zwar in der Reihenfolge Lxrn; Lxn, XXXVIII.

Das ergäbe ein Gedicht, das dem Aufbaue nach mit xxvn ähnlich

wäre. Die Uebereinstimmung von xxxvni, V. 1—3 mit LI, V. 9——1l

ist SCHULTHESS nicht entgangen, wie BARTH S. 54 ihm verhält (vgl.

S. 38 der Uebersetzung, Anm. 1), aber die Unübersichtlichkeit in

der Anordnung des Stoffes in Sonunrnnss’ Buche ist Schuld an
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ZU DEN Gnmcirrnu uns HÄTiM AL-TEI. 311

diesem Versehen. In V. 3 l. und übersetze: ‚Da liess ich

nicht ab von ihm, bis ich sein Ungemach (seinen Tod, vielleicht

geradezu: seinen Leichnam) hinterliess, ähnlich dem, was übrig lässt

ein sausender, der den Sand aufwirbelt, ein jagender (Wirbelwind),‘

d. h. ich kam über ihn wie ein Wirbelsturm und liess ihn todt liegen,

wie ein Sandhäuflein, das der Orkan hinterlässt.

Ged. XL, V. 1. ’Asäs s. r. >f hat b}, -L..«J\

Gred. xLn, V. 18h. Muh. Bäqir S. 95 und 196 ÖL; Ü}. — V. 19

ebendaselbst:

w’ .‚»-=>ä d» 5% »w r .1; 1.: V. 21 bei Baqir an beiden Stellen u. a.

Ged. XLIV, V. 9. Jähiz, K. al-hayawän, Cod. Vindob. 69': O11,

‚_,>_\l5. (Cod. Köprülü dagegen hat „.335 05.)”

Ged. xLv gehört wohl zu Lx und dürfte meines Erachtens

zwischen dessen Verse 4 und 5 (nach der Anordnung bei BARTH

S. 69 f.) einzuschieben sein.

Ged. xLvI, V. 10—12 lauten bei al-‘Ukbari, Sarh al-tibyän (Kairo,

1308) 1, 407:

‚——wß‚ esihnßw?’ a: „e?- .93‘, au» „a u». L‘ „h

‚_—<„Je m. ‚ßäußieee 1M‘ a1» 2m es"

,.-.=.‚.x\uißu\,su‚_,i‚\s.._‚w.m\ks,s A—3>-"5 Jts eine), w),

V. 10‘ bei Mutanabbi, ed. DIETERICI, S. 713, Z. 4 mit der gleichen

Lesart. — Zu V. 12 vgl. WZKM. 1, 268, Z. öfl‘.

Ged. L, S. r"l, Z. 4 bei al-Ijadari, Häsiyah ‘alä sarh al-’alfiyyah

(Büläq, 1302) i, 148: ‘Mm „S. — Ebenso bei al-Jurjäni, Sarh

äawähid Ibn ‘Aqil (Kairo, 1308) 74 und bei al-‘Adawi, Fath al-jalil

. (am Rande des vorigen) 72.

1 s. 196 LÄZELA.

’ Die Mittheilung der Lesarten der Handschriften der Köprülü-Bibliothek und

von Cambridge verdanke ich der Güte des Herrn D. VAN VLOTEN.

21*
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312 RUDOLF GEYER.

Ged. 1.11 (S. i‘), V. 1 1.: Der Vers sieht nicht so aus,

als bildete er den Beginn einer Qasidah, und es besteht kein Grund,

die beiden Halbverse mit einander reimen zu lassen, umso weniger

als der Reim — recht bedenklich ist.

Ged. 1.111, V. 4 bei al-‘Ukbari, Sarh al-tibyän 11, 29:

1,514,“ ‚i ü.) i, 9,2, Qbrbil „ü“ 1:1;

Ged. LVI, V. 2 bei ’Abü-l-‘Alä’, Rasäil (Bairüt, 1894) H‘:

‘Sßiäiiweiä 253 ä‘ ‘ls,’ ‘S1

wodurch BAnrrfs Vermuthung S. 68, Z. 10 v. u. bestätigt wird.

Ged. LVII, V. 1. Statt für welche unbrauchbare Lesart

BARTH S. 68 ‚dicht bestanden‘ setzen möchte, schlage ich vor,

zu lesen, welches dem im ersten Halbverse entsprechen

würde. ‚Manchen struppigenxabseits weilenden (Hirten), der einen

Kameltrupp treibt in einer Thalschlucht, welche die Wolke ver-

hüllt, einer einsamen‘ u. s. W.

Ged. 1.1111. Ueber den Zusammenhang dieses Stückes mit Lxni

vgl. die Bemerkung zu Ged.xxxv111, das sich an 1.2111, V. 6 sehr gut

anschliesst. —— V. 5 bei Baqir S. 29: „h. — V. 6 ebendaselbst:

Ged.1.xv11. Die beiden Verse werden nur in der Hamasah, ed.

Calcutt. und bei Jähiz, K. al-Bayän 1, 5 dempljlätim zugeschrieben.

In Fanrrmrßs Hamasah steht: >33“ a3 E531‘- ‚il JG), wofür FEEYTAG

(Hain. 112, 534, Z. 11 f.) verschlägt zu lesen: >„3\ U; 3„» ‚h, ‚all du‘).

—- Scuur/rrrnss geht weiter und möchte 3„‘ Q5‘, 93b- ‚m, JG,

>)‚J\ Q9 setzen (S. 72, Anm. 5). Ich halte 5,3l Q3 3,):- in FREYTAG,S

Text für einen späteren Zusatz und den ganzen Irrthum veranlasst

durch den Vers des ‘Urwah, welcher Ham. r-v, letzte Zeile steht

und in Metrum und Reimwort ( mit Scnuurnnss LXVII, V. 1 über-

einstimmt (‘Urwah, Diwan 111, 13). In einer guten, alten (vom J. 580

datirten) Hamasah-Handschrift im Besitze des Herrn BERGHEIM in

Wien, in die ich Einsicht nehmen konnte, steht aber an der frag-
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ZU DEN GEDICHTEN uns HÄTIM AL-TÄT. 313

lichen Stelle: und in der That ist dieser ‘Ujair

der wirkliche Dichter, wie aus ’Ag. XI, 155 hervorgeht, wo die beiden

Verse (Z. 21 f.) in einem längeren Gedichte des Genannten stehen.

Die Anfiihrung Hätim’s als Dichter bei Jähiz kennzeichnet sich

schon durch ihren Wortlaut „Sun“ ‚H; ‚h, Afuä du‘; als späteren

Zusatz und mag vielleicht direct auf die Hain. Calcutt. zurückgehen.

Wie diese ihrerseits zu dieser Angabe kommt, muss dahingestellt

bleiben; so viel ist jedoch sicher, dass die beiden Verse nicht in den

Diwan des Hätim gehören.

Ged. Lxxvn ist deutlich zu Nr. v1 gehörig.

Ged. Lxxxn, V. 1——3 bei Bäqir S. 158:

Äs-iäkiä es?“ Jßii 5,331 es an,

‚ä „sie »'—-ä\‘=5 e‚i'e\ ßß

.‚

csgzn a’ ’ '

dann folgen V. 4—-6 wie bei SCHULTHESS. — V. 7’:

‚'31‘

am „i! w‘ d,’

Baqir S. 152 stehen die Verse 3-9, und zwar die Verse 3 und 7

in derselben Lesart wie oben. Dann V. 8: und V. 9 Lgl-‚l —— V. 7a lautet bei Abkarius, Raudah M’:

„es,“ k,“ „i! w,

Ged. LXXXVIII, V. 1 bei Abkarius Raudah I‘ ‘z 41:“: ‘J

Zu den Anmerkungen ist Folgendes zu bemerken: S. 87, Z. 23.

Die Lesart bei ISikkit |- lautet: — s. 99, z. sf. (die beiden

Verse übersetzt von Rüoxnnr, Haümasah 1, S. 127). Vgl. die Ueber-

einstimmung mit Ged. LXIX, V. 2 f. — S. 104, Z. 12 bei Jähiz, K. al-

hayawan Cod. Vind. 331’: Ldg-RQJ‘ ätfö,“ (ebenso Cod. Cantabr. und

Köprülü 994). —— S. 107, Z. 12: „L's, 1. ‚l:- (Druckfehler). — S. 121,

Z. 17——19 gehört alles zu Anm. 38, 3. — S. 128, Z. 9 bei Abkarius,

Raudah S. l-I:

l Im Druck:
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314 RUDOLF Garne.

Uebersicht der Anfangsverse.l

(Nach den Reimbuchstaben geordnet.)

Seite

im; sseie es; „in cawi» m w

‚gili 9.9 s _’_, L2 ‘S15 31; (Tawil) 2 Vs. r1

Ußju‘, 3") U3}, „i; f, (LT (Hafif) 11 vs. IQ

WM.“ „ä „sß s» 7" am)’ i .=„S <Tawfl> 11 Vß- w

‘ „weiß“; 15333 sbsss‘ ‘n: 2,6 (Hafif) 2vs. E,

E‘ I

u, wüst) 555i a; s (Wafir) 4 vs. r|

\

l

I" ‚e, 'c.‚'oir' "' =""<‚

u...“ 31;» cäqyb „aus, a}; usw) egal)’ 115 (Tawil) 4Vs. l.

3b; ‚nä juäi, 9.9331,’ am”, 31.’. s) (Tawil) s Vs. Eo

agfui u. \3) Q3 (Tawil) 2 Vs. m

djisjs, L2 61.; A331. 4530i s‚_„i.i. 6.3.3) Q1319: (Basit) 2 Vs. m

C13 612 Ü) Q5 C,) 13233,; G) (Basit) 1 Vs. lr"

32511 cgujn 523i Si '55) 5) 3330i (Tawil) 20 Vs. r“)

r

3M’ ° "i s, w) s’) M" ° f.‚_,'‚s’ 9) Q5, 63;,’ '.‚.,’‚s’\.’)) (Tawil) 1 Vs. o

3M" Tests-ü?!) ifsseßöiuwi °' (Basis lvs- e‘

du. 6.} 95 Juii Sgli u, (Tawil)3Vs. sv

651 gy’, 3435i s\3;:.‚ sii (Tawil) 4Vs. rr‘

51:.’

(Tawil) 2Vs. u-

‚3,‘ 5,‘?!- I 3‚ ‚ 2 ‘.3.’ ' ‚f. e o 5’ " "1 A

b)” Lärm das‘ v“ i»: uäeßb ‘jäh: (Tawll) 15 Vs‘ "r

\"'°„.i.J""e " ("süß ” "\Mt ev

5.26 ‚Modi‘; >,w )ßl__ (uaq.) s. IA

2333i „fit; 6; a); s) (Tawil)6Vs. .1

‚i; 5,), 514315,) Jan (Tawil) 3 Vs. zv

‚e,

6M, ‘ ‚gizii, «Mahi ‘ "ugmsmj .,s‚.„..\‘f_ ‘ i w‘ "L3‚°„'‚.‚'(Tswi1)7vs. rr

1 Bei der Wiedergabe der Verse sind BAnTl-fs Untersuchungen, soweit sie

sichere Emendationen ergeben, berücksichtigt. Aufgenommen sind nur die dem

nsnm selbst zugeschriebenen Gedichte.
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agäiii „i, siisi,’ Juist)’; 1.33 151 L€1(Kämil) 7Vs.si:'t:

6gi3 6152i 13i (Rajaz) s vs. er

>55 5131.35 sii (Tawil) 9Vs. 1;

351'111 „g 5 J1L 6514i (Tawil) 18 Vs. 11

5353i 931; 5'215.15 511i 3 ‘5 6513 (Kamil) 3 Vs. 2A

3.1311 S1} 553i (Rajaz) s vs. s/1

354i 2343i 5,12 ‚'35 1513i xii (Tawil) a vs. 1-1

591.3. ‚Ei „i; 351a ;i 3415i (Tawil) 5Vs. 21-

I5.12 44;; 3 .155 ijßi 651 (Mutaq.) 3Vs. r.

i Q13 „jäi 1,251; 153131 133,191 (Tawil) 26Vs. ‚1

15.12.31,; 13;‚-.1€s11;.5(rsw11)svs. sv

ggiitgsbäsijuiüßcliaj s} 6144i 6111211591 ujjäiflaw.) 23Vs. r-s

1;, 6512„ 5,1; .191; ii „i, 515'131 (Tawil) 2Vs. sv

513,12 6315 „i; 1.25 (Tawil) 14Vs. r/1

55.1 u} 13113 3.251s 51 (Kamil) 6Vs. r.

Esi „s; 11.; siyßj Quirl sii (Wafir) 2 Vs. 11

111.514.455 (Tawil) 2Vs. 1s

13131 «Q1; (Tawil) 2Vs. EA

65C1i tiäiii 11; 1.43 L„11.; U51 xii (Basit) 2 Vs. 1r

‚I1; <1; sägt‘. 131 631 5,; (Basit) 2 vs. .1

„5‚15'i1"‘‚..is’5,.‚1;,i525 126 (Tawil) 16 Vs. 1°

M xi’; Jsgi „i; 3.255 (Kamil) s Vs. Es

I 6413i 6915i .' ’j.ii xi 5 Jiisi pi (Tawil) 2 Vs. 1 r

„kjiiß „i; 11.4.55‘ 1.911s 611;. (Tawil) 3Vs. Es

51.5.} 31;,-

äbisi 1'. (wsfis) 4 vs. r

äa-‘ßili u eawi» Ivß- e

v1.1?‘ „s es. esst; 1.1 „S115 rar» 4 VS- ‘r

5.11‘ i {ii 1235i (Tawil) 4Vs. ‘sr
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Seite

.s

5,5l (Rajaz) a vs. ‚r

‚lädt; S! 35:3 „I, Läsj (Tawil) 14 vs. rr

(v! I‘

JQ; S5; .i-..s\ us ä}; (Tswil) 1vs. ss

um o‘; ‚i? w. (Tawil) 1 vs. 2a

363i; a; 9.;„Ä\ suii H5)’ (Tawil) 1 vs. s.

r

5x w‘ QbV-Ä-l <Tawi1> 2 vs rs

k‚isjßfsii ‚a5; 5„ {li ßgtä Q5 5,3 Jul 3x (Tawil) 1 vs. s.

U, (Tawil) 3Vs. el

Js‘; >15 ‚ist‘ a3?‘ es," ‘M (MD m- s‘

‚ F

Jäßxiiä (Tawil) 1 Vs. s‘

(‘L3 cslrjv-fi Jßil LES 53,’ (Tawil) 9 Vs. s‘

e; ‚s. „es 111.31; (ssvs) 1 v. ..

L2 (m; {I5 9.1.4315 511i „Iysjl 35? (Basit) 18 vs. n

3%}; U3) (Tawil) 11 vs. 1

ugii „i; U, 6,8633 6,3%’ (Tawil) 2 vs. s.

„ä A255 QL; \S \S1 (Tawil) 2 vs. |r

35g Jgi, mlj (Tawil) 5 Vs. so

„s ‚Si (Wäfir) 7 Vs. n

a}; K: G1; L; Ü) (Tawil) 2 Vs. l.

(‚.25 3293i Ösji,’ ui (Tawil) 4Vs. u-

gblsfidl E! {S ‘S; 6.3.26 (Tawil) 1vs. er‘

‘St; ß‘ “ßi 50:9)’ (Tawil) 1vs. er‘

(Mutaq) 4 Vs. n

du däsisäiß} ‚j; ‚ging (Tawil) 4'Vs. er‘

S)"; G35. {im (Tawil) 42 Vs. rs

"' " 5 wo‘ f ‚“:„

w’ ' ‘I C) 3:0,) j) 51.Mai '_ (Tawil) 1 Vs. er

j ‚giujs‘ ß! (Tawil) 1 vs. e:
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o ‚o. Seite

L4; d; gl (Tawil) 2 Vs. r‘.

9.313,3; „ü; „.12 (Tawil) 1 Vs. 2

k;1„.12 {i} 1,342. (135 (Tawil) 2 Vs. er‘

1,5313 {J 5133i 131 5 53,9 01.335 (Tawil) 4Vs. n

1;, 55 „ßjßi 93 131 95 (Basit) 2Vs. v

(was) m- v

‘Hol u»; I E’ E“? I; (5)5153: (Mutaq) 2 Vs. rs

w Q (Sarf) 5 Vs. Q5

Von den hier aufgezählten 86 Stücken mit zusammen 480

Versen (die von Scnunrnnss in den Anmerkungen angeführten nicht

gerechnet) haben 15 den Doppelreim am Anfang (xv11, xxrv, xxv1, xxvn,

XXIX, xxxI, xxxvn, xxx1x, XLII, xLrv, xLv1, L1, LV, Lx111, Lxxxvm). Hievon

können allenfalls als vollständige Qasiden gelten xxv11, xxxr, xxxv11(?),

211.11, xmv, LI und Lv. Sicher unecht sind XXI, 1.1x,1 Lxvn’ und Lxxxv.3

Bestritten ist die Verfasserschaft Hatim’s bei sieben Stücken, nämlich

1 (Qais ibn Zuhair), x1v (al-älubairi ibn al-Nu'män),4 xLn (‘Urwah ibn

al-Ward oder Ibn Jämi‘), 1.2111 (Qais ibn ‘Äsim), Lxxxn (al-Qacqac ibn

‘Atiyyah oder ein unbekannter Namirit), Lxxxvn (Häsim ibn Harma-

lah oder ‘Umm al-Haitam) und zum Theil auch xxx11 (al-Ijirniq).

Ausserdem sind neun Stücke von anderen Dichtern in der Samm-

lung enthalten, nämlich von ‘Amr ibn Sarahil (v), ’Abü-l-(Uryan al-

Tä‘i (x), cÄriq (xr, auch dem tAmr ibn Milqat zugeschrieben), Ibn

Därah (xv), ‘Äsiyah (xxxlv), einem Nabititen (1.), al-Nabigah von

Dubyän (1.), ‘Abd Qais ibn LIufaf (1.11) und Ganiyyah bint ‘Afif (1.111).

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, dass ein Urahne

Hätim’s durch einen als Sprichwort fortlebenden Vers bekannt ge-

worden ist. Es ist dies sein Ahne in sechster Generation Harümah

1 Vgl. BARTH, S. 36.

2 Vgl. oben S. 312 f.

a Vgl. Scnuurnnss’ Anmerkungen, S. 129.

4 Vgl. oben S. 309.
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318 R. GEYER. ZU man Gnmenrnu DES HATm AL-TÄ}.

ibn Rabfah al-Täfi, genannt ’Abfi ’Al_1zam.1 Dieser soll, als ihn einst

die Söhne seines verstorbenen Sohnes ’Ahzam blutig geschlagen

hatten, folgende Verse gesprochen haben (Rajaz):

‚«\—“ ‘x31 \

.19‘ M er‘ r

‘s ‚J J

‚

‚ ‚r e’: „

‚F: „e es; 2

‚Meine Söhne haben mich mit Blut besudelt — wer Löwen-

gleichen Männern begegnet, wird verwundet, aber wer kühn ist, der

bleibt stehen —— das ist die Art, die ich an ’Ahzam kannte."

Der letzte dieser Verse wurde sprichwörtlich gebraucht.3

1 Die Abstammung Hätinfs von diesem ist weitläufig auseinandergesetzt

Taj vnr, 275 (s. r. 55.). Vgl. SCHULTEESS, Einleitung, S. b, l. Z.

2 Der. Text dieser Verse ist hergestellt nach Taj a. a. O. und nach Bäqir

S. 74; bei Fnnvme, Prov. n, 688 sind blos V. 1, 4 und 2 citirt. — In V. 1 hat

Bäqir mag“ was nicht in den Reim passt. — In V. 2 hat FREITAG — InIV. 3 hat Täj A; -)>. Bei FREYTAG geht der Reim auf aus.

3 Maidani bei FREYTAG a. a. O. Vgl. Isikkit, Tahdib al-‘alfüz (Sailjö),

S. vsv oben.
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Heilmittelnamen der Araber.

Von

Moritz Steinschneider.

(Fortsetzung von S. 229.)

Buchstabe „S.

1512. A9) Katal abihi 3, Ga. (vgl. 69,)!“ und Vmcn0w’s

Archiv, Bd. 57, S. 98, n. 37'; Arboussier, K. 751 = am (,le el-bekh‘!)

und QMM; I. B. an drei Stellen. — L. an drei Stellen.

