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RATSEL DEB DJAGA.
(Mwika-Dialekt.)

Gesammelt und iibersetzt von Fr. Stamberg.
(Fortsetzung.)

S6, K.: [ulu [ulumafunen, Fulu (ulu (Purzelbaume, Hals tiber Kopf)

in das grtine Gras. — Der Schwiegersohn reiOt vor dem Gesalbtwerden

vor seiner Schwiegermutter Hals xiber Kopf aus und fallt dabei nicht

nur einmal, wie wir sagen wiirden, in die Nesseln, s. 39 und 101 . {[unay

maluTia ist ein Gras mit blauer Bliite, Viehfutter; groB geworden dient

es als Streu.

87. K.: kileUmo kilaitsuka? Was stohnt nicht, auch wenn es noch so

gequalt wird ? — Eine Eidechse fallt von wer weiB welch einer Hohe
herunter, aber sie denkt nicht ans St5hnen, bleibt nur eine Zeitlang vor

Schreck und auch wohl vor Schmerz mauschenstill sitzen, huscht aber

im nachsten Augenblick davon. s. 176.

88. K.: ngawuja tulu, ngawuja-se (tulu). Ich kehre mit dem Hintem

zurlick, und ich kehre immer wieder zuriick. — Der Klotz im Hause des

Djaga zwischen Herd- und Schlafstelle ; nachts dient er zum Driiber-

und Drauflegen der miiden Beine, die sich an dem Herde warmen

kOnnen; tagsiiber verhindert er die kleinen, unverstandigen Kinder^

da6 sie nicht von der Schlafstatte direkt ins offene Herdfeuer hinein-

purzeln, und besonders : tags und nachts ist der mtima o wulln das Ding^

mit dem der Hintern des Djaga in Beruhrung kommt.

89. K.: kilja maseSe fumwun? Was friBt das ^e^e, das bunte Allerlei,

auf dem Hiigel? — Das Messer des Haarschneiders fahrt liber den

Kopf, der einem Hiigel gleicht, und friBt dort alles weg. — Oder der

Hocker einer Kuh ist gemeint.

90. K,: kmnha songoro ifo minwa, Wirf die kleinen Steinchen dorthin^

wo die Kiihe ihren Stand haben. — Gehe mit dem kleinen KiirbisgefaB

mbotsi, das, weil es leer und klein ist, ein Steinchen aus Plussesgrund

genannt wird, dorthin, wo die Kiihe sind, und melke sie.

91. K.: 7nrera ja nuka mbatsari. Die Schirmakazie der Steppe ist

weiB. — Ebenso weiB sind die Fingernagel des Landeshauptlings, weil

er als der GroBe und GrOBte des Landes genug Hande hat, die fiir ihn

arbeiten konnen.

92. K,: ngaHnga origo loko lo maturutsai, Ich stecke mein Gehege so

dicht ab, daB nichts hindurchkann. ~ Die Zahne sind das dichteste

Gehege, das man sich denken kann; es kommt nichts Ungebetenea

hindurch; s. 183, 241.
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03. K.: kilepuru Jcjapuja kombo. Derkleine Sperling verfaultaufdem

Marktplatze. — Niemand wird ihn aufheben, well er so wenig Wert hat.

Ebenso wenig Wert haben alle die Schalen und Hiilsen, die auf dem
Markt herumliegen und verfaulen; s. 25.

94. K.: funa maporoe ifo mnden. Treibe heraus die maporoe (hier

Bananenwurzelreste) aus der Pflanzung. — Nimm eine Ackerstange,

geh ins Bananenfeld und brich die alten, nichtstaugenden Bananen-

wurzeln aus. Vgl. 108, 166, 204.

95. K.: ngaSindza umbe jako, ikawawa (= ikakugawa) imon. Ich

schlachte meine Kuh, und sie teilt sich selber aus. — Hackt man einen

Baum um, so fliegen die Spane, das Fleisch des Baumes, nur so nach

alien Seiten; vgl. R. 19.

96. K,: mangi akapa umbe burubu, burubu! kalaga wasoro wose,

wakaUa na kulja mengen, walaifime iUura ma ngunde. Der Hauptling

des Landes blast das Horn : burubu, burubu! und ruft alle Manner zu-

sammen, sie kommen in seinem Geh5ft zuhauf , k6nnen aber nicht ein-

mal eine Handvoll fuUen. — Auch noch so viele Manner eines Landes
konnen von den allerkleinsten Fliegen, Hsuru genannt, nicht eine Hand
fallen; s. 131, 135, 217.

97. K,: kekapa mangi, mangi alakarie ikapa. Es schlagt den Haupt-
ling, der Hauptling wagt aber nicht zu schlagen. — Geht der Haupt-
ling iiber einen Bierkornacker, so kann es geschehen, dai3 eine Bier-

kornkapsel zwischen die Zehen seiner FiiBe gerat und ihn zu Fall

bringt; dann kann er sich weder wehren noch rachen; s. 136.

98. K.: kuluo kirundu kjo iho igon, ReiBe den foVwmZ^^-Strauch aus,

der hier zwischen den Steinen wachst. — ReiBe der Kuh den Schwanz
aus, ob du es wohl vermagst ? — kirundu ist ein Strauch mit vielem
weitverzweigtem Wurzelwerk unter dex Erdschicht; es halt schwer,

ihn herauszuziehen.

99. K.: tala sambo, Zahle die Keimteilchen, die in einem Biertroge

herumschwimmen. — Zahle die Haare, die einem Menschen auf seinem
Kopfe gewachsen sind.

100. K.: Kilomoe kitheri. Die FuBspange (als Schmuck in Gestalt

eines nichtgeschlossenen Ringes bei Frauen) der Erde. — Wortspiel:

Kilomoe, gemeint ist aber nur Kilo, die Kr5te, die in der Erde haust und
nur nachts zum Vorschein kommt.

101. K.: turuturu masingon? Was macht turutnru im masingo-
Gebiisch ? — Der arme Schwiegersohn Oder K,: furundzu-
furundzu malunen? Dasselbe; s. 39, 86.

102. K,: ngafuma ngawondooko, kangiendie ngawondoungi, Ich sende
10*
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meinen Boten aus, und er bringt mir einen andern Boten noch hinzu .
—

Ich gieBe Wasser in das fuko^)-hoch., da steigt ein fuko heraus; s. 48,

111.

103. K.: kaa molja Uu na in ngikae molja tsu lulunge moVi tSu nguo

(nguwo). Bleib du auf dieser Seite stehen oder sitzen, und ich setze

mich auf die andere Seite, und laBt uns der jungen Frau das Zeug um-

binden, — Molungia mafuma, die Kolokasienkocht5pfe warden mit

griinen Bananenblattern bedeckt und am obersten Rande festgebun-

den, damit die Knollen rascher weich kochen; s. 214.

104. K.: kjaro na mfo ketMan/i, Es steigt den PluBlauf in die H5he

und schreit. — Der Nashornvogel fliegt liber die Landschaft bin und

schreit.

105. K.: ndotoVi mnden? Was hockt in der Pflanzung auf der Erde

herum ? — Das sind die Leute, die beim Schlachten einer Kuh entweder

hockend zuschauen oder mithelfen beim Schlachten; jedenfalls be-

findet sich jeder von ihnen die ganze Zeit iiber gleichsam auf dem
Sprunge.

106. K,: tSotsori igana? Was hat hundert Locher ? — Die aus Weiden-

stockchen geflochtene Txir der Djaga-Htitte hat, falls sie nicht mit

frischem Kuhdung liberstrichen ist, unzahlige kleine LOcher, ebenso

wie es auch ein anderes, aus runden Stabchen geflochtenes Ding hat.

107. K.: ngamanja nifi oko kunu, ukokumba mharagaUa kulja MotH.

Ich hacke hier meinen Baum um, und er schleudert seine kleinen

Zweige bis nach Moschi hin. — Die Heuschreckenplage, die dann und

wann einmal auftaucht und alle Landschaften am Berge heimsucht;

s. 132.

108. K.: puna ja ninda? Was ist der BuUe der Banane ? — Der groBe

Ackerstock, mit dem man die alten Wurzeln ausbricht und den neuen

Sch6Blingen zum Tragen und zur Fruchtbarkeit verhilft. Vgl. Nr. 94,

166, 204.

109. K.: ngiveirera mondu oko, hakawuka meeku umwi tupu, mondu

ulja alarere-se. Ich war im Begriff , meinen ProzeB vorzutragen, da ent-

fernte sich nur ein einziger der Alten, iiber jenen ProzeB wurde nicht

mehr geredet. — Im Herdfeuer sind 3—4 groBere Steine zum Stiitzen

der Kochtopfe, auBerdem noch 4—6 kleinere Stiitzsteine
;
geht nun der

eine oder der andere dieser Steine verloren, so kann ebensowenig ge-

kocht werden, wie ein ProzeB entschieden werden kann, wenn einer der

alten Manner, der ProzeBredner, sich entfernt; vgl. R. 14.

1) Eine Art Wiihlmaus.
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110. K.: sauru sauru mangaleii? Was raschelt dort in der Hohe ? —
Ein Mensch sucht in seiner Hiitte auf dem rauchigen und russigen
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110. K,: sauru sauru mangalen? Was raschelt dort in der Hohe ? —
Ein Mensch sucht in seiner Hiitte auf dem rauchigen und russigen

Boden, wo trockene Bananenblatter und Bananen zum Reifen herum-

liegen, nach irgend etwas; s. 147.

111. K.: ndzia tsa Useri motengia. Die Wege in Useri laufen hin und

her. ~ Ebenso die Wege und Gauge der Erdratte unterhalb der Erd-

oberflache; s. 48, 102.

112. K.: avM awofe suwa jake ikajenda ikara unga ndzien, Der Vater

hat seine Ziege, sie geht und hinterlaBt auf dem Wege das Pettschicht-

hautchen des Magens. — Die Schnecke, die iiber den Weg kriechend

eine silberig glanzende Schleimhautschicht hinterlaBt; vgl. R. 15.

113. K,: mangi aHndza suwa jake ikalema wasoro wose, Der Haupt-

ling schlachtet seine Ziege, und alle seine Manner vermOgen es nicht

aufzuzehren. — Der Schleifstein am Wegrande; s. 10.

114. K.: ngitenge mtongosio ngilje njama. Ich umkreise das Sich-

kreisende, das Sichdrehende, auf daB ich Pleisch esse. — Wenn nachts

das Wildschwein oder der Elefant durch das Land gehen und eine

Kiirbisstaude finden, dann umkreisen sie sie und verzehren hinterher

die Friichte; die griinen Kiirbisflaschen sind ihre Leckerbissen ; s. 76.

115. K.: sengelele maaruwa? Was verschwindet weit in der Welt und

wird vOllig unsichtbar ? — Das Verschwinden der Schlange in ihrem

Loche, da der Mensch ihr nicht mehr nachkommen und ihr schaden

kann.

11*). A"..- riso tifoe ngurun. Das Auge, das in der Wildnis wachst. —
Der Bienenzylinder ohne Stopsel an einem Ende, der in diesem Zu-

stande dem Auge sehr ahnhch sieht; s. 212, vgl. R. 20.

117. K,: warn warn Tela? Was macht waru warn in Tela (Markt-

platz in der Landschaft Mkuu im 0. des Berges) ? — Das bunte Zeug,

das die Frauen auf dem Marktplatze tragen, weiB, schwarz, braun und

gelb bedruckt, das bunt genug erscheint und den Frauen gefallt.

118. K,: Ndemasi akaa molja tsu, Kilamia kakaa molja tsu, wakaoViana

makutse, Ndemasi^) steht diesseits, Kilamia^) steht jenseits, und sie

bespritzen einander mit Regentropfen. — ZweiPalmen, je eine an den

zwei gegenuberliegenden FluBufern, bespritzen sich nach einem Regen
mit den Tropfen, die sich in ihren Zweigen angesammelt haben, sobald

ein Wind dahinfahrt.

119. K.: ngajenda na moneru, kawoka irikira, ini ngilairikira, Ich

^ehe mit meinem jlingeren Bruder, er fangt an zu gruBen, und ich

^) Ndemasi Hauptling in Mwika, Kilamia Hauptling in Moranu.