1513. „_‚\_>_.;\J\ "I A. 249, hebr. ‘Pxnp; Katil azib 15, Ga.; Katil

adib, ficus lupi, Ser. 127.

1514. 44K“ "3 A. 249, hebr. 662 uncorn; Katil alcalb 16, Ga. ——

L. 175, 336.

1515. „m ‘i’ Katil alnamar 14, Ga.; I. B. 1728.

1516. „ü? Camphre, K. 762 =)‚5\S (nach LECLERC istßiß‘ ‚faute

dümpression?‘ wo?).

1517. agil? rumisch, Dj. 13b famus terrae, also lies wyeü oder

wrä?

1518. Caciole, Dj. 5; Haquilie 17, Gam, I.B.343,1723.

1519. cahhla, ähnlich „um, Ali 79 (so auch Fmhhh

m, 488); Kaglet (alculen), cresen 77, Ga.; Sa. hinter n. 621; Cachile

oder Ohalkile, salobar, Ser. 65; I. B. an drei Stellen; Simon Jan.

f. 141 Cachille arab. planta. in Se. (Serapione) descripta quae a nobis

ignota. est etc.; f. 35" Kakille. — Das Wort fehlt bei L. im Index,

während es S. 349 mit identificirt wird.

1520. A. 243, hebr. 632; Dj. 7; Cacolla, cardamomum 64,

Ga.; Cardamome, K. 739 = 5B und gJ-b, auch du «fä. und
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320 MORITZ STEINSCHNEIDER.

M; xäpp Sa. 303, 383 (Cardam); Sacolla (so), cardam, Sei‘. 64.

Nach Asaf bei L. 349 ist es persisch.

1521. Caquia, Ali 215; Gomme, K. 740 = Gummi von

U‘)? p‘, ‚bei uns‘ (im Magreb) Oh = \4‚-"'\3\, welchen Artikel (= Frucht

von LECLERC p. 297 hier wiederholt.

1522. Canisa, jecur(!) gallinarum aqu., i 16, Gra.; Gosier,

K. 749; Kaniza, ventriculus, Ser. 459 (469); I. B. 1726; Avicenna

hat den plur. „pßbg, s. d.

1523. )\‚_C=' Cappares Dj. 37; Ser. 281 (291). —— L. 262.

1524. A. ed. B. 427, ed. Rom 251 hebr. 674 rvp! Quabhfl)

Perdrix, K. 748 = „#914; I. B. 867, 1736.

1525. s. unter 1526. A. 25], ed. B. p. 427, hebr. 679; I. B. an drei Stellen

=

1527. >U5 A. 248, hebr. 655; I. B. an vier Stellen; Catad et

Dragagantum, Razi 628; I. B. an vier Stellen. — L. 50, 427.

1528. ‘U35 A. 149, genauer ed. B. p. 425; Concombre, K. 641 =

und ‚SÖJI 5351-“ (masc); vgl. ’3J\ efß Ali 155; Chathe, melo,

citrullus, cueumer, Sei‘. 233 (243); I. B. an drei Stellen. ——- L. 67, 330.

1529. ‚LJA A. 249, hebr. 667; Catabenta oder Oata humar,

Ali 279; Cacecumes 72, Ga.? Oase affumar 76 ib.; Elaterium, K. 738

= „wg „A533; Kefe (Kephe alliemer (!)‚ cucumer asininus, Ser. 204;

I. B. an sechs Stellen. — L. 331/2.

1530. 6x“ '36‘ ‘3 oder UÄ\,1J\ Cueumeres agrestes, Ali 567; Quice

berri, Dj. 56; auch Ga. e. 7b.

1531. 343d Aristoloche, K. 764, die Frucht, nach LECLERC

bei den Kabylen L„Q5515; I. B. 1744.

1532. ‚Lid-N ‘5 Coloquinthe, K. 765; I. B. 1741.

1533. 6m 6 Cassia fistula, K. 763 =„_»=B„LQL\; I. B. 346, 1742.

1534. hab-ä’, meist Ägßljs‘, Caratiae, cerasa 69; Cerise, K. 737

= Q5333“ sie»; S. 37; Sarasiae, cerase, Ser. 145; I. B. an drei

Stellen. — L. 151.

1535. 0359m]? (so lies, Kratcogonon), Karatagaoff. 9, Ga.;

I. B. 1755.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 321

1536. ? 33b? (Coralle), Sa. hinter 544; vgl. k)’; und M.

1537. Karage 2, Ga.; I. B. 1753, 2101. — L. 249.

1538. „m53, Ubsvji, s. Ql-‚BJS.

1539. Karcion 18 (Cirsium); I. B. n. 1002 (gMsH hat Lncnnnc ‚M13 mit Fragezeichen; fehlt im Index, auch andere

Synonyma sind fraglich.

1540. Kazahana 6 (yringus); Eryngium, K. 734 =

„süß“ und M‘ 6,3’, auch d?‘ y); 0b das syrische

HNIWP bei Dj. 9b? (im Index bei L. 470 81231;‘); I. B. an acht

Stellen. —- L. 179.

1541. b} Cort 80, Ga., ohne Näheres; wenn die Aussprache

richtig = I. B. 1759 (trifol. alexandrin., nicht b}, I. B. 1760); vgl.

L. 370, A. 2.

1542. „ABI? A. 248, hebr. 659 corrupt; Papier, K. 755; ägypt.

Papyrus (559; I. B. 1778. — L. 54, 419.

1543. QUDJS Avoine, K. 753 = OUDJS- (auch Jl-bji, LECLERO).

1544. ‚b; A. 245, hebr. 339 nsrowp; (oleum) Cartami, Ali 309,

(medulla) 593; Cunca, Dj. 32; Kurtam, erocus 78; (medulla) Car-

tamae, Salt 12; Kartam, carcatum, Ser. 202, hingegen Churtal (JLBJS-l

vgl. L. 173, l. Z.); cartamum, n. 126; I. B. 939, 1761. — L. 217.

1545. 6:9 ‘S Qrtam barri, crocas silv. 79; I. B. 1064, 1761.

1546. uns}, Ute}, A. 244, hebr. 535 naxnrmep! Dj. 64b (wo

04,4’); als rumisch, vgl. M53 Sa. hinter 621, UM} 106, 180); Car-

damomum 64, Ga.; Carui, K. 743 = bJJ-S (bei Dj. silv.) und (3,45

„Sh; oder 0&3») 0945; Card., carui, Ser. 306 (316); I. B. Index

wyv}, Ülwjä’, Ukskjs‘ an sieben Stellen. — L. 172, vgl. 356.

1547. 5,3 A. 251, ed. B. p. 427, fehlt im Hebr.; Cort 68 aragos,

Ga.; I. B. an sieben Stellen. — L. 179, 196/7.

1548. a)? A. 249, hebr. 665; (semen) Omesacri, Ali 154; Carach

71, Ga. cucurbita; Kurah, melo, Ser. 233 (243); I. B. an vier Stellen;

vgl. — L. 320. 351.

1549. QM’? Carpesium, K. 768 = 344i“; und

I. B. 1781, 1879.

1550. Canelle, K. 743. — L. an drei Stellen.
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322 Monrrz Sramsonnsmnn.

1551. Wjosll ’3 A. ed. B. p. 417, hebr. 634; s. Folg.

1552. ’5 A. 243 zusammengezogen mit voriger Nummer,

ed. B. p. 417 und hebr. 633 getrennt; I. B. 1782 d} (Rinde).

1553. rumisch, cariofilum, Dj. 22 b, also corrupt aus

1554. Carcamae 87, G.; I. B. 1757 (Palmenholz).

1555. Kermes, K. 766 (nach Lnonnnc Cocos baphica);

I. B. an drei Stellen. —- L. 250.

1556. 0,3 A. 250,.hebr. 668; Karen,_ cornu, Ser. 458 (468);

(plur.) G913 Cornes, K. 750, und so I. B. 1764.

1557. ‚sah ö Succin, K. 267 = bflß; I. B. 1761.

1558. Corumba, Dj. 46; I. B. 1772, 1913; I. B. 1772, 1913; vgl.

Carnabadin bei STEPHAN (MEYER, Geschichte der Botanik n1, 373);

Simon Jan. 162 Carnabadum, g. est carui quod patet ex con-

cordia Almalinsoris] cum practica G. . . . idem dixit mihi graecus . . . -—

L. 207, 34a.

1559. s. Gl. Mond. 124; Girofle, K. 742; Josns CHAJJUN

zu Hohe], 1, 14 erklärt damit 151:; I. B. 1748. — L. an vier Stellen;

s. auch

1560. 3,3} Carnua, arnua (s. 3,3,» und 24, Ga.; I. B.

1775, 2253.

1561. o-y-ll ä}; A. 249, hebr. 664 (s. unter Batzalion (l),

Dj. 54b; Corat halaym 70, Ga.; Cresson, K. 752 = und

‘lQ-ll I. B. an drei Stellen. — L. an drei Stellen.

1562. gebe”? I. B. 1911 mit Fragezeichen, fehlt im Index;

arab. ed. Iv, 63 hat ußbovi (vor ußl-bjy), Sournnmnn n, 366: l-wjfll!

auch lückenhaft.

1563. W553]? A. ed. B. 420, ed. Rom 246 und hebr. 246 W93);

(Crocuma); I. B. 1770.

1564. 0),}, S. 1565. Qjlggßyä Kurucudiles (rumisch) 5, Ga. species spinae;

I. B. 1675 Qyg-l-gßiyä! im arabischen Text 111, 161; 11, 253 .. . . . 9,5l.

1566. 0,)‘, s. 0,3.
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HEILMITTELNAMEN man ARABER. 323

1567. A. 250, ed. B. 426, hebr. 669 n: (= 3,439; Corait,

Dj. 24; I. B. an drei Stellen.

1568. A. nur in ed. B. 419 vor ‚E95, nicht ed. Rom 245

und hebr. vor 639, bei den Bewohnern des Hidjaz, in Nadjd LEf-

und „wJ-‚z. —- I. B. 1794 gibt dem Worte die Bedeutung: trockene

Datteln, im Magreb:

1569. M? Sa. 425.

1570. MM, s.

1571. b“? A. 245 etc. (s. Gl. Mond. 113); Costus, Ali 401; Dj.

58b; Costus 65, Ga.; K. 757 = 6m M; mmp, nmp, nep, Sa.

81, 131, 552; Kostus, costus, Ser. 308 (318); Alphita (Synon) 104;

I. B. 958, 1785. -— L. 357/8.

1572. ogj-l-wä Verreine, K. 760 = ‚Leib-ß; Lnennne emendirt

nach I. B. Qgjlawj-g Peristercon bei Dioskorides, s. jedoch Ali 33

herba Dusta oder Dustarium, persisch herba Buhabera, arab. ms.

f. 240 6‘ eesw k.» - -- Äwewl? eew uwuwji

1573. QM, Cw-lwei‘ Kastara, nach Einigen Betonica maior,

so Ser. 312 (322): Kastara etc.; I. B. 178.7.

1574. M, Castale, glans, castanea, Ser. 98.

1575. 0M? Dj. 38b.

1576. QfiJM, Cantorium Ali; I. B. 1792 (Castor=‚-2w>\3o&=_>).

1577. wyu? (xwcrog), A. 247 (vgl. Gl. Mond. 6 zu Hedera),

ed. B. p. 422, im Hebr. 651 wgws; Cusus 73 und wyhei‘ Casuus,

labdanum 16, Ga.; Lierre, K. 770 = agil?‘ und 92a», Art von

grill (553; Cusus, volubilis und Acsin (elälvn), Ser. 41, s. und

QM; I. B. an sechs Stellen. Simon Jan. 644 unter volubilis (bei

Matth. 698 wenig verändert) bemerkt, dass es eigentlich jede Schling-

pflanze bedeute, z. B. [h]edera, und verweist auf Lebleb auch

auf Jeblech, lebleb); Alph. 192; Mirf. 28: Ligust.

1578. (?) Casuricum, Ali 491; g-„i-ggylül?’

1579. ‚bei Kazaz s, Ga.; I. B. 1801 = uxs" (Cytise).

1580. A. 244, hebr. 636; Cazab, canna 67; Kasab, canna,

Ser. 128; I. B. 1798, 2307.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



324 Moiurz Suwnuscuuhunnn.

1581. iifiylll '3 A. 244, hebr. 637; Cassaldrö, Dj. 22b; Cazab

azarira, calamus aromat. 66; dass. K. 756; Sa. 546; Hasabel derrire,

cal. arom., Ser. 205; I. B. 1799, 1837. — L. 242. Vgl. 3,393.

1582. wjä ß‘ Roseau, K. 744 = (,farnithes‘!); Lncnnno

emendirt ‚fragmithes ! auch wßwlg (Lncnnnc emendirt

ußbwlg); eine Art ist -— L. 341.

1583. ‚A? A. 251, hebr. 676, ed. B. p. 467 ‚ü‘, und so

I. B. an drei Stellen nebst Verweisung auf und

1584. U=3 A. 250, ed. B. 426, hebr. 640 HNIDP; I. B. an drei Stellen

(Perdrix Catha).

1585. Qblaä‘ A. 245, hebr. 640 nmrop! Catharamum, Ali 360;

Kytranum, Dj. 58b; Flop, Sa. 126, und hinter 528, auch FIWP 192, 209,

268; I. B. 1317,_1812. — L. 56.

1586. QM, s. G1. Mond. 43; Cataf, attriplices 69, Ga.; Arroche,

K. 761 = 64,4» = 31139;“ LECLERC emendirt Sa.

hinter n. 621; I. B. an drei Stellen.

1587. A. 248, hebr. 653 1121;»; I. B. 1024, 1808 (Baum-

wolle). —- L. an vier Stellen.

1588. Kutna, Kanabus 11, Ga.

1589. (>‚<‚g_.\\) Alculf (Ulcuf) pix, u. 71, Ga.; 272175}: Sa. 360;

I. B. 1818, 2190. — L. 212.

1590. ab}; ’3 Naphth, K. 759.

1591. Cufor 82, Ga.; I. B. 1819 (unbekannt, nach Lncnnnc).

1592. ‚E12 011155, Alkulen, cresen 77, 65.; I. B. 1725 (1,136);

fehlt im Index.

1593. A. hebr. 617, ed. B. 427 w, in ed. Rom fehlt der

Artikel; = ÖAJ-pll „m61“; Culb, xaxifraga (so) 13, Ga.; Kulb, milium

solis, Ser. 67; I. B. 1823, 1873. — L. 139 falsch

1594. 51.3? Ali 477 hinter ‚stugni‘ fehlt das neue Schlagwort,

arab. f. 256b; ob LQJS griech. Oesipum, Dj. 56?

1594‘. Colophonia, s. unter 1595. „A313 A. 248, ed. B. p. 464, hebr. 658 53.25.5; Kulcas,

kulcasia, Ser. 203; I. B. 36, 1821. — L. an vier Stellen.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 325

p I

1596. ‚w, s. G1. Mond. 157; Colcotar et tirium(?) in aliis

(libris) tirium (! lies vitrium?) et calcantum, Ali 489, arab. f. 256

„_‚\\‚«‚J\ (?) . . JJJJLN, )U=3JJ5J\ (s. wahrscheinlich (falsch nenpäp)

Sa. 256.

1597. Kalkal, Kalkalen 10, Ga.; Culal, Habel Culcul,

Ser. 215 (225); '3J\ e»; A. 179, hebr. 284; gran. Culculi, Ali 171

(also nicht J-i-lä wie in Gl. Mond. 114); gr. Dolichos, K. 329 =

Cjlia-i“; I. B. an drei Stellen. — L. 177, 365.

1598. (so) Colocantum, Ali 490 (vgl. unter j-b-EJS), A. 247, auch ed. B. p. 422, hebr. 5909x1518 pnmuapäp lies ‘amwwm,

Plempius 260: Calcanthum, lat. 170 dass.

1599. 03b}; (Clymenon), Falumeym 26, Ga.; I. B. an drei

Stellen.

1600. (so bei I. B. 1828), s. G1. Mond. 196; Calia, Ali 480;

Soude, K. 754 = ab)‘ bei I. B. (drei Stellen) =„-5«A*1\

1601. s. Gl. Mond. 33, wozu noch Achalimia argenti, Ali

472; I. B. an drei Stellen.

1602. Gomme raisine, K. 769 =

1603. J-‚Ä A. 251, ed. B. p. 428, fehlt im Hebr.;

I. B. 1835 auch und '3

1603 ". Canna, ferula 25, Ga.; I. B. an fünf Stellen. — L. 342.

1604. 6,2,“ (nabataisch) A. 347, hebr. 650 nnknp! Alkaneberi

70, Ga.; I. B. an sieben Stellen = was oder .123. — L. 178.

1605. Qnaria, furxof 11, Ga.; I. B. 658 unter uiiöja, fehlt

im Index. —-— L. 293/4.

1606. A. 248, hebr. 654 fehlt das arabische Schlagwort;

Canabis 83, Ga.; I. B. drei Stellen, dann g5,3 und am. — L. 214,

348. — Ob 1:: Sa. 627 ?

1607. A. 251 ‚.143, ed. B. p. 427 „S! Katinabar 20, Ga.;

Alouette, K. 746 = I. B. 1848.

1608. A. 246, hebr. 644 (lat. ‘ainnp, erzeugt im Sande);

Anebilum oder Canebilum, Ali 246; Kanabil (assimilatur arenae, wie

Isa b. Massa, I. B. 1842), Ser. 68; I. B. an drei Stellen; Semen san-

tonici, FREYTAG. — L. 339.

Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. XlI. Bd. 22
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326 Monrrz STEINSCHNEIDER.

1609. u-‚UJJS? Melissa, Sa. 173b; im Index zu I. B. unter

Melissc 111, 472 fand ich diese Bezeichnung nicht.

1610. Cundas, elleborus 9; I. B. 1851. —- L. 306.

1611. Jyvii Aspalathe, K. 772, auch JQÄÄS = (‚W )\>;

I. B. 842, 918. — L. 340.

1612. 0399,55 A. 244, ed. B. 418, hebr. 638 mmp (so auch

Sa. 506 und L. 302); Canzarion oder Cantonium, Ali 403, 569; vgl.

unter M‘ Q2145»; Centaurion, Dj. 32. Fast überall wird und

unterschieden: Canedrion quebir und Kanteorion zaguer, c. 74,

75, Ga.; Grande Centauree, K. 735 = 314d M, Petit (l, K. 736 =

„rfbliJ 3),» (Schlangengalle); - Kentaurion kebir, segir, Ser. 304/5

(314/5).

1613. A. 250, ed. B. 426, hebr. 673; Kauifu, iricius

17, Gra.; Herisson, K. 747; Confud, Ser. 425 (435); I. B. 1844.

1614. A. 246, ed. B. p. 421, fehlt im Hebr. nach 642,

angeblich gxiU w}.

1615. s.

1616. A. 246, hebr. 643; Batendum oder Bazeredum, i. e.

Quenria oder Quenna, Ali 359; Quimia (1. Quinna), Dj. 43; Qüa,

galbanum 12; Chenechalbebi et est bezard . . . gabbanum; I. B. an

vier Stellen. — L. 163.

1617. 5+5‘, s. unter ‚i.

1618. 803,3 (A. 250, hebr. 670) plur.‚ s.

1619. k5,=\>‚J\ (so) Kaukas albari 19, G3; I. B. 1857

(Algue marine).

1620. A. 250, hebr. 672, ein Thier; anderes I. B. 1860.

1621. ‘ROM; Kumiz 13, G2. — [aß t 21, G2. del., s. 6.5].

1622. Poix, K. 758, auch f? =

1623. S.

162i ryeä‘, S- (W125-

1625. „A255, auch jwgä‘? so A. ed. B. 427, hebr. 678 ‘HWP, ed. '

Rom 251 )’‚@1f5! = (oder hebr. 11:9!) mit Verweisung auf

)=\‚_J\ 6.9)‘; H1D‘P'>N ‘ün Caysor (pumex), Dj. 67; Kaysor, spongia

marina 39, Ga.; I. B. 1721, 1865; falsch Sonm. S. 332, s. S. 273. ‘
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HEILMITTELNAMEN man ARABER. 327

1626. „A19“, s. Gl. Mond. 78; A. 248 „M413 (u. so Dj. 33), aber

ed. B. 424 richtig; Aurone, K. 771; mxp Sa. 157 und hinter 528, 561;

I. B. an vier Stellen. — L. an drei Stellen.

1627. s. u. Gl. Mond. 38; Alph. 38 Chimolea (anders

Rnnzr 111, 782), n. 18 blisteri; I. B. 1866.

1628. (?) für Cancamon bei Dioskorides emendirt Lncnnnc

zu I. B. 1836; ob A. 247 hat hebr. 652 [HPTJ und so

ed. B. 423.

Buchstabe e)’.

1629. viel-S Kebulum, Ali 578 als eine Art von (Myro-

bolan), s. d.; nicht im Index von I. B. (s. n. 2261).

1630. k53K oder L5>l5, Kadi 1, Ga.; Keura, K. 467; Kadi,

Ser. 40; I. B. an drei Stellen.

1631. ‚JIM, s. Gl. Mond. 211; Casemum oder Sasemum (l), Ali

124; Liveche, K. 439 = ljip und noch einmal 496! u»), ’5 bei I. B.

an drei Stellen. —— L. an drei Stellen.

1632. ßälS, s. Gl. Mond. 83; Camphre, K. 438; I. B. 1868, 2070.

1633. 3,5‘ ‘S Camphre, K. 492 = 61b '5 und >lj ‘S, auch ‚ß ’5.

1634. 14„“ Matricaire, K. 497 = C1,21.

1635. ‚ÄSlS, A. 192, hebr. 348; Caquenegum, Ali 40, (gram.)

Zerecari? 158 umgestellt; Quecunaxeig, Dj. 36b; Quetyge, vermi-

cularis 22; Coqueret, K. 488=u3l1mg w; I. B. 1589, 1874. —

L. 397, 426.

1636. 9,36 A. 194, ed. B. p. 343 C)‘)‚)‘‚Ls, hebr. 360 181183;

I. B. 1871: persisch Uljjls = „ill 01...),

1637. A. 191, hebr. 343; Dj. 10b; Cubebae 29, G91;

Cubebe, K. 428, die eine, grosse == M95, auch ugjall arg»; R33:

Sa. hinter 544; I. B. an drei Stellen.

1638. Fruit d’Arak, K. 444 = „i“ blfihl; 1. B. 50, 1882.

1639. ‚las, s. ‚a5.

1640. A. 196, hebr. 369, Kabid, epar 10, (15.; Foie, K. 447;

Bebid (so aus einem hebräischen Manuscript?) Ser. 445 (455);

I. B. 1 883.

22*
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328 M onrrz STEINSCHNEIDER.

1641. A)“ '5 Foie de vautour, K. 448.

1642. „i A. 194, hebr. 364; (rade, l. radix) Bubegi, Ali 407;

ob Chaubachi oder Lelenbacis n. 209? Capar, Dj. 37; Capparis

36, G91; Sa. 401, 413; in: Althea 627 ist 4&6? I. B. 1877. —— L. 262.

Auch ‚CS3 (FREYTAG IV, 4); Cäprier, K. 725 = aal.

1643. s. G1. Mond. 75; I. B. 1880; Soufre, K. 449.

1644. w’) 'S Soufre grec, K. 474.

1645. (persisch) Quebest, Dj. 39; '5 ‚s‘: (Pulpe) ist

Jod; '34; ebenso als ‚man sagt‘ I. B. 1884, arab. Iv, 51, falsch m45

bei SONTH. n, 348.

1646. A. 192, hebr. 349 115:: (cabag, cabicag) 38, Ga.;

I. B. an drei Stellen (= „an das). —‚ L. 259.

1647. OUCS, Alcoton, Bombax 28, Ga.; olis (Druckf.) Lin,

K. 497; Coton, Ser. 66; I. B. 279, 1885. — 0129,55, A. 148, hebr. 120,

Plemp. 85, lat. 606: semen lini; (semen) Queriani, Ali 720; Quiten,

linum 14, Ga.; Grain de lain (ausführlich), K. 154; Sa. 516; Bazari

ciehea (!), Ser. 21.

1648. Lineus, matiren 33, Ga.

1649. Katam, K. 406 = Blatt von und M’; I. B. an

drei Stellen.

1650. QWS? (Syrisch), Dj. 14; warum umschreibt L. 415,

n. 49 Quß?

1651. Lin, K. 498, nach Abd Allah b. 'Sali‘h J-«blfi;

nach I. B. 1887 dem Lein ähnlich, aber kleiner.

1652. A. 191, ed. B. p. 340, hebr. 346; Quethira, Ali 342;

Alquitira, Dj. 29; dragaguntum, alqtän d. 11, Ga.; Gomme Adra-

ganthe, K. 435 = G. A33; Dragon, Sa. 376; Kitura, drag., Ser. 222

(232); I. B. 694, 1889. — L. 49.

1653. ‚ls‘ Alkofol, antimon. 17, Ga.; I. B. 1878.

1654. s? ‘S Antimoine, K. 438 = 0-‚31.

1655. Q\>’MN“ ‘S Collyre des Negres, K. 459 = I. B. 1899.

1656. „.315 ‘S Sarcocolle, K. 460 = 0,531; I. B. 1900.

1657. s. G1. Mond. 167; Poireau, K. 441 = aus; Sa. 599

= “'\“=; I. B. an vier Stellen. -— L. 266, 408.
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HEILMITTELNAMEN DER ARABER. 329

1658. u»), ‘5 Helenium, K. 470 = w‘, und 04W M}, auch

C‚„l=3\ (anthroun ?) und (U85.

1659. e); A. 197, ed. B. 349, hebr. 374 im: (= zum), lat.

pedes.

1660. L‚>„\„5, s. unter L_>‚„5.

1661. k}? Karaba, ähnlich Sandarac croc., Ali 350, am Ende

corrupt aus 9,15?

1662. ,5 ‘P Torathiz, Ali 59, (semen) Lienbali oder Liemberi, 100.

1663. s. Gl. Mond. 102; Orobus, K. 499; I. B. 1912. —-

L. an drei Stellen. ‚

1664. A. 195, ed. B. p. 346, hebr. 368 w“: (ventriculus

animalis, FREYTAG).

1665. s. Gl. Mond. 98; Carab iuruma dr. v. echon,

Dj. 54b; Persil, K. 432 = und u»), ‘5; Apium, Sa. 400 und

hinter 621; I. B. an fünf Stellen; s. auch Qflwbbg.

1666. „i? ‘5 Ache de montagne, K. 495 = Äßlg)‘, was Lncmmc

für irrig erklärt.

1667. ‘Ul '5 Apium aquae, corat . .. 70, Ga.; Sium cresson,

K. 433 = ‘LJ ‚rfifi, i5,3, 059,3, in Algerien Ljigißfi (Lncnnnc);

Roreath(!) almi, ap. aquae, Ser. 313 (323). — „.3 ‚a, L5'‚5‚„J\ „M5;

,=‚_Jb_ v5.1.“ Seinen apii (h)ortolani, Ali 88.

1668. ,5,5 Gomme d’artichaut, K. 464 = „im 1.7.6,)‘, so lies, s.

n. 887; das Citat n. 318 (05:59), wo ‚.96, 7161.; I. B. 1919.

1669. 95,5, vgl. Gl. Mond. 156; L5} syrisch, Dj. 24; Curcam

40 und Curtam (das kleine = olfyob) nayron 18, Ga.; Curcuma,

K. 431 = 695,5 und 65.1» 535-6; Sa. 201 etc., Croce 287, 467; I. B.

an drei Stellen. — L. 220.

1670. Ob's; Melilot, K. 491 = I. B. 1920.

1671. 066,5 (ein Stein) I. B. 1922 nur aus Ga.

1672. L,5,5 Grue, K. 477, auch I. B. 1925.

1673. „s A. 198, hebr. 376; (fol.) viticellae, Ali 183, aqlla quhh

decurrit de palmitibus vitium (p,5\ Qbf‘) n. 325; Vigne, K. 442;

‘in Qlgvd; (Weinranken), S. 430; ob D“: n. 493? Harin, vitis, Ser. 35;

I. B. hat nur die Unterarten (s. die Folgenden). — L. an sechs Stellen.
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330 Monrrz STEINSGHNEIDER.

1674. 61g ’S Karme bari, vinea de montanis locis 18,

Ga.; I. B. 1904.

1675. ‘S Carme bisten, vinea vignorum 17, Ga.; I. B. 1903.

1676. 31495 Karma bayd, vinea alba 19, Ga.; Bryone,

K. 450 ==)-«‘1\U; I. B. an drei Stellen.

1677. b,“ 'S KamezabudusQ), vinea nigra 20, Ga.; Tamnus,

K. 451 = I. B. 385.

1678. 31313; Mezereum, K. 485 = 02,51‘.

1679. ABM-n} (persisch) A. 193, hebr. 358; Cardamenafl),

matiren 33, Ga.; vgl. Q1234; Cardememi, carui, Ser. 306 (316); I. B.

an drei Stellen. —— L. 247.

1680. 4A; A. 196, hebr. 370 am, Plemp. 172 brassica, lat. 148

caulis; Carnebum, Ali 66; Cursibe(!) 32, Ga.; Chou, K. 445, das

grüne ist M, das apfelformige sonst noch und

„s“; Charnub, Ser. 135; I. B. 321, 1909. —— L. 213/4.

1681. (5)51 ‘S Chou marin, K. 455.

1682. „A143 'S Chou de Syrie, K. 480 =

1683. ‘.155’; Chrysocolle, K. 469.

1684. 14,}, 14,1; (FREYTAG w, 31) A. 193, hebr. 355 nw-m; Carui,

Ali 122; Caramus, Dj. 46; Carauia 42, Ga.; Caruja, Ser. 279 (289);

I. B. nur 19,); 1772, 1913 und Unterarten (s. die Folgenden). — 139,5

L. 207, 348, 19,1; 350, 429.

1685. L5„‚_J\ 'S Caruina bovi (l. bari) velagrestis, Dj. 46.

1686. Äcwjß ’S Carui agreste 63, Ga.; I. B. 1914, auch

1687. (auch äfifls, wie im Aram.) A. 197, hebr. 372,

Plernp. 174, lat. 144; Quefara, Ali 60, Quesfara oder Quesbara n. 130;

Casbora, coriandrum 44, Ga.; Coriandre, K. 429 = ‚ejS; H5?! 13:11:

C012, Sa. 311; Kusbar, cor., Ser. 34; I. B. 424, 1926. —- L. 208.

1688. f?” ’S (vgl. und G1. Mond. 58);' Casbor elbir,

Dj. 11; Tasborta, capill. veneris 13, Ga.; 183.‘! 9131:: (13135) Sa. 319,

351; I. B. an sechs Stellen. — L. 279.

1689. 'S Casbora azalep, coriandrum vulpis 50, Ga.;

I. B. 174, 1727 und 1936.

1690. ‚S; Pin, K. 465 =
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1691. 65h} (s. auch äjlafi), wohl auch 15mm‘ bei Sa. 455 zu

lesen; Carmetegum oder Carmeregum, Ali 279; I. B. an fünf Stellen.

— L. 66.

1692. d’; Karahen, melliza 14, Ga.; I. B. 1928.

1693. Er», s. 3,95.

1694. Costus, K. 484, s.

1695. ‚M Casscoussou, K. 457.

1696. QM Casmufe 47, Ga.; I. B. 1930 UMS; die Endsilbc

auch und U, Dozr 11, 408.

1697. 53.6, s.

1698. M A. 191, hebr. 346; Quesila, Ali 373; Casile, cuzaile

41, Ga.; Ecorce, K. 462 =)>‚_>, Wurzel von lijgs; I. B. 1931.

1699. Coloquinthe, K. 461 = Jäää; dazu citirt LECLERC,

I. B. (1944) (so lies) als stocchas, 0b daher (für J-Sß-

zu lesen sei‘? Aber I. B. gibt ausdrücklich das Ende-he (d. h. mit

Punkten) an! — L. 162 (persisch) unter Brennessel.

1700. f} A. 192, ed. B. p. 192, hebr. 351 11:59:!

Nach I. B. (1254) 1939 (persisch): ‚graine par graine‘ = j,»

Ml, Wl und >55“ ‚bw.

1701. w, s. b“? (I. B. 1943).

1702. s. G1. Mond. 127, wo lies: Kasinas, uvae passae,

Ga. unter vinca 18; I. B. 1084, 1945.

1703. A. ed. B. 344, ed. Rom 194 '46; hebr. 365 innz;

Casnaq 33, Ga.; I. B. 1104, 1938.

1704. A. 192, hebr. 353; Aquasutum, Ali 70 (cf. ab);

(semen) n. 138, aber im Arabischen der Inhalt von n. 139 (

Cuscute, K. 448; Cuscutae, Sa. 30 etc.; Chasuhth, Ser. 39; I. B. an

vier Stellen. — L. an vier Stellen.

1705. w’) ‘S Absynthe, K. 454 = M‘; I. B. 1944.

1706. M Biscuit de Syrie, K. 482, eine Art von blwika.

1707 et 1708. was“ 1.115 und ab“ ‘5 Caphzana 39, Ga.; I. B.

1878, 1947.

1709. ‚er Q6 Palma Mariae, azahi zofra 12, Ga., wo auch

Q5 und pentafilon 4; I. B. an vier Stellen. — L. 429.
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1710. Mb Q6, s. vorige Nummer.

1711. >‚<‚_\_J\ Cafreyahudi, Dj. 53b; Bitume de Judee, K. 476

= und auch ‚m?!‘ G16)‘; Hafraljeude, aspalt. iud. rubeum,

Ser. 177; I.v B. 1956.

1712. bis (Wurzel von), Sa. 125; vgl. unter 6,15. — L. 422

ms: aus ibn Esra und Kimchi.

1713. 6;}; Spathe de palmier, K. 458; I. B. 1955 (und noch

an vier Stellen) gibt auch i“ (s. vorige Nummer).

1714. A. 197, hebr. 375 (Hund).

1715. Kaü, ferula 25; Gomme Ammoniaque, K. 478; I. B.

an vier Stellen. — L. 340.

1716. ‚J-Jä, Dj. 61b; Calz 52, Ga.; Chaux vive, K. 475 =

55,2“; Horach, calx, Ser. 402 (412) ist 35,3; I. B. an drei Stellen.

1717. L-‚ÄS A. 194, ed. B. p. 343 „rJ-S! hebr. 179D! ein indisches

Holz; I. B. 1957 citirt Ga., dass es = 6:5 sei.

1718. (rumisch) cypressus, Dj.11b.

1719. A. 195, hebr. 367 (Niere); I. B. 1958.

1720. wggfl-‚S A. 190, hebr. 340; Camedrium, Ali 28; Dj. 49

(graece hamedaris); Camedreos 46, Ga.; Chamoedris (so), K. 452 =

a)“ 3,19; Damederius (so), chamedryos, Ser. 180; I. B. 749, 1966;

s. auch but‘...

1721. A. 193, hebr. ninxna; Camexit 45, Ga.; Camasis,

Razi 647; bei Ali hinter 361 im Lateinischen ausgefallen; I. B. an

drei Stellen.

1722. A. 190, hebr. mwmimn; Camepistrum; Came-

phetos, Dj. 48b; Camefaytaz, gallitricum; Chamoepitys (so), K. 453

= QM oder äpioäälö; Sa. 395 etc.; Hamephiteas, Ser. 179; I. B.

an drei Stellen.

1723. 0,19m A. 191, hebr. 347 ‘km, eine Art Qwu, verweist

auf (‚Ruß (A. 275, I. B. an drei Stellen); Kameleon, leuce und

melanos, Ser. 264/5 (274/5). —— Fehlt bei L. 247:

1724. 31.5 A. 194, hebr. 363, Plemp. 169: tuber, lat. 698; Ra-

mech, tubera, Ser. 236 (246); I. B. an vier Stellen. —— L. 303.

1725. 6,3113 (pira), s. Gl. Mond. 13; I. B. 1963.
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1726. 454.5 Cancamum, K. 479 = „JAN 5.»; I. B. 1431,1973.

—- L. 59 e“.

1727. 0,3 A. 192, hebr. 354; Quemum, Ali 123; Ciminum 43,

Ga.; Cumin, K. 426; Ser. 277 (287); I. B. 1967. — L. 206.

1728. Q4119“ ‘g Cim. album vel cumin., Dj. 49b; I. B. 1972.

1729. w) ß Cumin d’Armenie, K. 471 = 5,55; I. B. 1970.

1730. 5M“ ‘g Canunasuat (so), cim. nigrum, Dj. 49; I. B. 1972.

— L. 367.

1731. 5 K. 473 = 13,28; I. B. 1969.

1732. w}; 5 C. persan, K. 427 = QMM.

1733. Ägjjill ‘i C. de sycera, Dj. 42b.

1734. „ßuym 5, Dj. 49.

1735. f“ Artichaut, K. 489 =

1736. 2;?‘ Artichaut, K. 403 = 3152i’ (wo LECLERC ebenfalls

nur auf verweist). —— L. an drei Stellen.

1737. ‚M, s. Gl. Mond. 70; Encens, K. 430 = Qbg-l, auch

ob)’ La> grain d’encens oder 6&9; Muris Olibanos, Sa. 172, 218,

581; I. B. 1974, 2012. —- L. 235.

1738. „.315 A. 191, hebr. 342 131115; Cundensum, Ali 425; Cun-

dison, Dj. 60b; Cundas, elleborus 9, Ga.; Saponaire, K. 434 =

(,tariracht‘!), auch 9911351569“ und ; Condisi, Sa. 164,

249; Ser. 352 (362); I. B. an sechs Stellen. -—- L. an drei Stellen.

1739. Jjaß Aspalathe, K. 456; auch Jjwää‘, s. d.

1740. Orobe, K. 472 = w}.

1741. 833D? Sa. 368, im verblassten Context scheint W831i: vor-

zukommen; 1:: n. 62 ist ab zu lesen.

1742. (persisch, nicht jiäs) Cancar 37, Ga. (citirt Razi

und ,Almayez“?, Razi 230: ,cardo scarleius [nicht bei Faradj 216:

Harsef] quod carotum‘); Artichaut, K. 486 = k'„‚3„'5; I. B. an fünf

Stellen, n. 1976 = s. auch folgende Nummer, unter

15,5 und

1743. (5,9 ‘S L. 244.

1744. ö/‚SÄ-S (persisch) A. 192, ed. B. p. 340, hebr. 350 515:;

Quenque red et est terrae vomitus (s. n. 1707), Ali 367; Razi 654:
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334 M. STEINSCHNEIDER. HEILMITTELNAMEN DER ARABER.

Gummi cardonis (vgl. appell. Cantad mit Verweisung auf cardo;

Faradj. 614: Canearard; I. B. an drei Stellen, n. 1977 = ciJTÜJ-l 5.».

— L. 293, fehlt im Index; s. auch folgende Nummer.

1745. 59,535 (nur Schreibfehler?) Gomme d’artichaut, K. 487 =

„i“ b_»\,3; sonst (39,95, 55,555; Avicenna citirt LECLERG nicht.

1746. L-‚Lpö (persisch) Canhen 34, Ga.; I. B. 1978.

1747. Qß oder b_,-(5, s. Gl. Mond. 159, wo Karabe, Carabe bei

Dj. und Ga.; Succin, K. 438 = „lila und lg,l5, b)‘, lelß‘, 19;“ 59W;

Carabe, Sa. 300, hinter 621; I. B. an fünf Stellen.

1748. Camuraz 35, Ga.; I. B. 1983 (unsicher).

1749. „S Bdellium, K. 468 = L3,75“ Jim; I. B. 1987, 2157.

1750. ‚aß „S (I. B. 1988), s. ‚M „s...

1751. \5‚5? (persisch), dafür im Lateinischen: ‚apud suriam

dicitur Curat, pyrethrum,‘ Dj. 58; dafür setzt L. 298 (ungenau: 3. Grad)

871'158, lasst ‚apud suriam‘ weg und citirt 55ml bei VULLERS.

1752. a,“ 455,5 Mica = .311», K. 481; I.‚B. 1472, 1992.

1753. ‚J; Poivre blanc, K. 493; I. B. 1993, arab. 111, 89 am

Rand, im Text 85,5, nicht 6,5, wie Lncnnnc zu K. citirt.

1754. 0%; I. B. arab. Iv, 62, falsch Sozrra. n, 365, l. OW

(s. n, 408) franz. 1998, auch QM 1911, 1998.

1755. „P35 Poivre noir, K. 494. — L. 326.