1 50 Das mesopotamische Arabisch

1. sg.
: Als Suffix am Verbum und an einigen Partikeln wird -ni ver-

wendet, nach Nomina und Prapositionen steht -/. Nach vorhergehendem

Vokal Oder Diphthong -ay hat -/ die Allomorphe ya oder -y; ersteres

ist typisch fur die gilit-Dialekte : (Bagdad-Muslime) abuya »mein Vater«,

^layya »auf, gegen mich«; letzteres fur die qsltu-Dialekte : (Qartmin)

abiiy, (playy.

1. pi. : Das Suffix hat iiberall die Form -na.

9.2.1.5. Demonstrativpronomina

»dieser«

Im Bereich der gilit-Dialekte hdcja, Kurzform had. Die gleichen Formen,

jeweils mit den lautgesetzlichen Reflexen von J, sind in den qsltu-

Dialekten verbreitet : (Mardin) hdda, had, (Diyarbakir) hdd{a), (Bshzani,

Az3x) hdza, (Sason-Dialekte, Daragozii) dza, (Siirt-Dialekte) dva. Die

Mundart von Azax hat neben hdza die Form zza. Das anlautende h kann

in manchen anatolischen Dialekten fehlen. Fiir das Femininum existieren

im ganzen mesopotamischen Bereich zwei Formen nebeneinander : hddi

und hdy, in Anatolien mit der fakultativen Variante hdye\ die Reflexe

von hddi lauten : (Diyarbakir) hddi, (Sason-Dialekte) dzi, (Siirt) dvi. In

einem Teil der anatolischen Dialekte ist hddi durch *haydi verdrangt

worden : (Daragozii) ayzi, (Bahzani) hayzi, (Azax) hdzye, hdzyd und zya.

Im Plural differenzieren die landlichen gilit-Dialekte zwischen m.

haddl{a) und f, hadinni (Kwayris), hadann (Sawi). Als Communisform

der stadtischen gilit-Dialekte fungiert haddl{a), ddl{a). Im Bereich der

qaltu-Dialekte hat Siirt awle (< hd^uld")', im ubrigen dominieren Formen,

die auf ^hd-u-dd zuriickgehen : (Mardin, K5sa, Mhallami) hawd{e),

(Diyarbakir) hawd{e), (Bahzani) hawz(i), (Daragozii) dzi. Agde hat eine

Bildung, die auf *hdd'U zuriickgeht: dzu; Az9x hat hawzye, hawzyd,

hawye, hawyd.

»jener«

Die gilit-Dialekte haben im Singular m. {ha)ddk, f. (ha)dic, im Plural

die Communisform {ha)ddldk\ die landlichen Mundarten differenzieren

auch hier pi. m, hadoldk und pi. f, hadinnic, Im Bereich der qsltu-Dialekte

haben die Mundarten der Mardin- und Siirt-Gruppe eine Form fur

Maskulin und Feminin im Singular, *hdkd : (Mardin, Diyarbakir) hdk,

hake, (Kosa, Mhallami) hak, hake, (Siirt) gk. Ein zu hay »diese« gebildetes

Femininum liegt in (Diyarbakir) hayk, (Daragozii) ayk vor. Die Mundart

von Agde hat die Sonderbildungen sg. m. dga, f. dgi, pi. dgu. Als Plural-
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-ringaringa gekochtes Fleisch zum Verteilen in kleine Stiicke hacken,

aber 8o, daB es noch zusammenhalt ; -ringoringo Passivform.

1J(». K,: mangi akapa umbe: burubuf burubu! wakafuma wa ndoro

tik> ! )t r Hauptling blast das Horn zur Arbeit : burvbu, burubu^ und es

koniiiu n alle mit dem Schmuck des Kolobusaffen bekleidet. — Wenn
der ^fais zu bliihen anfangt, dann erscheinen als Vorboten der Kolben

und der Bliiten feine weiBe Harchen, welche den weiBen Haaren der

Kolobusaffen ahnlich sehen.

130. K,: Kilamia anan afo twl Ndemasi mtutututu, indi Ndemasi

kaelamia Kilamia, Kilamia ist doch so gewaltig und Ndemasi ver-

haltnismaBig klein, und doch bezwingt Ndemasi den Kilamia. — Das
Wasser im Kanale stiirzt im allgemeinen mit furchtbarer Gewalt hinab,

aber es gibt doch Graben und seitwarts ausgerissene Vertiefungen, in

denen das Wasser seine Gewalt verliert; s. 57.

131. K,: mangi akapa umbe: burubu! burubu! wasoro wakatSa wose^

kawafekia kindo wakalja, walamanje mmaa, Der Hauptling blast das

Horn burubu! Es kommen alle Manner, er verwettet ein Ding, sie

essen es und kOnnen nicht fertig werden. — Es bedeutet ein Bierkorn-

feld. In Ermangelung von Wasser streut man den Samen aufs Feld,

kratzt ihn etwas ein und wartet auf Regen. Mag nun derselbe 2—3 und
mehr Wochen ausbleiben und die unzahligen V5gel das Korn weg-

fressen, so wird es sich doch, sobald Regen fallt und die Saat sprieBt,

erweisen, daB trotz der vielen V5gel noch geniigend Korn im Acker
iibrig geblieben ist. Wo die Wasserverhaltnisse besser als in Mwika
sind, wird das Feld erst ttichtig gewassert und dann das Korn aus-

gesat.

132. K,: ngamanja mri oko kunu, ukokumba ndarakana Wugonu,
Ich haue meinen Baum hier um, und er schleudert seine kleinen

Zweige bis Wugonu hin. — Die Heuschreckenplage ; s. 107.

133. K,: ngajenda na mjenu oko, kawokegura, ini ndegufa. Ich gehe

mit meinem Gaste zusammen, er fangt an ganz satt zu werden, und
ich habe noch gar nichts gegessen. — Beim Essen nach Djaga-Art
greifen die Leute in das Essen; die Nagel werden zuerst voU, und der

Mensch hat noch nicht einmal geschmeckt.