1756. la5 und (syrisch) Mastix, Dj. 19; Mastic, K. 490 =

„Xbm (von Chios); I. B. 1996. —— L. 70.

1757. (\)„\> „I; (persisch) A. 192, hebr. 352; I. B. 1905 (arab.

„Miyh-i, Fougere).

(Schluss folgt.)
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Anzeigen.

H. G. RATAHOBHM}, 0171716611775 0 uoüsörrb, coeepzuenuoü ca 1 7107m 1897 eoöa

a0 20 aezycuza luoeo-wce 200a 65 Bezeöeeecxiä u Meuaezuncrciä yüaöbz

Vgöumcxoä eg/öepniu —. Separatabdruek aus den Utäen. Zapis.

Imperat. Kazan. Univers., Kazan, Druckerei der kais. Universität,

1898, 39 pp.

Berichtet über KATANow’s Reise im Gouvernement Ufa und

handelt kurz über dessen türkische Einwohner in Hinsicht auf

Religion, Grundbesitz u. s. w.

Auf pp. 13—14 bespricht der unermüdliche Leiter der Kazaner

Schule die sprachlichen Eigenthümlichkeiten des Baschkirischen; neben

dem Lautwandel j- dä—-s1 ist ganz besonders der Uebergang von z

(bei den Kirgizen, Osmanli und getauften Tataren) in dz im Basch-

kirischen zu beachten;2 in einigen Fällen entspricht dieses baschk. dz

auch einem sonstigen d: baschk. kydzyl = osm. Jj-‘i; baschk.

däödzlö = osm. „Jjg; ebenso südzlär, dzamän etc.; den Uebergang

d = dz kann ich aus den Texten pp. 20—35 nicht belegen. Da diese

in KATANOw’s Umschrift sowie in der Originalschrift mitgetheilt sind,

kann ich von der Mittheilung einer Probe absehen. Wenn in Nr. 7, 2

ein junger Mann singt, aus Gram um seine Geliebte, von der er ge-

1 Cf. auch N. J. Ascnmsnm, Mamepialsz 02m usczradoeauin llyeawcxaeo uswra,

Kazan, 1898, p. 97; in gewissen Fällen kann der Anlaut auch schwinden; Beispiele

hierfür findet man bei HOUTSMA, Türlia-arab. Glossar pp. 102 fiI; vgl. auch MARQUART,

Ohrcmologie der alttürk. Inschnften p. 105.

z In RADLOFI-“s Plmvetik nicht registrirt.
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336 N. T11. KArANow N. N. PANTUSSOW.

trennt ist, sei seine Leber gebraten worden (baurlarynz käbäpl buldy;

bawr = bagyr), so beruht das wieder auf der Anschauung, dass

Seelcnschmerz ein Feuer ist (cf. Tbung Pao 1x, 124 ff).

Die Weiteren Ergebnisse von KATANow’s Ausflug lassen hoffent-

lieh nicht lange auf sich warten.

H. H. HAHTYCOBI», Illurrzepiu/lbz w, ucylmnim 170197111711 Tapauveü H/liäcxazo

rmpyaa. 2. Brcpoii. Cöopnnltm TapaHqI/Ilicltnxß Baragronm H saAawb

(Tapanqnucniü Tencrs 11 pyccniü nepenoas). — Separatabdruck aus

den Izw. Obätä. arch. ist. z’ etn. pri Imp. Kazan. Univers.; Kazan,

Druckerei der kais. Universität, 1898, 44 pp.

Von Tarantsehi—Texten sind meines Wissens bis jetzt nur die-

jenigen bekannt geworden, die RADLOFF im v1. Bande seiner Proben

veröffentlicht hat. Im Jahre 1897 theilte dann Pmrussow (cf. auch

Orient. Bibl. v, n0 249) an derselben Stelle einen Tarantsehi-Text mit,

dessen Inhalt im Wesentlichen2 in der Aufzählung der glücklichen

und unglücklichen Monats- und Wochentage besteht (cf. m1 HARLEZ,

WZKM. x11, p. 255 ff). Bei der hervorragenden Bedeutung, die dieser

Dialeet für die türkische Spraehgeschichte haben wird, ist auch der

neueste Beitrag PANrUssow’s höchst willkommen; allerdings wäre es

zu wünschen gewesen, dass den Texten eine Umschrift beigegeben

wäre, denn ohne vorhergehende Kenntniss des Tarantsehi aus RAD-

1.crr’s Proben ist es geradezu unmöglich, sich eine Vorstellung von

den Lautverhältnissen der Sprache zu machen, solange sie nur im

türkischen Gewande vor uns liegt.3

Den Inhalt bilden Räthsel und Aufgaben; ich theile davon

einige in Umschrift mit:

1 Weitere Fremdwörter aus dem Russischen, Arabischen und Persischen be-

spricht KATANOW auf pp. 15-17. Vgl. auch seine wichtige Zusammenstellung in der

Einleitung zu A. E. A1.1:x'ronow‘s Veröffentlichung IIam/zmuunu Kupzuacrcaea napoo-

nazo moopwecmaa: II/hclm (Mauounua Eaiimoxu 11a cmepmb wann, Aa/canzepa im xIv. Bande

der lzu‘. 0,14%’. arch. ist.‘ etn. für 1898.

2 Cf. (laselbst auf p. 12 urulc in der Bedeutung ‚Verwandte, Familie, Nach-

kommen‘; WZKM. X1, p. 198 und RADLOFF, Alt/‚ürlc. Imchriflen p. 225.

i‘ Z. H. 0531;, das nur Zotvm gesprochen wird etc.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



BIATERIALIEN rrrc. 337

Nr. 31: xandin korknzas, bägdin korknzus Bägnzävizät täolzck.

Aufl.: kiäik ballarni bolmasa pitni aiturlar.

Vor dem Kaiser fürchtet sich nicht, vor den Fürsten fürchtet

sich nicht Begmemet mit einem Ar1n: Kleine Kinder und Läuse.

Nr. 32: asmandin tüäsä sinmäs,

köbrüktinl tüäsä sinär.

Aufl.: kalr.

Wenn’s vom Himmel fallt, zerbricht es nicht,

Wenn’s von der Brücke fallt, zerbricht es: der Schnee.

Nr. 33: attin ägiz, ittin päs.

Aufl.: ägärm aiturlar.

Höher als das Pferd, niedriger als der Hund: der Sattel.

Es folgen dann Rechenaufgaben, wie die folgenden: ‚100 Men-

schen verzehren 100 manty (nach PAnTUssow’s Erklärung eine Art

Pastete); die grossen Menschen jeder drei, die Kinder je zu dritt

eine: 25 grosse Menschen je drei Pasteten = 75; 75 Kinder zu-

sammen 25 = 100 Pasteten‘; oder: ‚Ein Kadi und seine Tochter,

ein Ra'1's und seine Frau verzehren zusammen drei Eier (tuxuvn-izi),

trotzdem hat jeder ein Ei bekommen: die Frau des Rais war die

Tochter des Kadi.‘ I

Von Formen, die mir den Umständen nach besonders inter-

essant waren, wären zu nennen: „Mill = algeli, ‚um zu nehmen,

wollten heiraten‘ in Nr. 95 (cf. auch Nr. 142); cf. kökt. -gal_1/, z. B.

1 Zu der sonst so fleissigen Verarbeitung des bis jetzt gedruckt vorliegen-

den vulgär-türkischen Materials durch Dr. JAcon (ZDMG. 1.11, p. 695 111; auch

Ruziexn-Osroxe, Transcription des türkisch bearbeiteten Lustspieles Aiiar-i Hamw

etc, Wien, 1883, in Commission bei R111). LECBNER wäre nützlich gewesen) möchte

ich doch bemerken, dass das pp. 715 f.‚ 725 f. ‚formulirte‘ Gesetz längst behanut

ist, cf. RADLOFF, Phonetik, ää 371 (f.‚ ä393 und zu diesem Rnnnorrs Allliir/r.

Inschriften p. 179—-180 und meine Bemerkung im T'o7mg Pao V11, p. 326. Wenn

das Dativ-Suffix hier und da, trotz des vorausgehenden stimmlosen Lautes, mit (l

anlautet, so ist darin meines Erachtens lediglich ein Einfluss des gedruckten oder

geschriebenen Wortes zu sehen. Im Uebrigen wäre es sehr wünschenswerth, dass

die Sache einmal an Ort und Stelle genau untersucht würde, denn statt Jute habe

ieh nicht nur Jcda, sondern auch -gda und yda gehört, allerdings nur von gebore—

nen Griechen, denen ich den Originaltext von Küxos‘ Orta-Ojunzl verlegte.
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338 ERNST HARDER.

in IN. 10: kiäi ogly kop ölgäli törümiä = ‚die Söhne der Menschen

sind sammtlich geboren, um zu sterben‘, sowie Proben v1, p. 161:

bargeli, p. 162: lciskartkeli, p. 164: kälgäli, p. 165: öltürgäli und

neuerdings die Bemerkungen sAnmrArfs in den Bull. Acad. Imp. etc.

‚Sh-Päterslm, 1898, Sept., p. 128.

Sodann ala ‚bunt‘ in Nr. 139, wozu meine Bemerkungen in

MARQUARIJS Chronologie der alttürk. Inschriften p. 103, sowie noch

tung. alak ,scheckiges Pferd‘ und mand. alga, alha, alga bulga

,bunt‘ zu vergleichen sind; cf. SALEMAN l. c.

W. BANG.

ERNST HARDER, Arabische Conversations-Grammatik mit besonderer

Berücksichtigung der Schriftsprache von ——, Dr. phil. Mit einer

Einführung von Prof. MARTIN HARTMANN, Lehrer des Arabischen

am Orientalischen Seminar zu Berlin. Heidelberg, JULIUS GRoos’

Verlag 1898. Mit Schlüssel. (Methode GASPEY-OTTO-SAUER.)

Die weltberühmten Lehrbücher der Methode GASPEY-OTTO-

SAUER, die bei der Erlernung moderner Sprachen von jedermann

anerkannte Dienste leisten, haben schon vor drei Jahren ihre

Domäne auf das Gebiet der orientalischen Sprachen ausgedehnt,

als nach dieser Methode eine Grammatik des Türkischenl erschien.

Im abgelaufenen Jahre schloss sich eine arabische Conversations-

Grammatik an. Das von Dr. HARDER veröffentlichte Lehrbuch des

Arabischen, worunter hier das dem classischen Arabisch doch so

nahestehende neuere und neueste Schriftarabisch zu verstehen ist,

kann jedem wärmstens empfohlen werden, der die Absicht hegt,

Arabisch gründlich zu erlernen oder schon erworbene arabische

Kenntnisse zu befestigen und zu erweitern. Das Buch ist mit selte-

ner Sorgfalt gearbeitet, zuverlässig und so reichhaltig, wie man es

nur wünschen kann. Dabei wird die an ein Lehrbuch, das doch

1 Von H. JEHLITSCHKA, k. u. k. östern-ung. Vice-Consul, früher Docent an der

k. u. k. Orientalischen Akademie in Wien. Eine Besprechung dieses Buches soll

demnächst folgen.
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ARABISCHE ConvnasArious-GRAMMATIK ETC. 339

hauptsächlich zum Selbstunterricht bestimmt ist, gestellte Forderung

der Uebersichtliehkeit und Klarheit überall erfüllt. Auch ist es dem

Verfasser meisterhaft gelungen, Theorie und Praxis zu vereinen.1

Die Grammatik ist 475 Seiten, der Schlüssel, der die Uebersetzung

der aus Musterstücken arabischer Prosa ausgewählten Aufgaben

bringt, 103 Seiten stark. Die Grammatik selber besteht, wie dies

bei den Lehrbüchern dieser Methode allgemein ist, aus zwei Theilen,

obschon sich diese Zweitheilung auf den Unterricht des Arabischen

nur schwer anwenden liess: der erste Theil macht den Lernenden

in 33 Lectionen mit der Formenlehre bekannt, der zweite ergänzt

in 16 weitem Lectionen das im ersten Cursus Gelehrte, bietet aber

auch das Wichtigste aus dem Gebiete der Wortbildung und der

Syntax. Eine recht werthvolle Beigabe ist Lection 49, die von der

arabischen Metrik handelt. Als Anhang bringt das Buch Lesestückc

aus dem Qoran, Fabeln von Loqman, ein Stück aus ,1001 Nacht‘,

einen Schwank, eine Beschreibung von Kairo, ein Stück aus einem

arabischen Roman, Abschnitte aus Zeitungen, etliche Musterbriefe pri-

vaten und geschäftlichen Charakters, sowie Beispiele für diverse Docu-

mente. Ein Wörterverzeichniss zu den Lesestücken bildet den Schluss.

Sehr belehrend ist die ‚Einführung‘ aus der Feder Haarmanzfs,

eine kleine Monographie über die arabische Sprache, in welcher die

Begriffe ‚Vulgärarabisch‘, ‚Altarabisch‘ und ‚Neuarabisch‘ genauestens

präcisirt werden und gezeigt wird, wie das in die verschiedensten

Dialecte gespaltene ‚Vulgärarabisch‘ im Volksmunde neben dem an

das ‚Altarabisch‘ so innig als nur möglich sich anschliessenden, ein-

heitlichen ‚Neuarabisch‘ fortlebt. Ich möchte hinzufügen, dass gerade

das Studium dieses mit dem ‚Altarabisehen‘ genau genommen iden-

tischen und nur zeitlich von ihm geschiedenen ‚Neuarabischen‘ bei

der Erschliessung des Sinnes auch so mancher classisch-arabischen

Stelle erst recht zu statten kommen kann.

Ein guter Theil der nur so schwer zu vermeidenden Druck-

fehler ist vom Herausgeber verzeichnet worden. Leider ist die Liste,

1 Der Verfasser gibt überall die termini technici der arabischen Gramma-

tiker an.
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340 ERNST Hennen, ADALBERT MERX.

soviel ich beim Durehsehen des Buches bemerkt habe, nicht voll-

ständig genug. Beispielsweise steht p. 54, Z. 2 v. 0.: sugün für süqun;

13.60, Z. 5 v. u.: 311 hum für (Ü, hum; p. 73, Wörterverzeichniss,

2. Columne, 2. Wort: al-‚äami‘ u’l-’azharu ohne A bei al-jamvfu; p. 95,

Z. 12 v. 5.: für 5,53; p. 100, Z. 1 v. 0.: ldm für lam; p.111,

WV., 1. C0l., 4. W.: für u. s. w. Es wäre jedenfalls

iin Interesse der wünsehenswerthen Weiterverbreitung des Buches,

wenn der Herausgeber eine vollständige Liste der Errata zusammen-

gestellt hätte.

Zum Schlusse möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen,

der speeiell solche, die aus anderen Büchern bereits gelernt haben,

vielleicht confus machen könnte, nämlich die Schreibung des Ver-

bindungs-Alif mit Hamza, sobald das betreffende mit einem solchen

Verbindungs-Alif anlautende Wort für sich allein gebraucht wird

oder die Rede einleitet.

Diese Schreibweise ist jedenfalls die richtigere, was man schon

daraus erschliessen kann, dass sie auch in den von der Imprimerie

catholique in Beyrouth veröffentlichten arabischen Werken, die ja

doch unsere grössten Arabisten zu Herausgebern haben, angenommen

erscheint. Uebrigens wird der Abschnitt über das Hamzat-alwasl,

p. 16—19, den Lernenden hinreichend unterrichten, um ihn vor Irr-

thiimern zu bewahren. Die Transscription in nabyun, ghamyun

ist von der gewöhnlichen Art C5 zu umschreiben, zwar abweichend,

dürfte jedoch keinen Anlass zu Fehlern geben.

ADALBERT Mnnx, Aus Muallim Nddschiflg ßünbitle‘: Die Geschichte

seiner Kindheit. Aus dem Türkischen übersetzt von —. Berlin

1898. Verlag von GEORG REIMER. (2 Mk.)

Mit der Idee, dieses kleine Werkehen moderner osmanischer

Prosa ins Deutsche zu übersetzen, hat sich Herr Geh. Hofrath

A. Ali-Jux, Professor der morgenländisehen Sprachen an der Univer-

sität Heidelberg, ein nicht hoch genug zu veransehlagendes Ver-

dienst um das Studium gerade derjenigen von den orientalischen

Sprachen erworben, die im Vergleiche zu ihren Schwestern aus dem
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Aus MUALLIM NÄnsuiiYs SÜNBÜLE. 341

Osten ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Der Anlass, den der

Herr Uebersetzer nahm, um mit dem weitverbreiteten Aberglauben,

als biete die Literatur der Osmanen auch in ihren neueren und

neuesten Schöpfungen dem abendländischen Leser in Form und

Inhalt zumeist nur ungeniessbare Lectüre, war ein froher: der Ge-

lehrte hat das Büchlein seiner Gattin gelegentlich der 25. Wieder-

kehr des Hochzeitstages zugeeignet —- und so möge es ihm ver-

gönnt sein, noch eine lange Reihe von Jahren an der Seite seiner

Lebensgefährtin froh dieses aparten Hochzeitsgeschenkes gedenken

und sehen zu können, wie er wenigstens mittelbar auch dem Orien-

talisten eine Freude bereitet und der Sprache der Osmanen neue

Freunde zuzuführen und alte ihr zu erhalten im Stande gewesen ist.

Nachdem MERX auf den ersten Seiten der Einleitung, die in

Form eines Briefes an seine Frau gehalten ist, den Leser in launiger

Weise über die Genesis seiner orientalischen Widmung informirt hat,

beginnt er den leitenden Gedanken zu entwickeln, der ihm bei

Abfassung der vorliegenden Uebersetzung vorgeschwebt: er wollte

darauf hinweisen, dass die neuere Literatur der Osmanen sich von

der älteren Schriftstellerei nur zu ihrem Vortheile unterscheide, und

es daher ungerecht wäre, wollte man jeder türkischen Neuerschei-

nung mit Misstrauen entgegenkommen.

Die neuere türkische Stilistik ist in der That besser als ihr

Ruf im Gegensatze zur älteren Richtung, die ja doch gar nicht dar-

nach angethan ist, die Pflege der osmanischen Sprache zu fördern.

Denn selbst solche, die mit den nothwendigen arabischen und per-

sischen Vorstudien ausgerüstet, an osmanische Lectüre sich heran-

wagen und die sich dazu zwingen, in der üblen Meinung betreffs

der Güte der uns mehr bekannten und leichter zugänglichen älteren

türkischen Literatur ein blosses Vorurtheil zu suchen, geben ange-

sichts der sich in den Weg stellenden Schwierigkeiten das Studium

zumeist wieder auf. Lohnt es sich denn auch der Mühe, oft recht

lange Perioden, wo sich Participialconstructionen drangen, voll sprach-

licher Kunststücke und geschmackloser Wortspielereien zu entwirren,

in die einzelnen Theile zu zerlegen, um dann für alles Kopfzerbre-

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 23
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342 ADALBERT Mnnx.

chen sehliesslich durch einen an Gedanken um so ärmeren Inhalt

des Gelesenen entschädigt zu werden? Solche Lectürewird wider-

lich; denn Kopf und Herz werden dabei wenig angeregt. Mit Recht

führt Herr Hofrath MERX das Urtheil an, das J . v. HAMMER mit seinem

‚Trompetenstossstil‘ implieite über die türkische Dichtkunst gefällt

hat, da er erklärte, dass das Hauptverdienst der türkischen Dichtung

in Bilderjagd bestehe, ‚welche aber oft von der Blumenbahn des

wahren Schönen abgeleitet, sich in die phantastischen Gebilde des

Schwulstes und geschmackloser Uebertreibung verirrt.‘ Weiters

bringt Mnax auch die Ansicht DWORAK,S vor, dass selbst der ge-

priescnste türkische Poet Baki nur gross unter den kleinen sei,

Zeugniss dessen der merkwürdige Umstand, dass wirklich eine Ge-

sammtausgabe seiner Dichtungen bis jetzt weder im Oriente noch

im Abendlande unternommen ist. Ich möchte hinzufügen, dass es

auch sonst mit geeigneter Lectüre ziemlich schlecht bestellt ist:

selbst die besten Chrestomathien bringen oft nur wenig ansprechen-

den Lesestofl‘, was ja gar-nicht anders zu erwarten ist, nachdem

auch die Prosa bis vor nicht allzulanger Zeit ganz unter dem Ein-

fluss des verkehrten Ideals stand, das der Türke von Stilistik

besass. In neuerer Zeit, speciell seit dem Krimkrieg, verhält es

sich freilich anders, was aber eben erst der Uebersetzer des vor

1nir liegenden türkischen Musterprosastückes klipp und klar nach-

gewiesen hat. Dieses Stück ist der ‚Sünbüle‘ Muallim Nadsehfs ent-

nommen. Muallim Nadschi, der erst vor einigen Jahren das Zeit-

lichc gesegnet hat und durch das von ihm redigirte Elementar-

lesebuch bekannt ist, gehört dieser neueren Richtung unter den

türkischen Literaten an. Diese haben dank ihrer Bekanntschaft

mit abendländischen, besonders französischen Geistesproducten ein-

sehen gelernt, dass das literarische Ideal anderswo zu suchen sei,

als in Künstelei und Unverständlichkeit. Sie haben erkannt, dass das

Türkische sich, um mit MERX zu sprechen, auf ‚europäische Stimmung‘

bringen lässt, ohne dabei von seinem Sprachgeiste etwas einzubüssen,

und zwar ist dies ihnen dadurch gelungen, dass sie ihre Schreibweise

mehr der gesprochenen Sprache der Gebildeten angenähert haben.
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Aus MUALLIM NÄnscnfs SÜNBÜLE. 043

o)

Der vollständige Titel der ‚Sünbüle‘ oder ‚Aehre‘, aus der Mnnx

seiner Gattin das ,bedeutendste Korn‘ geboten hat, lautet:

ab M) 6453 w,“ ab“ „es e»

um v‘). „MM“ w,» web ‘esse; ‚l JxJW‘ ‚w,‘

l|""V ‚er „.89 rovlwlßl} (S. Orient. Bibliogr. Iv, p. 16, Nr. 329.)