134. K,: Kuruo, ngeteo ifd ndiin, Schlepp zusammen, was ich in die

Ecken des Hauses geworfen habe. — So lastern die Leute, aber nicht

beim Ratselraten, denn was einer in die Ecken seines Hauses zwischen

Rutenbundeh-inge auf den Erdboden wirft, das ist sein kuo, d. i. Aus-
wurf , wahrend der Nacht oder wahrend sonstigen Liegens auf der Kuh-
haut.
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135. K,: mtondo aVira mangi. Der Dumme bringt sogar den Haupt-

ling des Landes zum Weinen. — Gemeint ist die kleinste Pliegenart,

sum, die den Menschen in die Augen fliegen und Augenschmerzen und

Entziindungen hervorrufen und auch vor dem Hauptling in ihrer

Dummheit keinen Respekt haben; s. 96, 125, 217.

136. K,: mtondo agusa mangi, Der Dumme wirft sogar den Haupt-

ling des Landes um. — Das Bierkornkapselchen, das dem iibers Feld

gehenden Hauptling oder auch einem anderen Menschen zwischen die

Zehen kommt, so dafi er fallt; s. 97.

137. K,: hsoro ^a awn ^aitsuo matSonu patSa, Die Behalter des Vaters

sind ganz voll mit Zauberringen. — Die Drazane, aus der schon der Va-

ter bei Lebzeiten sich Zauberringe holte, der Sohn ebenso und dessen

Nachkommen nach ihm; s. 62, 80.

138. K.: awu kangirea kipata kjake kja wuje ja ndza, newuta-ho mara

ngii. Mein Vater hinterlieB mir einen kleineren Anger, er liegt drauBen

oberhalb, und ich hole mir dort noch immer Gras. — Das Angerchen ist

derKopf , das Gras sind dieHaare, dieman immer einmal schneiden muB.
139. K.: kiri kilu kikawawa kiri ki na moo, Ein totes Ding tragt ein

lebendiges Ding auf seiner Htifte. — Die Kuhhaut, auf der der Djaga

schlaft, ist tot, und der Schlafer, den die Haut tragt, ist lebendig ; s. 186.

140. K.: kjondo kja awu kja kurende kumwi. Das Schaflein des

Vaters hat nur ein einziges Bein. — Der Maisstengel steht wie auf einem

Bein und tragt doch seine Fruchtkolben ; s. 18.

141. K,: lutengefumvu, luljemtongosio, LaBt uns den Bergumkreisen,

auf daB wir das Umkreiste essen. — Beim Schlachten einer Kuh geht es

nicht ohne ein mehrmahges Umspringen des Tieres ab , aber man tut es

gerne, um hinterher den behebten Hocker essen zu k6nnen.

142. K.: ngafuma ndzoka mriii ikangihaja ndunda. Ich schicke die

Schlange auf den Baum, und sie pfliickt mir die Priichte. — Mit dem
auf den Baum hinaufgeworfenen Strick holt man den Honigzylinder

herunter.

143. K„' kimximhora kilapuo. Die Reste des Segentragers verfaulen

nicht. — Die Spreu vom Bierkorn verfault sehr schwer. Es kommt der

Regen und schwemmt die auf dem Felde hinterlassene Spreu hinweg,

aber ehe sie verfault, vergeht eine lange Zeit; s. 169, 227.

144. K.: tondo Ijagusa mangi? Wer ist der Dummkopf , der den Haupt-

ling hinwirft ? — In eine Fallgrube fallt der K5nig aller Tiere, der

Elefant, und wird getotet.

145. K,: mangi aiVika (umu Ijake mengen, na wasoro wakaweiVika

gawo, ulamanje-ho Ija mangi nja Ija wasoro, Der Hauptling pflanzt seinen
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Speer in seinem Gehoft auf, und die Manner pflanzen ihre auf , und du

kennst nicht den des Hauptlings und die der Manner. — Im Haupt-

lingsgehoft spucken alle miteinander, der Hauptling und die andern

Manner, und niemand kennt sich mehr aus, wer es gewesen ist.

146. K.: mfongo o Ljaroo otifo Vimwi, Der Kanal des Ljaroo hat nur

eine oinzige Spur. — Ebenso hat der Riissel des Elefanten nur eine

oin/ ' Rohre, mit der er das Wasser sauft.

147. K.: saija njama aluoe, Besucht das Tier, das krank ist. — Ein

Mensch sucht seine reifen Bananen in den trocknen Bananenblattern

auf dem Boden der Hiitte; s. 110.

148. K.: nduwa ngitutu jaola msanga na inan ikaola msanga. Der

kleine Teich wirft Sand aus, und der groBe wirft auch Sand aus. —
Beim Uberkochen eines jeden Topfes sieht man weiBen Schaum ins

Feuer laufen.

149. K.: mangi imwi isangen. Ein einziger Hauptling im Lande, in

der Welt. — Die Sonne am Himmelszelt, sie bescheint die ganze

Welt; s, 194; vgl. R. 16.

150. K.: Ndemasi anan kuro, msoro umwi kasama kunu urukeri

alamanje imbira nalo (= naifo), Ndemasi ist so groB, und wenn ein

einziger Mann aus seinem Lande wegzieht, so vermag er ihn doch nicht

wieder zuriickzubringen. — Eine vom Winde abgebrochene und auf die

Erde geworfene Bananentraube kann kein Mensch mehr an ihren

friiheren Standort zurxickbringen.

151. K.: Ijangoro asoka na ngorori kero, Ljangoro steigt nach unten

und ngorori steigt nach oben. — Die kia kja ula wachst sowohlmit der

Wurzel nach unten, wo sie eBbare Knollen hat, als auch mit der Staude

nach oben, wo sie Friichte tragt. Die KnoUe der ula hat neun Abarten

:

kia kja ula , ifure , kjomboe , kiseri , imamrutsa , irororooe , kinder

o

,

mrakala, kia kja ngura, mit und ohne dornige Ranken, auf der Erde
kriechend, an Stocken emporrankend, in rohem Zustand manche gelb-

lichbraun, manche schwarzlich, gekocht mehr oder weniger weiB

aussehend; s. 163.

152. K.: kumbuo mburuku. Denke an das inburukit zuriick. — Denke,

mein Kind, an das Stiickchen Zeug, in dem dich deine Mutter, als du
noch klein warst, herumtrug, denke an ihre Sorge und Miihe um dich

und vergilt es ihr mit Dank und Liebe.

153. K.: wijitsa songoro ilo mruwe, Wirf die Steinchen dort, wo das

Vieh steht, — So tut die Prau mit den kleinen KiirbisgefaBen, wenn sie

melken geht. Sie legt sie hin oder steigt mit ihnen uber das Holz-

gestange zu den Kiihen; s. 44, 120.



154 Zeitsclirift fiir Eingeborenen-Spraehtn, Band XXXIII

154. K,: ugajenda kunu awu kangikapa, ngiiwuja na kunu wama
kangikapa. Gehe ich hierhin, dann schlagt mich der Vater, gehe ich

dorthin, so schlagt mich die Mutter. — Geht ein Mensch unachtsam

durch die schmale Haustiir, kann es geschehen, dafi er von einem Tur-

stander auf den anderen strauchelnd, gleichsam von beiden geschlagen

wird.

155. K,: ngawika numha jako, ngairimira, molinja kaUa, kaikapa

mloe, kaweira, Ich baue mir ein Haus und beendige es, aber da kommt
ein ganz Machtiger, zerschlagt es mit einem Ackerstocke und geht ein-

fach hindurch. — Ein Djaga kann seine Hiitte so fest und solide bauen,

wie er will, der Ranch seines Herdes dringt doch tiberall durch.

156. K.: kiUumi kja awu kiwore mfifina itanu, Die Tiir vom Vater

her hat fiinf m/i/i?ia^)-Stabe. — Ebenso hat die Hand eines Menschen,

die vom^ Vater herstammt, flinf Finger.

157. K,: wama angundi^) (amkundi) kuH, kambara neUa. Die

Mutter hatte mich (oder ihn) sehr lieb, und fafite mich (oder ihn) gut

an, hielt mich gut. — Der Haken, mit dem der Honigzylinder ver-

mittels eines Strickes oder einer Liane auf die Erde herabgelassen wird.

158. K.: Ma^ofi awafa mil maroo, Masori (eineFrau) halt ihrenMann

an der Gurgel fest. — Die Sttitze der Bananentraube, die gleichsam wie

mit der Hand einen an der Gurgel halt und ihn nicht loslaBt. — In

versteckter Redeweise heiBt hier Masori die Stiitze, und ihr Mann ist

hier die Bananentraube.

159. K,: kipata kja wuje ndza. Die Aue oberhalb dort drauBen. — Das

menschliche Gesicht, das sich an der oberen Halfte des Kbrpers

befindet.

160. K.: mka o awu erau mbuo, kakora na mangi kalja. Die Frau

meines Vaters stinkt aus der Nase, sie kochte eine Speise, und sogar

der Hauptling iUt davon. — Die Baumbiene stinkt ganz gewaltig,

aber den Honig achten die Schwarzen sehr. Der Europaer wird ihn

kaum essen k5nnen.

161. iC.; kirugorugo mnden? Was macht kirugorv^o^) in der Bananen-

pflanzung ? — Wenn man den Mist aus der Hiitte mit trockenen Ba-

nanenblattern in die Pflanzung zieht, dann raschelt es kirugorugo,

162. K.: usura lo mka o Wekowi lulalajo ni nzi. Die Periicke der

Masai-Frau, auf der sich keine Fliege niederlaBt. — Es ist die Herd-

^) Ein Baum. ^) < angikundi.

3) Ein eBbares Schlinggewachs mit Schoten, die fiir das Djaga-Ohr ein

ahnliches Gerausch hervorbringen wie die Bananenblatter, auf denen man
den Dung in die Pflanzung zieht.



TEXTE AUS DEM MESOPOTAMISCHEN RAUM

IV. Text in der Mundart der Muslime von Bagdad

(O. Jastrow)

Der Text illustriert das Muslimisch-Bagdadische im Munde eines ge-

bildeten Sprechers; er weist daher zahlreiche vor allem lexikalische

Interferenzen des Hocharabischen auf. Aus Platzgriinden kann nur der

erste Tail der langeren Erzahlung wiedergegeben werden.

1. aku fad-wdhid faqir giddan, w fad-yom mn irayydm gd yitmassa (pla

gisir, w sdf tlat migddi ^imydn, 2, hadola Imigddi cdnu yisolfun bendthum,

wdhid yisolif l-iPdxar, yigulla, gulli walla wen [fliisak inta ddmmha? galla

dni md {a)gullak ilia w inta tgulli wen ddmm ^flusak inta, Z.fa-dola

ttifqaw ilmigddi bendthum, bi^an wdhid yi^llim wdhid, yigulla wen ddmm
iflusa. A.fa-wdhid gdl tufruf dni wen ddmm ^flusi? ddmmha, tu^ruf hdda

Iqabbut mdli? bi hawdli mit rug^. kur-rug^ biha hawdli sabi^ lirdt dahab.

5. galla ayho lak hdy yi^rfun! fad-yom tinsagg ilxiydta w yiga^ iddahab

w yi^rfun inta wen ddmm ^flusak. galla la^d inta wen ddmm ^flusak?

6. gdl dni ddmm ^flusi b-hdy ilbdkura. ^inda bdkiira kullis tuwila, w galla

slon ddmmha galla hdy ilbdkura mgawwafa, w ddmm 'fliisi dni kullha

biha. 7. agma^a, kull-ma asawwili lira, agaddi gidwa w asarrifha w dxud

lira, w ahutt illira b-ilbdkura. 8. ilmigaddi tidlit galhum dni ti^rfun wen

ddmm ^flusi? intum tariqatkum kullis ger sahiha, dni ddmm ^Jlusi b-hdy

ilqundara. 9. ^nda qundara kullis cibira, margu^ alf rug^, ya^i kull

farda milqundara margu^xi b-sikil fazi^ w kur-rug^ biha, aw tdhatha,

hawdli ^sir lirdt. W. fa-hdda Ifaqir sima^ issdlfa mdl ddla Imigddi ttaldta

bi-^agma^a. gdl maldfjl-lwdlden, dn{i) a^llimkum, dn{i) abiig kull 'JJuskum,

hassa ^rdfit wen intum ddmmin [fluskum. 11. gdm yrdqibhum, fa-'^iga ^la

abu Ihidd^ ilqadim, idddmm [flusa, ilmigaddi abu lhidd\ gdb hidd'* qadim,

w iga yamm ilimgaddi. 12. galla yd ^mmi, trid hidd^ tilbisha, ya(ni

abuya mdt, w xallaf maldbis, w min halmaldbis hdda Ihidd'*. trid tdxda

ya^i qarrdrit an maldbis mdl abuya awazzihha ^-Ifuqard'*. \3. galla i

walla (pmmi dni mihtdg qundara, ilqundara mdlti qadima ^tiga, galla zen

hdy ilqundara, suf gaddirha (;alek, gaddirha yalla, galla ^mmi dn(i)