Das Büchlein besteht aus drei Theilen: der erste w»? ‚B3,

p. |—-ii, enthält nur Poesien, und zwar Gedichte verschiedensten

Inhaltes; der zweite W85 ‚.55, p. i°—lr/\, umfasst etliche kleinere

Prosastücke; der dritte bringt die von MERX übersetzte Novelle:

‚Die Kindheit Omer’s (so der Vorname des Verfassers) bis zum

8. Jahre,‘ ‚ab‘ 6,-“, p. lra-rrr, in Form und

Inhalt ein Musterprosastück. Wer die Reminiscenzen aus der Kind-

heit eines zu Amt und Würden gelangten Mannes, wie Nadschi es

war, im Original zu lesen in der Lage ist, der wird den Eindruck

gewinnen, dass der Uebersetzer allerdings eine vortreffliche Wahl

getroffen hat. Das ist anziehende türkische Lectüre, ein abendlän-

disch gestimmtes Türkisch, ‘ ungekünstelt und frei von geschmack-

losen Zuthaten. In leicht plauderndem Tone erzählt der Autor, was

ihm gerade von den Eindrücken seiner Kindheit in Erinnerung ge-

blieben, man vermeint den Verfasser erzählen zu hören, so natürlich

und ungezwungen reiht sich Episode an Episode, Idylle an Idylle,

Schilderung an Schilderung. Dabei erfahrt man aber auch, dass im

Leben des Osmanen manches anders, in einer uns viel naher liegen-

den Weise verlauft, als wir im Abendlande zu denken gewohnt sind.

Es ist entschieden in hohem Grade dankenswerth, dass die

Freunde des Türkischen und solche, die es gerne werden möchten,

durch die vorliegende Arbeit aus der Feder eines Gelehrten vom

Fach auf die Vorzüge der neueren türkischen Literatur aufmerksam

gemacht worden sind, unter deren Schöpfungen sie noch so manch

anderes Büchlein finden werden, dessen Lectüre gleichwie die der

‚Kindheit Omer’s‘ belehrend und anregend zugleich ist. Ob aber

demselben Fachgelehrten auch für die fertige Uebersetzung das

gleiche Lob gebührt, wie für die ihr zugrunde liegende Idee, das

möge der Leser selber entscheiden. Daher beschränke ich mich

23*
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344 ADALBERT Mnsx.

darauf, aus meinem Verzeichnisse aller der Stellen, ‘wo die Ueber-

sctzung der Vorlage nicht entspricht, nur eine Anzahl von Stich-

proben zu bieten. Ein blosser Blick in diese Liste wird das Urtheil

über eine solche Arbeit übrigens selbst dem mit zwingender Noth-

wendigkeit aufdrängen, der eben die ersten Elemente türkischer

Construction in sich aufgenommen hat und ein türkisches Wörter-

buch zu handhaben lernt.

S. 1, Z. 13: ‚die die Fortsetzung bildet und grösser als die

andere ist‘; p. ‘r"', l. r: Q9,‘ vlgj 0525653,‘ 68m‘, ‚die ausge-

dehnter ist als jene andere.‘

S. 2, Z. 8: ‚im Zimmer zu tanzen, mich zu drehen und im

Kreise zu laufen begann‘; p. “““’, l. ‘o: 65,55%‘ „o3, 80.25%‘ 053%)

553x343 A-ä-«ibüß 55,35% ‚gleich im Zimmer mich im Tanze zu

drehen und umherzulaufen begann.‘ — Z. 21: ‚es kommt auch Nie-

mand von der Bergstrasse‘; p. ‘Fr’, l. s: „Qs-Ä-lg „C9589, ‚es

findet sich auch Niemand, der die Strasse passirt.‘ — Z. 23: ‚aus dem

Fenster des unteren Stockes eines Hauses, das der Schule gegen-

überlag‘; p. ‘Fr’, l.‘ ‘: C,> 55,-} taäß" QJ-l 8265,? 65W}? M,

‚aus einem Fenster im unteren Stecke des der Schule gegenüber-

liegenden Wohnhauses.‘ — Z. 30: ,da liess er meinen Rücken los‘;

p. ‘Fr, l. ‘i: QMAS)‘, ,da kam er an mich von hinten heran.‘

S. 3, Z. 1: ,da rief der Aga, der es aus dem Fenster sah,

zum zweiten Male wohlwollend: Kusch dichi‘; p. ‘Pi, l. I’: u-ll-s ‚a

Lyjttit; a?) am}, L7» 8,5 ‚g Lila’ U-‚l uäljl 5M‘ ß» L-ysisffi, ‚der

Aga, der diese Scene vom Fenster aus betrachtete, brüllte gütigst

noch einmal: Kusch dich!‘ —- Z. 3: ‚von der Furcht befreit,

schaute ich nicht gleich rückwärts‘; p. lr-z, 1.5: =_.-‘‚3‚> 05-93,’;

5>„-_yod5b_ 4445;, ‚infolge meiner Furcht konnte ich mich nicht

umwenden und rückwärts schauen.‘ -—— Z. 6: ‚Ich sagte, ich bin

gerettet und war nach dem Laufen . . .‘; p. ‘Pi, l. v: ‘(M33 (‚Ä-@\‚\w‚

5,5» yä e‚<_>d«5_>, ‚nachdem ich soweit gelaufen war, dass

ich mir denken konnte: „Ich bin gerettet . . ‚u.‘ -— Z. 30: ‚Einen

Unglücklichen bringt sehr reichlicher Trost zum Weinen‘; p. ‘Po,
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AUs MUALLIM NAnsenTs SÜNBÜLE. 345

1.11“: yäbil kgw 101g)‘ efl u-‚amjßiä ‚g, ‚einen Unglücklichen bringt

zumeist das Mitleid zum Weinen.‘

S. 4, Z. 4: ,gewissenlos‘; p.1r"|‚ 1. 1: ‚unmenschlich,

roh‘. — Z. 14: ‚wenn es eines Tages stirbt‘; p.1r“I, l. 1: um»); („S ‚S,

(nicht ölüb, sondern olub), ‚eines Tages‘. —— Z. 15: ,. . . ist dir das

nach deinem Denken nicht klar‘; p. |r"1‚ Z. 11: eXq-ß-Syälöy ‘B593 uawjaä, ‚hast du denn nicht soviel Hirn, dass du denken

könntest, dass (dies Kind) . . .‘ (tiirk. bejn, nicht arab.

S. 5, Z. 15: ‚zwei Ruhebänke‘; p. IPA, l. i: die „S91, ‚zwei

Vorräume, Empfangsräume, Salons‘. V. BARBIER, s. v.

S. 6, Z. 16: ‚. . . einfarbiger, weissgeblümter . . .‘; p. n'a,

l. 1: „Q2119 w}, ,geblümter .. . mit weissem Grunde‘. —

Z. 18: ‚Aermel‘, hier wohl Arm (nicht der Aermel‚ sondern der Shawl

vertritt die Stelle des Taschentuchesl). —- Z. 20: ‚gesäumte‘; p.1r"1,

l. 1°: 43,91, ‚geflochtene, geknüpfte‘; ‚altväterlichen‘: 9-1»)?

ist Eigenname (nicht pers. und türk.

S. 7, Z. 16: ‚er erschien einen wenig wie Eisen, aber beging

keine unangemessene Härte‘; p. 121, 1.1: JSQU 99%); v\-_>_‚)»>- 51 Jg

G)», ‚er scheint ein wenig heftig, doch bethätigt er Heftig-

keit nicht zur Unzeit‘. hier das Adjectiv 1) —- Z. 20: ‚glühte‘;

P. 121, 1.2: 41118-191 0,3"‘, ‚erfüllt war‘.

S. 9, Z. 3: ,. . . brachte‘; p. 121“, 1. A: ‚51135, ,. . . bringen liess‘.

— Z. 5: ‚der Mensch‘; p.12r", 1.1: Uhu-H, ‚man‘. — Z. 19: ‚diese

Handlungsweise war unter jungen Leuten seit langer Zeit gewöhn-

lieh‘; p. 122, 1.2: a2...» Q>>L= L5)», C943) KW 4:6? ‚g,

‚diese Handlungsweise war ehedem unter den Helden gewöhnlich‘.

S. 10, Z. 3 (u. im Folg.): ‚Gitter‘; Q3453, ‚Jalousien‘; cf. BARBIER.

—— Z. 7: ‚da der Bruder zehn Jahre älter war als ich, so wurde

in seinem Gesichte das Zeichen noch grösserer Furcht sicht-

bar‘; p. 120, l. I: 8.21353 8,61 oocäiiabl 6,19 ‚>33 0,1 08.2.3 )>\)._‚

esöyrojps „Kalk 33),? 19.29.„ ‚da .. . ., sah man in seinem Gesichte

das Zeichen der Furcht nicht zu sehr, wurde nicht zu sehr

sichtbar‘. — Z. 21: ‚seine Kleidung‘; p. ‘Es, l. lr: „X4451, ‚alles

an ihm, ganz und gar‘. — Z. 29: ‚ab und zu in den Nächten‘;
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346 ADALBERT MERX.

p. 121, 1. i: lßjng’ M, ‚in manchen Nächten‘. — Z. 31: ‚liebens-

würdiger‘; p. IH, l. ‘I: ‚geistreicher‘.

S. 11, Z. 4: ‚wirklichen‘; p. In, l. I: 6,24“, ‚geistigen‘ (zum

Unterschiede von dem gleich folgenden 6&4). — Z. 23: ‚auf seinen

Schoss‘; p. IEV, l. II: hier wohl: ‚auf seinen Arm‘.

S. 12, Z. 1: ‚man brachte‘; p. Iiv, l. II": Jiga-ßb, ‚man hielt‘.

— Z. 9: ‚Schoss‘, cf. das zu S. 11, Z. 23 Gesagte. — Z. 13: ‚ob-

wohl dem Charakter nach‘; p. IEA, l. V: Mail 51-5», ‚was aber den

Charakter betrifft, doch dem Charakter nach‘.

S. 14, Z. 10: ‚einige Monate vor. . .‘; p. IM, 1. I’: (sl „g e) ‚-

J‚\ ‚a6‘, ‚etwa einen Monat vor. . .‘. -—- Z. 15: ‚und spielte damit,

indem ich ihn nach Soldatenweise schulterte‘, p. Ißl, l. ‘I: 91,9‘

‚>‚u-_»;‚I MdQJ-ia», ‚schulterte ihn und spielte nach . . .‘.

S. 15, Z. 2: ‚auch ich sah‘; p. Isr, l.I": 50369 10,3, ‚und da

sahen wir‘.

S. 16, Z. 3: ‚Da mein Vater liebte, einen Widder oder Hammel

zu halten, und die Mauern von unten bis oben mit zierlichen Neben-

spalieren geschmückt waren, und auf dem Boden ausser einem

Kirschbaume und zwei oder drei Weichselkirschenschösslingen nichts

vorhanden war, so säete er zu seiner Zeit Gerste in dem Garten‘;

P- m", 1. “= wir“ tabb» oWJ-la‘ U35» web-e um; 61"‘:-

US?) aifici „a; ‚e „w, ‚an; um»; w,‘ ‚Jpmi es; 15W” QM” „a „_ „was am, @,\ „so

L5>„S\‚ ‚Da . . .‚ säete er . . . in dem Garten, auf dessen Boden

nichts .. . vorhanden war, während die Mauern desselben . .. ge-

schmückt waren‘. — Z. 15: ‚Vergnügen‘; p. I", l. v: nicht

5,51’, also: ‚Verlangen‘. — Z. 16: ‚Da zeigte sich in den Armen

meines Bruders ein Zieklein mit glänzend schwarzen Haaren, und

er sagte‘; p. I“, Z. v: 5&9 ‚q x11?» 621,19: socliLaß ylfi 6515;)‘

L5») - - - 6,80.?) „all. mit; L‚.1‘I._>_„>J‚\‚ ‚da sagte mein Bruder, wäh-

rend er mit einem Zieklein . . . in den Armen sich zeigte‘.

S. 17, Z. 2: ‚Mein Lämmchen, lieber Aga Bey‚ gib mir mein

Zieklein‘; p. IM, l. I‘: 1,9; was (‚A9 L; 5,3, ‚mein lieber,

guter Bruder, lass mich’s umarmen, lass es mich halten‘ (es steht
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Ans MUALLIM Nfmscnfs SÜNBÜLE. 347

nicht ‚a, 649i) — Z. 7: ‚ein tüchtiges Stück‘; p. ‘w,

1.1’: Jg, ‚ganz wenig‘. — Z. 11: ‚seine Weise‘, p. ‘w, l. h:

Ljäßlß, ‚seine Haltung‘ (nicht ößbl). — Z. 18: ‚er zahmte sie für

mich und den Bruder‘; p. I“, 1.11: „gwiidl äjaovlS dJyl/‚g 6,133,

‚die gewöhnte er im Vereine mit dem Bruder an mich‘. —- Z. 22:

‚Mit ihrem abgeschnittenen Schwanz und Ohren, dem schwarz

und weissen Hals, mit der rothen Troddel war sie ein spassiges

Ding, und ich liebte sie sehr‘, p. IM, l. r‘: ‘W osßü‘); ‘Q3111’;

ß“ QMM,‘ d» 1»-

asaß a)»; „an „Iss

sag), ,da sie (die Katze), den Schwanz und die Ohren gestutzt,

schwarz und weiss (gefleckt), um den Hals ein rothes Band, ein . . .

war, liebte ich sie sehr‘.

S. 18, Z. 19: ‚Wir sagten: Sie sollen ein wenig spazieren

gehen, und liessen sie alsbald frei‘; p. lßv, l. m: Lißa 61159’.

651-3311” de), ‚diese liessen wir manchmal frei, indem wir sagten:

Sie sollen spazieren gehen‘.

S. 19, Z. 15: ‚Meistens lud sie mich in ihr ziemlich grosses

Haus, das nach Bau und Garten grösser war als unseres‘; p. los,

Z. == es,‘ QM)». aus «a; „a? k5>)„1«-_>_\'.‘>‚n> Mail!» 6M, ‚meistens lud sie mich in ihr Haus, das

. . um vieles grösser war als unseres‘.

S. 20, Z. 10: ‚auf den Knien‘; p.1‘|', 1. l-: 1x‘??? A451», ‚an

meinen Knien‘ (man denke an die Art der Türken zu sitzen). ——

Z. 13: ‚Tantefijßjgö‘, ‚Tanten‘. NB. Das folgende U05’); „lud

ist nicht übersetzt. — Z. 18: ‚S0 kam es‘; p. 111, l. I: A5,; Ja,

‚und doch, jedoch‘ (so öfters i); ebenda ubdl 5,5 zweimal über-

setzt! -—— Z. 27: ‚harmlos‘; p.l1l, 1. H: ‚anspruchslos‘.

S. 21, Z. 2: ‚das führt dahin‘; p. |‘|l, l. I1: 66,9 Jß, ‚doch,

jedoch!‘ — Z. 6: ‚Beklagt sich der Hausbesitzer nicht über mich?

Er soll mir dankbar sein‘; p. nr, l_ r; (‚wie “M.” A313.

luJ-J) ‘Jß, ‚der Hausbesitzer darf sich über mich nicht

beklagen, er muss mir dankbar sein‘.

S. 22, Z. S: ‚wie sie war, kurz bevor sie starb‘; p.|1r‘, l. H’:

da»); ab} Ulm» C915’, ‚es ist lange her, dass sie todt ist‘;
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ADALBERT MERX.

‚ihre todmüden Augen‘; l. H": 5,35% ß-‚i‘ 89-1)‘ 6‘, ‚ihre so über-

aus schwärmerischen Augen‘. — Z. 30: ‚nahm ein Glas, das dort

war, beim Weggehen fort‘; p.|‘|E, l. H": v5)»; u-aläl-B ;-2 Lyä-lüjfi

„yisll, ‚nahm das eine Glas, das sie gefunden hatte, beim Weg-

gehen fort‘.

S. 23, Z. 6: ‚Aber das arme Mädchen liess das Glas fallen,

als sie auf dem Wege war, und zerbrach es. Sie beschloss das

Glas zu ersetzen, und kam eines Tages und brachte ein ebensolches

Glas‘; P- “°‚ 1- "i ‘wbßjbß’ uüülä osfirr‘ “Jfi ‘bis? d)“

Q/(üölä M‘ wwJb um’? ‘M59. ‚aws ab» ‚e w.» ‚w‘ w‘,- -.‚==-‚.>.‚ ‚w‘, ‚das arme Mädchen

mag wohl das Glas unterwegs fallen lassen und zerbrochen haben.

Die an ihrer Seite befindliche Mutter mag es bedauert und den

Ersatz des Glases beschlossen haben. (Denn) eines Tages kamen

sie und brachten ein solches Glas. — Z. 15: ‚als sie das Glas brachte

und ich ihr begegnete, hatte ich sie gescholten und gesagt‘; p. 11°,

1. w: «e» es‘); wem- v? o“) „swfiß ab}: ‚ß

M‘, ‚ich mochte wohl, als sie das Glas brachten, sobald ich

die Dschuria sah, gescholten haben‘. — Z. 20: ‚hätte ich nichts

gesagt‘; p. 111, l. I’: finde), ‚hätte ich nichts sagen können‘. —-—

Z. 30: ‚sage es deinem Herrn Papa‘; p. 111, Ls: (‚Ms-w d/(l-Blä 4%

‚dein Herr Vater soll’s sagen‘.

S. 24, Z. 3 übersetze in der Anmerkung: ‚mein Herz!‘ (arab.

‚JL? = alle). — Z. 17: ‚die von. . .‘; p. |‘|v, l. s: 1&5), ‚die vor. . .‘.

S. 25, Z. 2: ‚nahezu‘; p. 11V, l. ‘E: ‚ungefähr, etwa‘.

S. 26, Z. 22: ‚mit weinerlicher Miene und flehend trauriger

Stimme rief ich‘; p. \v-‚ l. o: w)», aßßjx...“ „b fi Maäjlßl o.)

M5 a») M» au» ‚e, ‚als 0b ich weinte, sagte ich in mitleidflehender

Weise und in traurigem Tone‘.

S. 29, Z. 17: ‚darum stehen sie sich auch nicht gleich‘; p. wz,

l‘ h: 15,73*)‘ „J?- fi: r ' '

S. 30, Z. 29: ‚und bedeckte sich mit einem reinen Leinen-

käPPchen; P- w‘, l- °: y»? M9.‘ 415% übe, ‚und gieng blos mit dem

Leinenkäppchen‘. — Z. 26: ‚riss der Riemen, stelle dir das vor!

wohnen sie auch nicht zusammen‘.
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AUs MUALLIM NÄnscnfs SÜNBÜLE. 349

Wie nahe ist nun die Schulthür bei dem Platze der Falaka und

des Stockesl‘; p. IV1‚ l. I: M,‘ e/ßjss uÄ-‘Jiscäs; ! ‚o5 a3 e‚<‚'6> ‚riss der Riemen. Stelle dir

nun vor, wie nahe nun die Schulthür . . . ist.