agaddirha ba^^den. galla Id Id Id, Idzim ^tgaddirha hassa. \A. fa-limgaddi

xdf, an ilhidd^ yruh, ilhidd'' iPasli yinbdg, fa-ma^hdda niza^ ilhidd^ mala.
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in einem halbgefuUten GefaBe bewegt sich beim Tragen (auf dem
Kopfe), und der Djaga h5rt dieses an den Rand Schlagen als titi, titi-

poi-poi.

173. K.: teremka mama? Was rutscht aus auf der muma? — Die in der

Bananenpflanzung herumspazierende kleineWildtaube, die ausrutscht,

wenn sie auf ein Bananenblatt oder einen Bananenstamm kommt,

und sich durch Auffliegen rettet. rimma hier = mbunu] s. 240.

174. K,: ngiwofe vxina wako ikumi, somho jaitotSa marwi gawo ni

imwi tiki, Ich habe zehn Kinder und nur einen einzigen Pflock, um
ihre Ohren zu durehbohren. — Die uwango in der Hutte mit mehreren

Lochern und durch sie gehenden H5lzern, an denen Kiihe angebunden

dastehen; s. 44, 120.

175. K.: ngakora kinungu kjako, mangi kalangaho viatjo, Ich koche

etwas in meinem Topfe, es kommt der Hauptling und begehrt den

Schaum davon. — Auf einem gutzubereiteten Eingeborenenbier (wari)

schwimmen unzahlige kleine, weiBe Dingerchen, die Keimteilchen des

Eleusinekorns, die wie Wlirmchen ausschauen und fiir den Djaga als

das Zeichen eines guten Bieres gelten; man nennt sie sambo,

176. K,: mtilari^) alaitsuka, Mtilari, der nicht stohnt. — Die Ei-

dechse, die geschlagen oder von einer anderen gefangen, selbst vom
Dache fallend, niemals einen Laut des Schmerzes oder der Angst von
sich gibt, sondern immer stumm bleibt; s. 87.

Oder: K.: mtilari alavika: Mi!? Die Eidechse, die nicht einmal Mi
macht.

(Wird fortgesetzt.)
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9. Das mesopotamische Arabisch

von Otto Jastrow

PHONOLOGIE UND MORPHOPHONEMIK

9.1.1,1. Langvokale und Diphthonge

In ganz Mesopotamien ist ein System von fiinf Langvokalen (/", w, e, o, a)

verbreitet, das jedoch im Hinblick auf seine Entstehung und auf die

phonetische Realisierung einzelner Phoneme bedeutende regionale Unter-

schiede aufweist. In den anatolischen Dialekten (ausnahmslos qsltu-

Dialekte) finden wir die fiinf Langvokale bei gleichzeitiger Erhaltung

der Diphthonge. e und o werden in diesen Dialekten geschlossen aus-

gesprochen [e:], [o:]. Die Phoneme e und o haben in Anatolien mehrere

mogliche Entstehungen : a) durch Senkung von altem /' und u vor oder

nach primar Emphatischen oder vor x, g, q, h, ^; z. B. (Az9x) maftuh

»geoffnet«, aber //o/? assarq »Tagesanbruch«; daweqiq »Stampfer (pl.)«,

aber daqeq »Mehl«. Der morphologische Systemzwang hat in der Parti-

zipialform maftuh und in der gebrochenen Pluralform daweqiq die Er-

haltung bzw. Restituierung von u und ; bewirkt, wahrend in ftoh

{< futuh) und daqeq (< daqiq) die Senkung erfolgt ist. Diese und ahn-

liche Beispiele zeigen die Phonemisierung der wohl zunachst allophoni-

schen Vokalsenkung; b) durch Monophthongisierung von altem aw und

ay in einzelnen Wortern. Unbeschadet der generellen Erhaltung der

Diphthonge in den anatolischen qsltu-Dialekten fmdet sich doch in

bestimmten Wortern haufig ein Monophthong, z. B. in den Fortsetzungen

von aar. mawdi^ »Ort« : (Mardin) moda^, (Diyarbakir) modah und day^

»Dorf« : (Mardin) de(<i, (Azax) ze^ ; c) durch die zahlreichen kurdischen

und tiirkischen Lehnworter, z. B. tel »Draht« < turk. tel\ col »Steppe,

freies Feld« < tiirk. gdl\ d) durch die Imala von altem a in der Nachbar-

schaft von i oder /, die in Anatolien uberall e ergibt, z. B. kteb »Buch«

< aar. kitdb.

AuBerhalb Anatoliens dominiert sowohl in den qaltu- wie in den

gilit-Dialekten die Monophthongisierung von altem aw und ay zu 6 und e.

Die Erhaltung der Diphthonge ist nur fiir einige Punkte belegt, z. B.

fiir Bahzani bei Mossul (nicht jedoch fiir Mossul selbst), fiir ''Ana am
mittleren Euphrat sowie fiir eine landliche gilit-Mundart des Siidens

(Kwayris). Die Realisierung von e und o ist im allgemeinen offener
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als in Anatolien, namlich [e:] und [o:]; nach vorderen Konsonanten

wird e als [le] realisiert; dies gilt als typisches Aussprachemerkmal des

Irak-Arabischen. Die Imala hat in der Tigris-Gruppe zahlreiche Spuren

hinterlassen : a hat hier teils e, teils i ergeben ; die Regeln sind regional

verschieden. In der Euphrat-Gruppe der qsltu-Dialekte hat die Imala

stets e ergeben; sie ist jedoch in den meisten Mundarten ganz oder

teilweise riickgangig gemacht worden.

9.1.1.2. Kurzvokale

In samtlichen qsltu-Dialekten mit Ausnahme von Der iz-Zor und Tikrit^
^°

liegt ein System von zwei Kurzvokalen vor: b-u. b ist durch den Zu-

sammenfall von altem / und u entstanden, a setzt altes a fort. In Der

iz-Z5r ist ein dreigliederiges System erhalten : dabei setzen / und a die

entsprechenden aar. Vokale fort, u ist teilweise erhalten, in der Umgebung

vorderer Konsonanten jedoch haufig zu / geworden.

In Siirt (Anatolien) und einem Teil der zugehorigen Dorfer (z. B.

Halanze) ist das durch den Zusammenfall von altem / und u entstandene d

in einfach geschlossener, unbetonter Endsilbe sekundar in zwei Allophone

[e] und [o] aufgespalten worden; diese beiden Varianten wurden spater

phonemisiert, stehen aber in keinem etymologischen Zusammenhang mit

den aar. Vokalqualitaten. Beispiel : "^tayydf »er fullte«, *hamnwl »er

belud« > (Halanze) fayyof, hammel, aber 1. sg. Perfekt: tayyaftu, ham-

mdltu.

In alien gilit-Dialekten begegnen die drei phonetischen Vokalqualitaten

/, u und a, doch ist die phonologische Interpretation dieses Sachverhalts

von Fall zu Fall verschieden. Im Muslimisch-Bagdadischen setzt man
/ und u als zwei verschiedene Phoneme an, da sich Minimalpaare wie

hibb »Wasserkrug« : hubb »Liebe« finden lassen. Blanc (1964) 189 macht

jedoch die Einschrankung : »the contrast /e/~/u/ (d. h. i:u nach unserer

Schreibweise) is neutralized in a good many positions«. Fiir den siid-

mesopotamischen gilit-Dialekt von Huzistan setzt Ingham (1973) nur

einen hohen Kurzvokal als Phonem an, dessen Realisierungen (von [u]

bis [i]) sich ausschlieBlich nach dem konsonantischen Kontext richten.

Die heutigen Vokale /, w, a der gilit-Dialekte sind keineswegs als gerad-

linige Fortsetzung von aar. /, w, a zu verstehen. Aar. a ist im allgemeinen

nur in geschlossenen Silben erhalten geblieben, in offenen Silben wurde

es, je nach konsonantischem Kontext, teils / und teils w : simac »Fische«

< samak, husal »Zwiebeln« < basal. Auch fiir die Weiterentwicklung

von altem / und u ist die konsonantische Umgebung entscheidend

gewesen, Blanc (1964) 36 unterscheidet fiir das Muslimisch-Bagdadische
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drei Typen von konsonantischer Umgebung. In sog. »color-preserving

environments« haben sich / und u erhalten, z. B. ydkul »er iBt«, mdkil

»essend«. In »[u]-coloring environments« erscheint nicht nur altes w,

sondern auch altes / als w, z. B. hdmuij »sauer« wahrend in »[i]-coloring

environments« nicht nur altes /, sondern auch altes u als / erscheint,

z. B. tilit »Drittel«.

9.1.2. Konsonanten

Von besonderem Interesse ist die Entwicklung der interdentalen Spiranten

/, d, cj im mesopotamischen Arabisch. In samtlichen bekannten gilit-

Dialekten sind /, d, d erhalten, in den qaltu-Dialekten dagegen lassen

sich verschiedene Entwicklungen beobachten : a) Erhaltung der Inter-

dentale ist belegt fiir die groBe Mehrheit der Mardin-Dialekte in Ana-

tolien, fiir Mossul, Tikrit, Jiidisch-Bagdadisch und Der iz-Zor. b) Der

Ubergang von /, d, d zu den dentalen VerschluBlauten /, d, d liegt vor

in den Diyarbakir-Dialekten Anatoliens sowie im Christlich-Bagdadischen.

c) Die Verschiebung der interdentalen Spiranten zu den entsprechenden

Sibilanten s, z, z ist charakteristisch fiir die Kozluk- und Sason-Dialekte

Anatoliens und findet sich auBerdem an zwei Punkten im Bereich der

Mardin-Dialekte (Gawze und Azax) sowie in Bshzani bei Mossul. Der

gleiche Lautwandel liegt auch in den arabischen Sprachinseln Uzbekistans

vor. d) In den Siirt-Dialekten (Anatolien) sowie in der isolierten Mundart

von Hasankeyf am Tigris sind /, d, cj zu den labiodentalen Spiranten

f\ V, y verschoben worden.

Die Tigris-Gruppe der qaltu-Dialekte weist ausnahmslos den Uber-

gang von aar. r zu ^ auf, das mit dem ererbten g zusammenfallt. Dieser

Lautwandel ist eines der Hauptmerkmale der Tigris-Gruppe.

Wahrend aar. g in ganz Mesopotamien als palatale Affrikate [d3]

erhalten ist (mit Ausnahme der gilit-Dialekte des auBersten Siidens,

wo es — z. B. in Huzistan— als y erscheint), zeigt die Entwicklung von

aar. k und q eine starkere dialektale Differenzierung. Die iiberwiegende

Mehrzahl der qaltu-Dialekte hat q als stimmlosen uvularen VerschluBlaut.

In den Siirt- und Sason-Dialekten alterniert q mit dem glottalen Ver-

schluBlaut \ In der Euphrat-Gruppe der qsltu-Dialekte findet sich neben

q seltener auch g als Reflex von altem q; dies ist als Einwirkung des

gilit-Super- und Adstrats zu sehen. Die landlichen gilit-Dialekte haben

g, das in der Umgebung vorderer Vokale (einschlieBlich der vorderen

Allophone von a, a) zu der palatalen Affrikate g (identisch mit altem g)

verschoben worden ist : (§awi-Dialekt des mittleren Euphrattals) tugul

»Schwere«, aber tigil »schwer«. In der stadtischen gilit-Mundart von
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Bagdad (Muslime) ist diese Entwicklung teilweise riickgangig gemacht

worden. In vielen Einzelwortem und Wurzeln erscheint stimmloses q :

qira »lesen«, buqa »bleiben«; g als Reflex von altem q fehlt fast voll-

standig (eines der wenigen Gegenbeispiele ist der Name des Stadtteils

Bab issargi). Parallel zu dem Lautwandel g > g weisen die gilit-Dialekte

auch den Obergang von k > c m der Umgebung vorderer Vokale auf

:

(§awi) cima »Trufleln« (< kama''), can »er war«, acal »er aB«, aber

yikiin »er ist«, ydkul »er i6t«.