S. 31, Z. 6: ,. . . und amüsirten uns. Unser Amüsement war

so‘; p. Ivv, l. o: 65,1} wä/öyisglgs, ‚. .. wir lachten

zusammen, doch kam es auch vor, dass wir uns balgten‘ (Wortspiel

mit gülüämek und güleämelc).

S. 32: ‚das Lachen und der Schmerz des Menschen kam

gleichzeitig zum Vorschein‘; p. Iva, l. E: (‚m uS-QMJ} ‚n: 6-3Lwd\

65-195 „iq-Atgafl, ‚es kam einem sowohl das Lachen als das Mit-

leiden, man musste über ihn lachen und ihn doch zugleich bemit-

leiden, bedauern‘.

S. 33/34, Z. 1: ‚(und davon ist noch ein) Stück abgerissen‘;

p. ‘M’, 1. i: 6,3 ‚e 19.45, ‚auch dies ist an etlichen

Stellen zerrissen‘. — Z. 3: ‚Wie viele Male lässt er wiederholen‘,

‚. .. wiederholt es sich‘ nicht jbß). — Z. 9: ‚So wird ein

Kind gequält‘; p. IM", l. I: fi M992, ‚so plagt man

sich recht ab‘. —— Z. 26: ‚Wenn beim Fortlaufen die Füsse des

Menschen. . .‘; p. IAE, l. r: Lgj-‘Slgl äßL-Asßl L-‚gt-‚Is‘, ‚denn wenn

man beim Fortlaufen . . .‘.

S. 35, Z. 13: ‚er hoffte‘; p. Im», l. E: L's), ‚er bat‘. —

Z. 14: ‚Mittheilung‘; 8,15, ‚Passus‘. — Z. 16: ‚mein Geist . . .‘?‘;

p. IM, l. s: w}, ‚der Geist .. .?‘. — Z. 30: ‚Verdienst der,

Belehrung‘; p. IM, l. II‘: Q5» ‚Recht der Belehrung‘.

S. 41, Z. 20: ‚ein Nachbar des Vaters, der neben dem Laden

wohnte‘, p. Hi, l. s: Jagt uwydh’? um „bei-e Jyxg, ‚ein un-

mittelbarer Ladennachbar des Vaters‘. — Z. 22: ‚Obwohl ich

äusserlich mit keinem Orden in besonderer Verbindung war, so

folgte ich doch den Spuren des Vaters‘; P. HE, l. v: ‚g lj-ßß

6&9) syag U5» ‚q ßmß d-«dwägl gl-«Jü, wörtlich: ‚In

Betreff des mit keinem Orden äusserlich in Verbindung stehen’s

folgte ich . . .‘.
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350 ADALBERT Mnnx.

S. 42, Z. 1: ‚in hohem Masse‘; p. Hi, l. II’: ‘>99’ e)“, ‚am mei-

sten‘. — Z. 4: ‚rücksichtlich der geistlichen Fruchtbarkeit‘;

p. Hi, l. I2; \ 456W >\.="‘\, ‚. . . der geistigen Verbindung‘.

S. 43, Z. 8: ,die dort neben dem Golf gegenüberliegenden

Berge und Gärten gefielen mir viel besser, als neben der Spitze

von Galata das offene Meer zu betrachten, und so konnte es nicht

anders sein, als dass bei unserer Rückkehr nach Stambul einer von

den lieblichen Plätzen Varna’s‚ der meine Phantasie beschäftigte,

gerade auch das Haus des Omar Aga war‘; p. H1, l. ‘I: jäjgi Q>\)‚\

Altawääta)‘ „es aifisfi am: („um am

sMI JuaI „aus was), „,die? alxdlxad A5 „I..‚I‚.‚I

de.» „am; aßtil „s m6,». äl,» Q9), ‚von dort aus_

(O>\)’\) den Golf und die gegenüberliegenden Berge und

Weingärten sie !)‚ die Spitze von Galata und dessen offene See

zu betrachten, muss mir (uJ-Jj) ganz besonders (W995) ge-

fallen haben, denn einer von den . . .‘. —— Z. 20: ‚ein Apfelbaum,

dessen reif gewordenen Früchte von der grossen Bank vor dem

Hause abgepflückt werden konnten‘; p. HI’, l. I’I: als‘; h.“ 0,9

QM a1... „gI .»’‚I d)!” „s; ‚uns ‚s 6a» ‚I,

cyj-gl-ge Mgflßp, ‚und da war ein Apfelbaum, dessen reif geworde-

nen Früchte man von dem nach vorne offenen Empfangsraum des

Hauses aus abschütteln konnte‘.

S. 44, Z. 9: ‚Während wir verreist waren‘; p. Isv, Z. IQ:

ö-äßo-gl je, ‚so wie wir abreisten‘. — Z. 29: ‚er rief fort-

während‘; p. IM, l. I2: ÖMIS A29), ‚es war keine Zeit mehr zu

sagen: Thu’s nicht!‘

S. 45, Z. 2 u. 6: ‚Ferse‘ (zweimal); heisst ‚Knöchel‘! ——

Z. 21: ‚trofl‘ ihm das Wasser von oben vom Kopfe‘; p. f“, l. I:

6&8.‘ ‘Jsivsl ‚d,‘ QmL-P um,» ‚. . . das Wasser von überall herab‘.

S. 46, Z. 9: ‚sein in Wahrheit kleiner Besitz war verbraucht‘;

P- r“, 1- ‘i „i“ sah,» Q9,‘ Uß, ‚er hatte sein ohne-

dies geringes Capital verbraucht‘. —— Z. 23: ‚Wir wollen uns auf

den Weg machen‘; p. I'- I, l. I I: jiymgs Ai-oß, ‚wir werden spazieren

gehen‘.
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Aus MUALLIM Ninsenfs SÜNBÜLE. 351

S. 47, Z. 4: ‚als wir umkehrten‘; p. r-r, l. 2; was?) gw,»

vjlßfyo, ,. . . umkehren sollten‘. —- Z. 16: ‚Ich sage mir, geht

das nicht, so ist mir’s doch auch unmöglich, für mich Serradsch-

khana zu finden‘; p. I'd’, l. H‘: A-llifly» Mjun MM 6003

JL<° 0,594 (.019 „C3439 Lßiblg, wörtlich: ‚ganz allein wenigstens den

Anfang des Sattlermarktes zu finden auch ist für mich unmöglich‘, d.h.

allein kann ich nicht einmal den Anfang des Sattlermarktes finden.

S. 48, Z. 23: ‚hob er mich auf‘; p. rw, l. r‘: 60515 003,5,

‚stand er von seinem Platze auf‘.

S. 49, Z. 25: ‚nachdem noch ein oder zwei Personen ge-

stürzt waren‘; p. r-‘I, l. H’: 5,90 O0305l b» ‚i; „fiel ‚.3, ‚nachdem

ich noch ein oder zwei Schritte gemacht‘.

S. 50, Z. 12: ‚Wir waren vor acht oder neun Jahren auf einer

Reise, die wir im Auftrage mit dem zur Zeit das hohe Ministerium

des Aeussern zierenden Minister Said Pascha Exe. unternommen

hatten, in einem der Dörfer des oberen Diarbekr abgestiegen‘;

p‚ r-v, 1. ‚i: W ‚um au; Manns, muss Maus. „m

b?‘ 5"“ P05" W 5,1l’ F“ 00:3’? 6009i Aägfi U03)»; Jlg) um) ‚U‘; ‚g ßaäalgyo, ‚auf einer

Reise, die ich mit dem . . . vor acht oder neun Jahren unternommen

hatte, war ich einmal gegen Abend („MM ‚Wl 1a) in einem der

Dörfer von Diarbekr abgestiegen‘. —- Z. 23: ‚und mich als ein die

Würde liebender Mann nicht von seiner Seite entfernen wollte‘;

P, r-A, l, i; k5>)Jj.„‘;.«._‚_\ hat); 6,19,» aeraulg)‘ „U23,

‚und da er mich recht gut leiden konnte, nicht . . .‘. ist Suffix

zu ‘>99’, also kyvLg)‘ ein Wort. Nicht pers. Aq- = ‘L=_>.) — Z. 31:

‚eine Kerze und Streichhölzer‘; p. r-A, 1. I: N0) ‚y, ‚Kerzen

und Streichhölzer‘.

S. 51, Z. 28: ‚vorher verzweifelt, wurde ich nun rasend‘; p. rl ‘,

l. r: ‚0J,\ „<6 0,2?‘ A923) „vgl-e, ‚sobald ich ohne Hoffnung war,

wurde ich wie verrückt‘.

S. 52, Z. 7: ‚der Nothwendigkeit halber‘; p. Ph, l. H: Qljälläll-g,

‚nothgedrungen‘. —— Z. 12: ‚Eine Laterne‘; p. rh, 1.11: 10„

‚ein Nachtlicht‘.

G
e
n
e
ra

te
d
 f

o
r 

H
e
ss

a
m

o
d

d
in

 S
h
a
fe

ia
n
 (

U
n
iv

e
rs

it
y
 o

f 
C

a
lif

o
rn

ia
, 
R

iv
e
rs

id
e
) 

o
n
 2

0
1

3
-0

4
-2

2
 0

5
:4

3
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d
l.
h
a
n
d
le

.n
e
t/

2
0

2
7

/c
o
o
.3

1
9

2
4

1
1

2
7

7
0

8
3

3
P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



352 A. Mmzx. Aus MUALLIM NÄnsonfs SÜNBÜLE.

S. 53, Z. 2: ‚Um sich auszuruhen‘; p. rll, l. H: 04511359),

‚wie wenn er ausruhte‘. -— Z. 3: ‚Bevor er das andere geopfert

hatte‘; p. rll, 1.‘: {e} 519,19), ‚ohne das andere zu

opfern‘. — Z. 4: ‚in den oberen Stock‘; p. Hi, l. H: csjäx,

‚in den obern Salon‘. — Z. 6: ‚Es war Fieber‘; p. rll, l. H’: u}

w‘3»>„_\, ‚es muss ein Fieber gewesen sein‘ (darauf ‚\„_\s_-’° My

L9»), ,er war genöthigt, sich ins Bett zu legen‘ —— nicht übersetzt).

—- Z. 20: ‚Schwert‘; lau, ‚Dolch‘.

S. 54, Z. 2: ‚und wir giengen hinunter‘; p. Nr’, l. r: ‚ovägl u-‘ßubl,

‚ich gieng hinunter‘. —- Z. 11: ‚bringt mich aus dem Adrianopler

Thore hinaus‘; p. rir, 1.‘: efpßßi bis)!» „M935 A5)“, ‚tragt mich

vor das Adrianopler Thor hinaus‘. — Z. 18: ‚die bestatten mich

schnell‘; p. rlr’, 1. 1°: ‚E3999‘; Die 143i, ‚die tragen mich leicht‘. —

Z. 21: ‚Zugleich vermiethet ihr den Laden‘; p. Hi, l. r’: A19} ‚\

jfwwg, kg); „M9, ‚das Haus und den Laden vermiethet ihr‘. —

Z. 22:„Andere als dich muss man refüsiren‘; p. Hi, l. i: am

).>.X.‚._>_> 6,5 wie, das heisst: ‚sie haben niemand anderen

als dich‘ und yßwg) gehören nicht zusammen !). — Z. 24:

‚Obwohl er sich krank fühlte‘; p. Hi, l. e: WM,

‚während er krank war‘.

S. 55, Z. 17: ‚Ich verfolgte den Sarg mit meinen Augen, die

einen ununterbrochenen Thränenstrom vergossen, bis zur Ecke, wo

die Strasse sich dreht‘; p. He, 1. Q: A395 eM-l‘ MR)‘; Q9)‘ ‘Ml ULM yfß‘, ‚Bis der Sarg um

die Strassenecke War, folgte ich mit meinen Augen, die. . .‘.

S. 56, Z. 26: ‚Auf der einen Seite taktirte sie mit dem Fusse

gegen den Brettfussboden und machte Musik (sang, brummte)‘;

P- "W, l- V: 6391391’ Ml 5,95)‘ Aäawm)’ "Q9515 ‚P3,

‚und indem sie dabei mit dem Fusse gegen den Brettfussboden

schlug, gab sie den Takt dazu‘.

S. 57, Z. 5: ‚ich stellte mich vor die Frau‘; p. rlv, l. 1°:

sadliy AAS) ‘NL-M, ‚ich trat sogleich der Frau vor‘.

DR. M. BITTNER.
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INSCRIPTIONS MANnArrns uns couPns nn Kuounern. 353

H. Poenon, Inscriptiions mandaites des coupes de Khouabir. Texte,

traduction et commentaire philologique avcc quatre appcndices et

un glossaire. Deuxieme partie. Paris 1899. (Pg. 105—232.)

Dem in Band 12, 141 tf. von mir besprochenen ersten Theilc

lässt POGNON als zweiten Anhang Auszüge aus dem 11. Buche des

gegen Ende des 8. Jahrhunderts geschriebenen grossen Werkes

(mm! von dem Nestorianer Theodoros bar Choni folgen. Dieses

Buch giebt Nachrichten über die verschiedenen Religionsparteien.

Poeuon hat die Stücke herausgegeben, weil darin auch die Mandäer

und einige verwandte Secten behandelt werden. Freilich besteht

ein gewisses Misverhältniss zwischen dem umfänglichen Anhang,

der noch dazu vieles enthält, was zu den Mandäern oder gar zu

deren Insehriften gar keine Beziehung hat, und dem Haupttitel,

aber wir sind dem gelehrten Consul doch sehr dankbar für das uns

Gebotene. Wenn er dem Ganzen keinen allgemeinen Namen (wie

‚Mandäische Studien‘) gegeben hat, so liegt das wohl daran, dass

die meiste Arbeit doch den Zauberschalen gegolten hat.

POGNON hat erkannt, dass unser Theodoros in grossem Umfang

das Panarion des Epiphanios benutzt, aber nicht direct, sondern

durch Vermittlung einer syrischen Uebersetzung oder Bearbeitung.

Dass er des Griechischen nicht mächtig war, hat der Herausgeber

ebenfalls gesehn. Allerdings würde ich kein Gewicht darauf legen,

dass er sagt, der Magier der Apostelgeschichte habe qmm geheissen,

sei aber von den Aposteln (am genannt worden. Die Peschita

nennt den Magier eben (m, während sie bei dem Namen Euustbv,

Eiwov sonst die semitische Form «am herstellt;1 das hätte auch

einem des Griechischen kundigen Syrer. als apostolische Tradition

erscheinen können. — Natürlich erfahren wir aus dem, was Theo-

doros dem Epiphanios entnommen hat, nichts Neues, und Poenou

hat gut daran gethan‚ vieles davon auszulassen. Er hätte darin wohl

1 Aehnlich unterscheidet die palästinische Uebersetzung {Q5 ‚L9 937-9 von

wdme Matth. 27, 16.
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354 H. Possen.

noch weiter gehn können. Auch sonst konnte noch dies und jenes

aus griechischen Quellen Stammende ohne Schaden wegbleiben.1

Wichtiger ist schon manches, was er über die grossen kirch-

liehen Parteien der Zeit nach Epiphanios sagt. Wir erfahren dar-

aus wenigstens, wie die Nestorianer über diese denken. Natürlich

bietet das Buch nach dem Vorgang der älteren Ketzergalerien eine

allgemeine Abschlachtung. Die Haresiarchen sind alle schlechte

Menschen, ihre Lehren niederträchtig oder dumm. Die Parteilich-

keit beeinträchtigt nicht selten auch die Darstellung der einfachen,

äussern Thatsachen.

Bei weitem am werthvollsten sind’ aber Theodor’s Angaben

über eine Anzahl von Religionsparteien, die Mesopotamien, Babylo-

nien oder noch weiter östlichen Ländern entstammen. Zwar mischt

sich auch hier viel Falsches mit Richtigem, und sehr vieles bleibt

räthselhaft, aber wir können schon jetzt manches daraus lernen,

und einiges werden hoffentlich weitere Untersuchungen aufklären.

Zu bedauern ist nur, dass Theodoros nichts über die harranischen

Heiden sagt. Wenn der Verfasser des Fihrist über sie ausführliche

Mittheilungen bringt, so hätte er als Syrer sich wohl auch leicht

Einsicht in deren syrische Originalschriften verschaffen können.

Ueber die Person Zoroaster’s (M92?!) theilt Theodoros nur

Fabelhaftes mit, aber über seine Religion sehr Wichtiges. Diese

Berichte betreffen allerdings nicht die übliche Lehre der Mazdajas-

nier, sondern die einer Schule, welche mit der von dem Armenier

Eznik bekämpften identisch oder ihr doch sehr ähnlich ist. Da

finden wir nun (S. 111) u. A. neben dem Zorwän dieselben drei

räthselhaften Gestalten ‚ans-Lt, ‚ans-spe, ‚weil wieder, welche in den

Acten des Ädhorhormizd2 aufgeführt werden. Die beiden Stellen

sind von einander unabhängig, gehn aber sicher auf eine Quelle

zurück. Dadurch wird die Richtigkeit der drei Namensformen

1 Als Curiosum hätten wir aber gerne den Bericht des Autors über Homer

und Hesiod gelesen.

’ BEDJAN, Acta Mart. 2, 577. — S. meine Uebersetzung im ‚Festgruss an

Rooou‘ von Rorn‘, S. 35 f.
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INSORIPTIONS MANDAITES DES COUPES m: KHOUABIR. 355

wenigstens für die syrische Quelle gesichert. Hoffentlich gelingt es

einem Iranisten, diese Gestalten, die hier mit Zorwän zusammen als

die vier Principe oder Grundwesen bezeichnet werden,

zu erklären. Ausnahmsweise lässt sich auch die Quelle der wunder-

lichen Angabe über Zoroaster nachweisen, Womit der Abschnitt be-

ginnt. Dies ist die dem Melito von Sardes untergeschobene Apologie,

s. CUREToN’s Spicilegium syriacum 25, 15 ff. Theodoros hat da einiges

ihm Unverstandliche abgeändert. Aus 1.501 u-g-nä-ä sieht man, dass er

schon, wie CURETON, IAoI-‚nzs las, das aber nicht richtig sein kann und

von W. Wmenr als Entstellung aus 140,-.“ ‚männliche Geschlechts-

theile‘ erkannt worden ist.

Sehr beachtenswerth ist u. A., was Theodoros über die Lehre

des Bardesanes sagt. Noch mehr seine Angaben über die Manichäer.

Allerdings ist auch da allerlei Verkehrtes eingemischt, und die guten

Nachrichten sind noch lange nicht so ausführlich wie die im Fihrist,

aber sie haben vor diesen den Vorzug, dass sie die Ausdrücke der

in einem aramäischen Dialect geschriebenen heiligen Bücher der

Manichäer in ihrer Urgestalt oder doch nur in leichter mundartlicher

Veränderung geben, nicht in einer Uebersetzung wie das arabische

Werk. Einzelne Stellen sind ziemlich wörtlich aus jenen Schriften

genommen.

Wir bekommen dann ein buntes Gewimmel von gnostisch-heid-

nischen Secten, ähnlich wie es uns, nur kürzer gefasst, der Fihrist

bietet. Freilich kann man kaum eine der hier mit einer der dort

behandelten identificieren. Das liegt wenigstens zum Theil daran,

dass der Fihrist wesentlich Zustände seiner Zeit im Auge hat, wäh-

rend der Syrer meist altere Werke ausschreibt. Im Ganzen ist

übrigens die Darstellung in diesem ganzen Theil des Fihrist un-

befangener und weniger gehässig als in den Stücken des Theo-

doros. Von den hier aufgeführten Secten werden die Qüqäjä (144 f.)

auch von Ephraim (2, 440) als ketzerisch genannt.1 Ich möchte

wissen, 0b nicht die ‚Qüqischen Lieder‘ (lA-Äeo-o Im), welche in

1 Auf diese Stelle verweist Jacob von Edessa im 12. Brief (William's Aus-

gabe 25 f.).
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356 H. POGNON.

der jacobitischcn Kirche gesungen wurden, von diesen Ketzern her-

rührten, natürlich ev. mit einigen Abänderungen. Die grossen Kirchen

haben sich ja auch sonst gnostische Erzeugnisse angeeignet. Was

Jacob von Edessa über den Ursprung dieser Lieder sagt (Wmenns

Catalog 602), könnte recht wohl eine erdichtete Legitimation der-

selben sein.

Ein Abschnitt betrifft also die Mandäer, die einzige dieser

Secten, von der umfangreiche Schriften in Original auf uns gekom-

men sind. Was Theodoros über sie giebt, beruht zum grössern

Theil auf mandäischen Büchern selbst, wenn auch wohl nur indireet.

Einzelne Stellen werden sogar nahezu wörtlich eitiert. Allerdings

finden sich diese Stellen, so viel ich sehe, nicht in den schon heraus-

gegebenen Werken. Zwar entsprechen die Worte eo im tszwzl

pi 145m Mm? ‚ssizo im] 155, s und im} eo uns usw? im‘;

u; M77 15.3010 155, 14 den Worten x-irmn 55:1: xirws p: 22:13:51 was

SR 387, 6 ‚bis der Ziegel aus der Wand für ihn (den falschen

Messias aus'm: srrwr: l. 4) Zeugniss ablegt‘, aber der Zusammenhang

ist ein andrer. Dieselben Redensarten kehren ja oft an verschie-

denen Stellen der mandaischen Bücher wieder.

Viel weniger Gewicht als auf die Mittheilungen über die Lehren

muss ich immer noch auf die über den Stifter legen. Schon der

Name seiner Mutter Wem] sieht durchaus wie eine gnostische

Figur aus; sicher sind solche seine Brüder man. (lies m)

und ‘er! (das oft genannte Paar ‘an-im umbau), wer) (sm-m)?‘ und

Salm ('>‘n‘w)4; s. besonders SR 1, 108, wo diese nebst einigen

1 Möglicherweise ist das vorhergehende m ein Misverständniss aus

dem mandäischen ‘r Rnäs ‚bis‘.

2 So der Oxforder und die Londoner Codiees; die Pariser man. Zu lesen

entweder Sg. uns"; oder der Pl. sert‘.

9 Arabisch 415;.“ 05A Fihrist 340, 4 und 340, 15, eine solche Persönlichkeit

bei verwandten Secten.

4 Mlm ist etwas zurecht gemacht nach den vielen mit ‘PH gebildeten

Namen. ‘rrrlv ist er, umgebildet nach (EWU); beide werden ja oft zusammen

genannt. Jene Form kam schon in den manichäisehen Schriften vor, wie Fihrist 332, 2 ff. zeigt.
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INSCRIPTIONS MAnnArrns uns courns nn KHOUABIR. 357

andern als Söhne Adam’s erscheinen. Dass ein Mitglied einer solchen

mythologischen Familie eine historische Person sei, will mir durch-

aus nicht in den Sinn. Und was sonst von ihm erzählt wird, sieht

auch nicht sehr zuverlässig aus. Die Tendenz, den Stifter der Secte

als einen elenden Bettler hinzustellen, zu dem sich andres Bettel-

volk gesellte, ist deutlich. Aehnliches finden wir hier und sonst bei

andern Ketzervätern. Dass o7] eine Entstellung aus 5&1 sei, will ich

jetzt nicht mehr so bestimmt behaupten, obgleich diese Annahme

für den Vater des KAM und seiner Brüder grade nach der oben

citierten Stelle des SR sehr nahe liegt. Die Bezeichnung der Secte

als 12.107] ,Adoiten‘ kann die Geschichtlichkeit jenes Namens nicht

stützen, denn sie ist ja keine wirklich gebrauchte, sondern nur eine

vom Verfasser oder seiner Quelle vorgeschlagene. Uebrigens ist es

schon an sich nicht wahrscheinlich, dass man später gute Kunde

von dem Urheber einer doch immer ganz obscuren Secte und gar

von seiner Familie hatte. — Leider erfahren wir hier über die als

Hauptnamen der Mandäer gegebene Benennung l-IA-wo? gar nichts.

Den mandäischen Schriften selbst-ist sie fremd, so viel ich weiss.

Aber sie ist wahrscheinlich gleich dem für eine oder zwei andere

Secten vorkommenden Namen im Fihrist 340, 13 1 und 341, 16, der

dann Wall zu schreiben ist.2

Mehrere der von Theodoros behandelten Secten waren den

Mandäern offenbar sehr ähnlich, auch in der seltsamen, oft gradezu

fratzenhaften Ausgestaltung der tief ernsten Versuche der alten

Gnostiker, mit Grübeln und Phantasie das Welträthsel zu lösen,

besonders den Ursprung des Uebels zu erkennen und die Erlösung

zu finden. Uebereinstimmung andrer Secten mit den Mandäern

war umso eher möglich, da deren heilige Bücher Anschauungen

und Lehren sehr verschiedner Art enthalten und voll innerer Wider-

sprüche sind. Auch mit der mandäischen Ausdrucksweise zeigt sich

selbst in diesen, doch immerhin kurzen, Mittheilungen manche Be-

1 S. die Varianten.

2 Beachte den Hinweis darauf, dass Bettler sich der Becken (Cymbeln), wie

bei uns wohl der Drehorgeln, bedienten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Wiener Zeitschr. f. d. Kunde d. Morgenl. XII. Bd. 24
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358 H. POGNON.

rührung. Dass die Manichäer mp wie die Mandäer in der Bedeutung

‚ins Leben rufen‘, ‚schaffen‘ gebrauchten, hatte ich schon aus M,»

Fihrist 333, 19 geschlossen. Hier finden wir das Verbum so mehr-

fach gebraucht und ebenfalls 154,20 ‚Schöpfung‘ (127 ult.). So auch

bei den den Mandäern nahe verwandten 12m 153, 10. Mit Recht

setzt POGNON auch das manichäische 795 130, 28 = mand. T1381

‚scheuchte auf‘ (aus dem Schlaf). Auch in an.» 131, 5 wohl ‚schlug

sich auf die Brust‘ erkannte er mandäischen Sprachgebrauch; die

Syrer setzen au,» \.> hinzu (ZINGERLE, Ephraenti sermones duo 31,

v. 10). Bei einer andern Secte finden wir wie bei den Mandäern

‘Q1 ‚gehn‘ und 91-: ‚sich versammeln‘ 153, 26; bei einer andern

W ‚fällen (Bäume)‘ wie im Mandäischen (mit dem regelrechten

Lautwechsel) ‘am.’ — Dagegen kann ich in dem manichäischen

man: ‚eingedrückt‘ 129, 7 und in M}. ‚einfältig‘ 130, 23 nichts

Besonderes sehn: m: ‚niederdrücken‘ ist in allerlei Anwendungen

gemeinaramäisch, und MA findet sich in dieser Bedeutung Ephr.

2, 554 A.

In dem Abschnitt über die Mandäer gebraucht Theodoros nicht

bloss deren Termini wie 154a 155, 4, 10, sondern selbst gradezu

mandäische Wortformen. 1M; ‚Ziegel‘ (s. oben p. 356) könnte immer-

hin eine bloss phonetische Schreibung für 15323, also wie im Syri-

sehen auszusprechen sein und wäre dann noch nicht die man-

däische Form xnnilms Aber mandäisch ist 13.295 ‚Ocean‘ 154, 27.3

Dem räthselhaften wpr-m ‚frei von‘, ‚ohne“ entspricht „n: und 1.1.0.1

154, 24; wie hier eigentlich zu schreiben, ist nicht klar. Mandäisch

1 (>44: 1151 152, 5 heisst ‚Cedern sind gefallt worden‘; vgl. SR aso, 10

man 511m. Auch im Jüdisch-Aramäischen findet sich dies änp s. LEVY s. v. und

ebenso im Arabischen Diw. I-Iudhail 261, 21; Agh. 20, 146, 16, an beiden Stellen

vom Fällen der Düm-Palmen. und waren ursprünglich verschieden, sind

aber im Aramäischen zusammengefallen. —— Die Richtigkeit meiner Uebersetzung

von 152, 5 wird übrigens auch. durch das parallele Q-eFQQ-SD 1119-1‘ ‚Riesen sind

vernichtet worden‘ bestätigt.

a Mund. Gramm. 52.

ß Wohl = sprang; cf. Mm es 1mm? boomz Gen. 49, 25.

‘ Mund. Gramm. 197, Anm.
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INSCRIPTIONS MANDAITES uns courns DE KHOUABIR. 359

ist der Plural 195 154, 21 statt 1959i und besonders der Imperativ

„u ‚mache‘ 154, 25. 155, 3 statt 16.1. Warum 154 paen. zweimal

„an geschrieben, weiss ich nicht; 15:» hätte das mandäische aus:

bäbhö doch ebenso gut wiedergegeben. Unklar ist u. A. die Bedeu-

tüng von im 154, 25 (wahrscheinlich ein Imperativ). ‘M125 154 ult.

ist wohl ‚zitternde Bewegung‘. Hob 155, 5f. übersetze ich ‚Fessel‘ =

15ml lin. 11. 13. Es wird = syr. 170.0 sein.1

In dem Abschnitt über die Manichäer kommt das Wort dem

‚Spross‘ vor 130, 14, das zwar ‘von den alten Glossarien2 aufgeführt

wird, aber noch nicht belegt war; es gehört zu J-‘i-g, geez baquäla

und ist natürlich von 110m ßatxltov, baculus gänzlich verschieden.

Die richtige Aussprache ist wohl wie BA (Hermann) 3475

hat. — um‘ 145, 1, 5 (bei den Qüqiten) setze ich = ‚ä‘, mischna-

hebräisch ‘Im, also ‚Höhle‘ oder ‚Kluft‘.

Der Text des Theodoros ist von POGNON nach vier Hand-

schriften sorgfältig gegeben. Vielleicht hätte es sich empfohlen, etwas

mehr Varianten mitzutheilen. Dass die Handschriften nicht hin-

reichen, überall den Text des Verfassers genau festzustellen, ist aller-

dings zuzugeben. Die Abschreiber haben selbst vieles nicht ver-

standen. Dazu haben sie wenigstens an einer Stelle willkürlich

abgekürzt: das Stück über In»: 156 f. ist bei BB vollständiger als

in den Handschriften, während es doch so gut wie undenkbar ist,

dass BB über jenen noch sonst woher etwas genommen habe. Auch

in dem Schluss des Abschnitts über die Mandäer (155 unten) sieht

POGNON vielleicht mit Recht die Erklärung eines Abschreibers, dass

er hier einiges weggelassen habe. Hätten wir aber auch den Wort-

laut von Theodor’s Autograph, so hätten wir doch gewiss schon

eine ziemlich grosse Anzahl von Fehlern, die (er seinen, zum Theil

entstellten, Vorlagen nachgeschrieben hat. Namentlich dürfte Theo-

1 Ist die Vocalisation b“; richtig, so darf man es nicht aus persischern

.335’ erklären. Ist der Vocal aber u, so würde die Form mit -& die ältere persische

wiedergeben, die ja t gehabt haben muss.

2 Bei P.-Sm. s. v. ist natürlich 15th} zu schreiben = sjbhß, wie richtig in

DUvAIRs BB.

24*
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360 H. Poe NON.

doros selbst schon einige Eigennamen falsch geschrieben haben, und

ich bezweifle also, dass man z. B. 113, 13 das an sich richtige

JGLLMCLA für 40mm oder 113, 23 IJ-A-Äol für um in seinen Text

einsetzen dürfte. Einige wenige Stellen lassen sich allerdings auch

jetzt schon verbessern. Ich gebe hier meine Vorschläge nebst etlichen

Correcturen von Druckfehlern.

113 paen. lies m für ‚m. —— 130, 13 Au». —-— 130, 26 ‚.2

für ‚n, da hier nur die reine Zeitpartikel am Platze ist, nicht die,

welche einen bekannten Grund (‚da ja‘, ,puisque‘) angiebt. — 131, 5

für i,» wohl 15;» oder lieber 01,2‘. — 132, 22 ‘Aesoäy. Zu übersetzen:

‚dass er in das Leiden des Hoehmuthes jenes Pharisäers verfiel‘

(Luc. 18, 11). — 138, 4 ‘An-umso, das Abstraet vom Passiv-Particip;

izmrnso wäre Abstraet vom Nomen agentis. Zu übersetzen: ‚er

verwirft die Geschlechtsgemeinschaft und lehrt die Jungfräuliehkeit.‘

Ganz wie hier steht ‘LA-‚aäo im Gegensatz zu 124m bei Clemens

Rom. 2, 3 (BEELEN, S. 725,1). — 140 paen. „e... —— 152, 12. 1123067.

Der Plural ist nöthig; der Sing. ist nicht 11m0 ‘s, sondern 13:06. —

152, 12 lies 12.1.30.x für M“, nämlich das Gentilicium Gauchänäjä

oder Göchänäjä, arabisiert Der Mann ist eben aus “K,

s. lin. 14. — 126, 7 ist die Hauptverbesserung (183, Anm.) (00404:

von POGNON schlagend; aber das 17m passt nicht, da die Frau noch

nicht vorgekommen war. Also wohl um] Müll cuä 49.9,

Einigen Textänderungen Poenorfs kann ich nicht beistimmen.

136 ult. bietet 15m] keinen Anstoss; bei solchen griechischen

Namen wechselt ja im Syrischen die Nominativ- und die Vocativ-

form ohne Unterschied. — 147, 5 kann der Text wohl unangetastet

bleiben: ‚und sie sagen, dass das festliche Gelage tausend Jahre

dauern werde‘. —- Die Formen Max, ‚um, Lgmisäeä 150

sind richtig. In diesen Namen wird eben im Orient das anlautende

I gern mit L vertauscht; s. ZDMG. 28, 292. Dass das auch im

Occident vorkam, zeigt der italiänische Monatsnamen Luglio. —- 175,

1 So werden viele andre Nisben von aramäischen Ortsnamen auf ä mit n

gebildet. Der Ort Qßfi, den Jäqüt neben L5’? anführt, beruht auf einer

falschen Abstraction aus
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INSCRIPTIONS MANDAITES uns eourns nn KHOUABIR. 361

20 ist ‚a? 1405er.) 11» ‚er sah (mit freudigem Antheil) den Tod seiner

Feinde‘. Diese Construction wird erst dem hebräischen n m‘: nach-

gebildet sein, findet sich aber z. B. in der Peschitä Gen. 21, 16;’

Nu1n.11, 15; Job. 3, 9. 20, 17, PS. 22, 17. 54, 9. — 158, s ist m. E.

die auch von BB gegebene Textlesart beizubehalten und 150141

oder 5.501550 im Gedanken zu ergänzen. —— Ganz richtig ist auch

11503050 124, 4. 115000150 heisst ja nicht selten ‚Eunuch‘; ursprünglich

‚der Zuverlässige‘ (Passiv-Part),1 einer der vielen Euphemismen

für diese Leute.

Das folgende Heft wird die hier gegebenen Texte zum Theil

noch eingehend erläutern. Doch giebt Poeuou auch schon in diesem

manche zweckmässige Erklärungen zu seiner Uebersetzung. Ich

erlaube mir noch wenige Worte zu drei geographischen Namen. Die

bekannte Stadt in Susiana 01m3 M = Gunde-Schäpür wäre genauer Beth Läpät auszusprechen, nicht Beth Lapet (S. 184, 5);

vgl. meine Tabari-Uebersetzung 41. — 1.55051 M ist, so viel ich

sehe, nicht das ganze rIräq (S. 225), sondern die Provinz Küfa; es

steht daher mit Recht neben Q35550, der Provinz Basra. -- Zu 13.3.»

S. 111 f. hätte wohl noch bemerkt werden können, dass es bei grie-

chischen und römischen Schriftstellern mehrmals als ‘Ä-‚pon, ‘A151,

Hottra2 vorkommt. Auf die Vocalisation würde ich nichts geben;

die späten Abschreiber wussten natürlich nicht, wie der einstmals

berühmte Name ausgesprochen wurde. Aber die Pluralaussprache

mag richtig sein; vgl. Arrian’s Form "A-cpan (Steph. Byz. s. v.).

Wir sehn mit Erwartung dem dritten Theile entgegen, der

das inhaltreiche Werk des fleissigen und scharfsinnigen Gelehrten

abschliessen wird.

‘ Beiläufig bemerkt, erhellt aus diesem Gebrauch, dass Q5206?‘ nicht erst

aus dem hebräischen man genommen ist.

1‘ Ich ersetze den Spiritus lenis der Ausgaben durch den asper.

Strassbilrg i. E. Tn. Nönnnxn.
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Kleine Mittheilungen.

Ein Fragment der Kapishthala-Samhitä. — Die bisher meines

Wissens einzigen in Europa bekannten und benützten Mss der Kap. S.

—— das eine Professor A. Wnnnn in Berlin, das andere ursprünglich

P. v. BRADKE, jetzt F. KNAUER gehörig — sind beide Abschriften

eines in Benares befindlichen älteren Ms. Das WEBER gehörige Ms

habe ich bei der Ausarbeitung meiner Mäitr. S-Ausgabe benützen

dürfen und in der Einleitung zu diesem Werk, p. xxxvm flg. Näheres

darüber mitgetheilt; das einst BRADKE, jetzt KNAUER gehörige Ms

liegt mir gegenwärtig bei der Ausarbeitung meiner Käthaka-Ausgabe

vor. Bei der Wichtigkeit dieses Textes durfte ich es indessen nicht

unversucht lassen, weiteres handschriftliches Material zu erlangen.

Die meisten diesbezüglichen Nachfragen waren vergeblich; eine Spur

führte aber doch zu einem Resultat.

Wir wussten, dass der Katalog des Fort William eine Kapish-

thala-Samhitä erwähnt (cf. WEBER, Ind. Lit., 2. Aufl., p. 97, Anm.);

über dies Ms mangelte uns aber bisher jede nähere Nachricht. Als

nun mein lieber alter Freund und Landsmann, der Baron Enmmn

von Hnyxme, jetzt Botschafter des Deutschen Reiches in Peking,

noch deutscher Generalconsul in Calcutta war und mir seine Ver-

mittelung in Handschriftenangelegenheiten freundlichst anbot‚ richtete

ich an ihn die Bitte, mir womöglich eine Abschrift jenes Ms der

Kap. S. vom Fort William zu verschaffen. Es kostete das einige

Mühe, da die Bibliothek des Fort William sich als längst nicht mehr

bestehend erwies, aber es gelang Hnvxmo schliesslich doch, den
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 363

Verbleib des Ms bei der Asiatic Society zu ermitteln, er liess sodann die

Abschrift anfertigen und brachte mir dieselbe seinerzeit nach Europa mit.

Diese nunmehr mir gehörige Handschrift der Kap. S. ist nach

indischer Art1 in ein rothes Tuch eingeschlagen, welches einen auf-

geklebten Zettel trägt mit der Aufschrift: Kapishthala-

Samhitä, Copied from the Ms N0. L. E. 16 of the Asiatic Society

of Bengal. Das Ms ist mit Devanägari-Typen geschrieben, durchweg

ohne Accente. Es besteht aus 62 Blättern, 10 >< 27 Cm. im Umfange,

mit je acht Langzeilen auf jeder Seite. Sämmtliche Blätter sind auf

beiden Seiten beschrieben. Das Ms beginnt mit den Worten ‘Nil

weitem | {s ätä err am m er etc. und bietet Kap. s.

1-—-7 vollständig, desgleichen 8, 1—10; von 8, 11 aber nur noch den

Anfang bis zu den Worten ETH W ‘(im (sie) a?‘

f?“ W, um dann abzubrechen und ganz unvermittelt mit dem

Schluss von Cap. 40 fortzufahren mit den Worten {iifil äTfiialäl-

für'n“?! in am (so für ä arm) erftmäw ifiaiwfnfimfä etc.

Die letzten Worte des Textes lauten wfwä’ ‘ä Wim‘

wird ll Dann heisst es (f?! afizm (3) «im Haft“-

Wfisww: ums: n

Da das erste Fragment der aus Benares stammenden Mss

Kap. S. 1—8 vollständig (also auch 8, 11-13 noch) bietet, so ent-

hält das Calcuttaer Ms fast so viel, aber doch nicht ganz so viel

wie jenes erste Fragment der Benares-Mss, und ausserdem noch das

kleine Stück am Ende von Cap. 40, mithin nichts, was nicht auch

in den Benares-Mss vorhanden wäre. Das Calcuttaer Ms, welches

ich als H bezeichnen will, da ich die Abschrift Hnrxme verdanke,

ist zudem, wie schon die kleinen oben angeführten Proben zeigen,

leider überaus incorrect geschrieben und wimmelt geradezu von

Fehlern — es ist also der Gewinn, der durch dasselbe erwächst, kein

irgend erheblicher. Da nun aber auch die aus Benares stammenden

Mss sehr corrupt sind, wird die Aufgabe, die Fragmente der Kap. S.

zu ediren, keine ganz leichte sein. L. v_ SCHROEDEIL

‘ Vgl. Bünnsn, Indische Paläographie, p. 93.
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364 KLEINE MITTHEILUNGEN.

Nachschrift zu Eine assyrische Abbildung der hängenden Gärten

der Semiranzis 272). — Das Relief soll doch schon früher als

Darstellung der hängenden Gärten erkannt sein; vgl. RASSAM, Asshuv-

and the land of Nimrod, S. 33. Sonst ist mir aber darüber nichts

bekannt geworden.

Amraphel. —-— Der Amraphel der Bibel ist schon lange und

jedenfalls mit Recht mit Hammurabi zusammengestellt worden, nur

boten bisher die Namensformen noch unüberwindliche Schwierig-

keiten. Vielleicht gibt die Lösung ‘der Frage ein neuassyrischer

Brief, worin der König den augenscheinlich assyrisirten Namen Am-

rnurapi führt. Wenn man diese Form als Urform für 5mm! ansieht,

so braucht man ihn nur in ‘mm; zu verändern, um eine der keil-

inschriftlichen genau entsprechende zu erhalten. Allerdings müsste

man dann auch wohl annehmen, dass der Anfang von Cap. 14 der

Genesis einer assyrischen, nicht babylonischen Quelle entstamme.

Der hierher gehörige Abschnitt von K. 552, 5 ff. (HARPER, Lett.

no. 255) lautet: 1) [a]-du-u dup-pi flaJ-bi-ru äa Am-mu-ra-pi äarri [IP]-

pu-stt ena-al-‚ta-ru [äa pa-ni Am-mu-ra-pi äarm‘ ki-i aä-pu-ru ul-

tu Babili at-ta-äa-a = Nunmehr machen sie die alte Tafel des Königs

Hammurabi. Die Inschrift vor dem Könige Hammurabi habe ich

weggeschickt und von Babel fortgeschafft.

Immeru. — Im Altbab. Privatrecht S. 4 habe ich den zuweilen

in Unterschriften vorkommenden Immeru aus paläographischen Grün-

den in die Zeit von Zabu gesetzt und, weil er in der officiellen

Königsliste nicht vorkam, als Empörer angesehen. Bu. 91, 5——9, 318,

16 (Bab. T ab, no. 4) gibt uns genauere Auskunft über ihn: äum

(ü) Samaä u Im-me-ru-um äum Jllardnk n Su-mu-la-ilu IN-PA-

NE-ES. Man sieht, Immeru war ein Unterkönig in Sippar (wegen

der Anrufung des Sonnengottes) zur Zeit, als Sumula-ilu König in

Babel war. BRUNO MEISSNER.

Bemerkungen zu Kazwinis Kosmographie: „(M EL; r/w ist Boni-

faz, nicht Baugulf; r-M ist Asti; schwingende Säulen, z-v. —
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 365

In der vortrefflichen Arbeit des Herrn Dr. G. JAKOB, Ein arabischer

Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert etc. (3. Aufl, Berlin 1896)

wird Seite 19 f. Kazwinfs Artikel über Fulda übersetzt und com-

mcntirt. Ich halte dafür, dass daselbst c_‚«l\ {L9 Bäg Alb nicht den

zweiten Abt von Fulda, Baugulf (nach der Deutung von Archiv-

rath A. SCHULTE in den Mit-theilungen des Institutes österr. Ge—

schichtsforschung x11, 365), sondern den hl. Bonifaz bezeichne. Es

liegt hier offenbar entweder eine Verschreibung oder Namensver-

wechslung vor. Erstere könnte so zu lösen sein: „f“ als (Boni)

fadsch alab (ba), wozu eine zweite Lesart ellabbah (Bäkawi bei JAKOB,

Studien in arab. Geographen n, 1892, S. 43) passen würde, oder

er“ ist eine Verstümmelung aus alepiskopus. Mit Recht sagt Tar-

tüschi, der Gewährsxnann Kazwinfs, rAv: LÄ-E-adl OLS a3\ \‚.‚=)'

‚er soll Bischof in Franken gewesen sein‘. Dies passt historisch

ganz auf Bonifaz, nicht auf Baugulf, der niemals Bischof war. Auch

die Schreibung V für sie in Et; stimmt zu jener in äJJfil für Fulda

desselben Artikels. Bezüglich der Abwerfung der ersten Silbe Boni-

vgl. S. r-M (JAKOB, 1.0., 28) „St; Bäni für Trapani. Sei dem wie

immer, es liegt jedenfalls eine Verwechslung vor. Nur allein Bonifaz,

der Stifter der Abtei, welcher 7 55 in Westfriesland erschlagen wurde,

konnte als ‚Märtyrer‘ bezeichnet werden; in den Fuldaer

Annalen heisst es von ihm eben deshalb: ‚martg/rizatur‘. Von Bau-

gulf hingegen, welcher die Klosterkirche zum Dom nur erweitert

hat, wird in den Annales Fuldenses (antiquissimi) ed. KURZE, 1891,

S. 138 berichtet, dass er 802 als Abt resignirt habe und 816 ge-

storben sei — ‚obiit‘ -—- ebenso auch in den Mon. Germ. Script.

xrn, p. 166, Annales necrologici Fuldenses. Die Abdankung Bau-

gulfs geschah nach den Monum. Germ. Epistolae Iv, S. 405, Nr. 250

nothgedrungen infolge von Zerwürfnissen mit seinen Mönchen,

weshalb es durchaus unwahrscheinlich ist, dass diese dem so recht

verhassten Manne in ihrer Kirche ein ‚silbernes Bildniss‘ haben er-

richten wollen. Ich bemerke hier, dass dieses ‚silberne Bildniss‘, ge-

nauer: ,ein Götzenbild aus Silber nach der (Leibes-)Gestalt ihres

Märtyrers‘ 2),” u)‘ ÄJQS u» P4») nichts anderes als ein
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366 KLEINE MITTHEILUNGEN.

Reliquiarium des Märtyrers in der bekannten mittelalterlichen Büsten-

form aus getriebenem Silber gewesen sein kann. Was übrigens das

in derselben Kirche von Tartüschi gesehene andere ‚an einer Tafel

angeheftete‘ edelsteingeschlnückte Bildniss aus Gold betrifft, so war

dieses zweifellos eine Reliefdarstellung des Heilandes mit offenen,

zum Empfange ausgestreckten Armen u); 5,25..‘ 9,)

(M1 2),” ‚a, mpwl, wie eine solche Darstellung noch auf einer

westlichen Emporie in der Kirche zu Gröningen bei Halberstadt zu

sehen ist.

Kazwini, PAA M1, bei JAKon: Escht, nicht erklärt. Ich spreche

diesen Stadtnamen Ascht aus und möchte ihn mit Asti identificiren.

Abgesehen davon, dass die arabische Schreibung der gallisch-ita-

lienischen Sprechweise des 11. Jahrhunderts -— wozu auch das Ver-

stummen des Endvocals gehört —— vollkommen entspricht, stimmt

auch das sonst über Asti urkundlich Vorliegende mit dem Berichte

al-‘Udhrfs ('1- zwischen 1083-1085), nach welchem es als eine Stadt

der Kaufleute par excellence mit ganz eigenthümlichen Usancen an-

gesehen werden darf. In der That musste Asti, die alte Römer-

ansiedlung, im 11. Jahrhundert als Handelsstadt Ruf und Bedeutung

sich erworben haben, da Konrad n. 1037 ihren Kaufleuten freien

Verkehr durch das ganze Reich verlieh (vgl. DOMENICO PROMIS

‚Monete della zecea d’Asti‘‚ 1853 in Sulle monete del Piemonte,

memoria 2, S. 9 ff).

Kazwini, l. e. z-v berichtet nach el-Herawi ('1- 611 über die

wunderliche Säule auf’ dem Meidän (Hippodrom) in Konstantinopel,

die durch die Winde hin und her bewegt wird und alle während

des Schwingens in ihre Spalten gesteckte Gegenstände, wie Scherben

und Wallnüsse, zermalmt. Herr Dr. JAKOB identificirt sie jedenfalls

richtig mit der noch heute auf dem Atmeidan erhaltenen Säule des

Konstantin Porphyrogennetos. Nur scheint mir, dass 251;...

nicht ,Leuchtthurm von Konstantinopel‘, sondern Säule (Obelisk)

etc. zu übersetzen sei, denn 3,5‘... hat bekanntlich auch diese letztere

Bedeutung (Dozr, Suppl. n, 736), die eben der Thatsache entspricht.

Ich erinnerte mich, über eine ähnliche bewegliche Säule in dem
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KLEINE MITTHEILUNGEN. 367

armenischen Kloster Thathev etwas gelesen zu haben und wandte

mich um nähere Auskunft an Herrn P. G. Dr. KALEMKIAR, der die

Freundlichkeit hatte, die folgende interessante Notiz hierüber mitzu-

theilen:

„Johannes, Metropolit von Sünikh, hat in dem sehr alten Kloster

Thathev in Sünikh (Nord-Ost-Armenien) vom Jahre 895—906 die

Kathedral-Kirche der heiligen Petrus und Paulus erbaut. In der

Nähe dieser Kirche, gegenüber dem Südportale, liess er eine aus

kleinen Steinen zusammengefügte, wunderbare Säule zur hl. Drei-

faltigkeit aufstellen.l Im Jahre 1046’ überfielen die Ismaeliten

(Araber) von Movkan, Thalisch, Ahr, Artavil und Aderbedjan . . .

das Kloster von Thathev . . . beraubten Alles und legten Feuer an

Sie wollten auch die wunderbare grosse Säule von Johannes

niederreissen, welche zwei Jahre früher als die grosse Kirche auf-

gerichtet worden war. Sie hatten aber mehrere Wunder gesehen

und getrauten sich nicht in die Nähe derselben, sowie auch der

grossen Kirche zu kommen.“

K. VARDAPET SCHAHNAZARIAN in seiner Ausgabe von Srnrmmos‘

schreibt: ‚Die Säule zur hl. Dreifaltigkeit steht bis heute aufrecht,

gegen Süden der Kirche. Wenn man sich an dieselbe anlehnt, bewegt

sie sich; dies habe ich auch mehrmals probirt.‘

In der armenischen Wochenschrift ‚Taraz‘ 5 schreibt gelegentlich

einer Illustration der Säule ein gewisser P. P.: ‚Mehrere Europäer

und Landbewohner, und mit diesen auch ich, sind auf die Zimmer-

Corridore (des Klosters) gestiegen, und setzten von dort aus mit

1 Srnrnnncs SÜNETZI (13. Jahrh.), Geschichte des Hauses Sieakan, Moskau 1861,

S. 164; die französische Uebersetzung von M. Bnossnr, Histoire de la Siounie par

Srnrnsnos ORBELIAN, S. Petersbourg 1864, I. Livraison, S. 134. Bnossnr hat hier fol-

gende Note: Cette colonne, qui ifebranle quand on s’appuie dessus, subsiste encore;

elle a ete vue par le P. Cmmuznnuu, note 46, et par M. Amen, qui n'a pu m’en

expliquer le mecanisme.

2 Nach Bnossnr, ibioL, S. 179, n. 2_.

8 Srnrnsuos, ibid., S. 229; Bnossar, ibid.‚ S. 179.

4 Paris 1859, 1. S. 335, Note 46.

5 Tiflis 1892, Nr. 47, Dec.
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368 KLEINE MITTHEILUNGEN.

beiden Händen die riesige Säule in Bewegung. Es genügt mit der

Hand sie zu berühren und ein wenig zu drücken, und siehe da, die

Säule macht vom Sockel bis zur Spitze Schwingungen wie eine vom

Winde bewegte armdicke, hohe Pappel.‘

P. L. ALISHAN, ‚Sisakan,1 erwähnt dieselbe nach STEPHANOS und

Bnossnr. Erzbischof MESROB SMBATIANTZ führt in seinem Werke, Topo-

graphie von Ge].a'r‘lclz11‚nz'2 an, dass auch er im Jahre 1862 die Säule

besichtigt hat.

Die Kirche des hl. Petrus und Paulus ist schon sammt allen

Gebäuden durch das Erdbeben vom Jahre 1138 niedergestürzt, die

Säule aber trotzt bis heute der Gewalt der Natur und der Menschen.

Diese Säule nennt man heute: Stab oder Machtstab (T-ur-WIIWTI),

und es herrscht eine Ueberlieferung, dass die Metropoliten von Sünikh

den gut Absolvirenden in dem berühmten gelehrten Kloster von Tha-

thev3 bei dieser Säule den Vardapeten-Stab (das Doctorats-Symbol

nach der Sitte der armenischen Kirche) zu verleihen pflegten.

Drei Abbildungen der Säule sind mir bekannt. ,Taraz‘ enthält

eine originale Abbildung von A. SoLoMoNIAN; ALISHAN eine ähnliche,

aber nicht ganz übereinstimmende mit ‚Taraz‘; SMBATIANTZ hat wieder

eine originale Abbildung, die mit den anderen verglichen, grosse

Differenzen aufweist.

Die Säule ist, nach den Abbildungen zu urtheilen, aus kleinen

Quadraten gebildet; sie ruht auf einem zweistufigen nicht hohen

Sockel, in der Mitte der Säule läuft ein zweireihiger Gürtel, oben

endet sie in eine Zierleiste, darüber erhebt sich eine abgestumpfte

Kugel, und auf der Spitze ein verziertes Kreuz in einem Rahmen,

fensterartig ausgemeisselt.

In der Abbildung von ‚Taraz‘ steht neben der Säule noch ein

dreistufiger Sockel, ähnlich einem Redner-Podium. Nach einer Ueber-

lieferung soll die Säule früher auf diesem Sockel gestanden und bei

einem Erdbeben abgerutscht sein.“

‘ Venedig 1893, S. 2341i‘.

g Etschmiadzin 1895-1896, S. 623.

i‘ Srarnnuos, S. 97, 164 fl“.
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Knnmn MITTHPIILUNGEN. 369

Soweit Herr P. Dr. KALEMKIAR.

Es ist ja bekannt, dass hohe säulenartigc Bauwerke, insbeson-

dere Thürme schwingen, wie dies auch bei jedem Gebäude inner-

halb der Elasticitätsgrenze der Fall ist. Der Wiener Stcphansthurm

schwingt z. B. tagsüber infolge einseitiger Erwärmung durch die

Sonne in einer beiläufigen Ellipse von 16 cm. Durchmesser; die Neu-

Lerchenfelderthürme in Wien schwingen beim Läuten bis zu 28 cm.

u. s. W. Damit kann man aber keine Nüsse knacken. Dazu ist ein

Oeffnen der Fugen, also ein durch Kugelgelenke im Ccntrum be-

dingtes freies Auflagern der Säulendrommeln nöthig. Dass man diese

Construction im Mittelalter nicht kannte, ist ebenso gewiss, wie, dass

heute am Atmeidan in Constantinopel nichts, also auch die Säule

des Constantin Porphyrogennetos nicht schwingt. Es liegt offenbar

ein Irrthum oder eine Verwechslung des arabischen Berichterstatters

vor. Ganz anders verhält es sich mit der armenischen schwingenden

Säule, deren Eigenschaft durch Autopsie festgestellt ist. Mir schien

es am nächstliegenden zu vermuthen, dass sie, der Beschreibung

entsprechend, aus kleinen Stücken eines elastischen Baumatcrials,

wie Gelenksquarz (Itacolnmit) hergestellt sei, aber es gelang mir

bisher nicht, das Vorkommen dieses Gesteines in Armenien oder

Nordpersien nachzuweisen. Wie dem immer sei, können wir hoffen,

dass durch die Bemühungen des Herrn P. Dr. KALEMKIAR baldmög-

lichst eine gründliche fachmännische Untersuchung dieser ebenso

merkwürdigen als ehrwürdigen Säule vom Kloster Thathev veran-

lasst werden wird.

J. KARABAGEK.
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370 VERZEICHNISS EINGEGANGENER DRUCKSCHRIFTEN.

Verzeichniss der bis zum Schluss des Jahres 1898 bei der Redaction

der WZKM. eingegangenen Druckschriften.

BRANDsTETrnn R., Malaio-polynesische Forschungen n, R. I. Die Geschichte von

Djajalankara. Luzern 1898.

DEDEKIND, Dr. A.‚ Ein Beitrag zur Pnrpnrkunde. Berlin 1898.

GEIGER, W. und Kumz, E.‚ Grundriss der iranischen Philologie, Bd. x, Abth. 2,

Lief. 2. Strassburg 1898.

HAVA, J. G.‚ S. J.‚ Arabic-english dictionary (Ägylll 0:)‘ 1.5.“). Beyrut 1899.

HOROVITZ, J ., De Wäqidii libro qui Kitäb a] Magäzi inscribitur. Berolini 1898.

Jncxson, A. V. W.‚ Zoroaster, the prophet of ancient Iran. New York 1899.

JASTROW, M., The religion of Babylonia and Assyria. Boston 1898.

JOHNS, C. H. W.‚ Assyrien Deeds and Documenta. Vol. I, Cuneiform Texts.

Cambridge 1898.

KRENGEL, J., Das Hausgeräth in der Misnah. Frankfurt a. M. 1899.

LAZARUS, Dr. M., Die Ethik des Judenthums. Frankfurt a. M. 1898.

MARGOLIOUTH, D. S.‚ M. A.‚ The letters of Abu ’l-Ala. Oxford 1898. (Anec-

dota Oxoniensia‚ Semitic Series, Pars x.) ‘

Mnnx, A.‚ Aus Mu'allim Nadschi’s Sünbüle. Die Geschichte seiner Kindheit.

Aus dem Türkischen übersetzt. Berlin 1898.

MITTWOCH, E.‚ Proelia Arabum paganorum (Ajjäm-al-‘Araby Berolini 1899.

PANTZ, Dr. 0., Muhammeds Lehre von der Olfenbarung. Leipzig 1898.

PAVOLINI, P. E.‚ Buddismo. Milano 1898.

RECKENDORF, H., Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, 2. Th. Leiden

1898.

Rücxnnr, Dr. K., Die Lage des Berges Sion (Biblische Studien, Bd. m, Heft 1).

Freiburg im Breisgau 1898.

SLNGER, W.‚ Das Buch der Jubiläen oder die Leptogenesis. P. 1. Tendenz und

Ursprung. Stuhlweissenburg 1898.

SMITH, G., Entdeckungen in Assyrien, übersetzt von Emma FREIFRAU VON

Boncxnm. Leipzig 1898.
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VERZEICHNISS EINGEGANGENER Duucxscunlwruu. 371

STANLEY, A. COOK, A glossary of the Araxnaic inscriptioxls. Cambridge 1898.

UHLENBECK, Dr. C. 0., Kurzgefasstes ctymologischcs Wörterbuch. Amsterdmrl

1898. Bd. I.

VLOTEN, G. VAN, Le livre des beautäs et des antithöses attribuü im Abu Utlnnun

Amr ibn Bakr al-Djahir de Basra, texte arabe. Lcydc 1898.

WIRTH, A., Geschichte Formosafs bis Anfang 1898. Bonn 1898.
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Die Leiter des Orientalischen Institutes der Uni-

versität und Herausgeber‘ der Wiener Zeitschrift für die

Kunde des Morgenlandes geben tief erschüttert Nachricht

von dem Ableben ihres Collegen, Herrn

Hofrathes Prof. Dr. Georg Bühler,

der am 8. April während einer Kahnfahrt im Bodensee

bei Lindau verunglückt ist.

Wien, am 18. April 1898.
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Die Leiter des Orientalischen Institutes der k. k. Uni-

versität und Herausgeber der Wiener Zeitschrift für die

Kunde des Morgenlandes geben neuerdings tief erschüt-

tert Nachricht von dem Ableben ihres Collegen, Herrn

Hofrathes

Prof. Dr. Friedrich Müller,

der am 25. Mai nach kurzem Leiden verschieden ist.

Wien, im Juli 1898.
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