Auf einen kleineren Teil der gilit-Dialekte beschrankt ist der Ubergang

von aar. g > q: (§awi) yiqasslun »sie waschen« (< *yigasslun), ziqir

»klein« (< *zigir). Wahrend also aar. q im §awi g/g ergeben hat, ist

gleichzeitig aus aar, g wieder ein q entstanden, das als stimmloser uvularer

VerschluBlaut artikuliert wird, jedoch haufig affriziert ist [q^^], und im

Wortinnern zwischen Vokalen auch als frikatives g erscheinen kann.

Charakteristisch fiir die gilit-Dialekte ist ein velarisiertes /, das vor

allem in der Umgebung von altem q, x, g entstanden ist : (Sawi) tugul

»Schwere«, gull »Wenigkeit«, (Bagdad-Muslime) galub »Herz«, galba

»sein Herz«. Die Opposition /:/wird nur sehr begrenzt geniitzt^^^

Fast uberall im mesopotamisch-arabischen Sprachgebiet existieren die

marginalen Phoneme /?, v, c, i, g, die durch Lehnworter aus dem
Tiirkischen, Kurdischeh, Persischen, aber auch aus dem Englischen

eindrangen, z. B. : (Bagdad-Muslime) /?rawa »Anprobe (beim Schneider)«

< tiirk. prova < ital. prova; pdysikil »Fahrrad« < engl. bicycle \ cdl

»Steppe, freies Feld« < tiirk. gol.

9.1.3. Silbenstruktur

Im gesamten mesopotamisch-arabischen Gebiet sind aar. / und u in

unbetonter oflfener Silbe elidiert worden, wahrend a in der gleichen

Position unterschiedlich behandelt wurde.

9.1,3.1. Behandlung von aar. a

In der Mehrzahl der qsltu-Dialekte ist aar. a auch in unbetonter oflfener

Silbe erhalten. Doch gibt es uberall Falle von Elision in bestimmten

Lexemen. In den Diyarbakir-Dialekt-en ist a in unbetonter oflfener Silbe

elidiert worden, wenn es nach dem Wortton stand, in Daragozii und

im Jiidisch-Bagdadischen vor und nach dem Wortton

:

Mardin
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In unbetonter geschlossener Silbe wurde aar. a in Daragozii und im

Jiidisch-Bagdadischen zu b reduziert : (Mardin) hammdltu »ich belud«,

(Daragozii) hammaltu.

Nicht zu verwechseln mit dieser Reduktion ist die Assimilation von

aar. a an /, / der folgenden Silbe, die friihzeitig fast in ganz Mesopotamien

eingetreten sein muB. BetrofTen sind vor allem die Morphemtypen fa 7/

und /^7/ : kabir > (Bagdad-Muslime) cibir, (Anatolien) gbir; xasin »grob,

rauh«, sarib »er trank« > (Anatolien) xdsdn, sardb.

In den gilit-Dialekten ist a in geschlossenen Silben im allgemeinen

erhalten. In offenen unbetonten Silben ist es teils elidiert, teils erhalten

worden. In offenen betonten Silben ist a zu iju verschoben worden,

wenn in der nachsten Silbe ein weiteres a folgte; / und w sind dabei

nach der lautlichen Umgebung verteilt ([i]- und [u]-coloring environments)

:

(Bagdad-Muslime) simac »Fische«, busal »Zwiebeln« (9.1.1.2.). Stand

das zweite a in unbetonter offener Silbe, so fiel es im stadtischen gilit-

Arabisch von Bagdad (Muslime) aus : simca »Fisch«, busla »Zwiebel«.

In den landlichen gilit-Dialekten hat eine andersartige Akzentuierung

zu Formen wie (§awi) bsala »Zwiebel«, wriga »Blatt« gefiihrt; vgl. 9.1.3.4.

9.1.3.2. Konsonantengruppen im Wortinnern und im Auslaut

a) Die Mehrzahl der qsltu-Dialekte laBt -KK im Wortauslaut unver-

andert : (Mardin) kalb »Hund«, qalb »Herz«, cjarabt »du (m,) schlugst«,

Lediglich wenn der zweite Konsonant ein Sonant (w, n, r, I) war,

wurde vor ihm ein a eingeschoben : (Mardin) sahar »Monat«, akal »Essen«,

aban »Sohn«. Werden an diese Formen konsonantisch anlautende Pro-

nominalsuffixe angefiigt, so wird die entstandene Tripeikonsonanz im

Wortinnern gleichfalls ohne Hilfsvokal gesprochen : (Mardin) kalbna

»unser Hund«, qalbki »dein (f.) Herz«, cjarabtni »du (m.) schlugst mich«.

Auch hier erscheint vor dem zweiten Konsonanten ein a, wenn es sich

um einen der Sonanten m, n, r, / handelt; dieses a hat in einigen Mund-

arten, z. B. Kosa, Mhallami und Qartmin in Anatolien, die Betonung

erhalten : (Mardin) dkalna, (Qartmin) akalna »unser Essen«
;
(Mardin)

abanki, (Qartmin) abanki »dein (f.) Sohn«. In Imperfekt-Flexionsbasen

des Typs -KKaK- wird in Anatolien der Vokal nicht elidiert, um das

Entstehen einer Gruppe von drei Konsonanten zu verhindern : (Mardin)

yadrab »er schlagt«, yacjrabun »sie schlagen«,

b) In den gilit-Dialekten und einigen wenigen qaltu-Mundarten (Der

iz-Z5r, Christlich-Bagdadisch) ist -KK im Wortauslaut stets durch einen

Vokal (/ Oder w, in der Umgebung von Pharyngalen und Laryngalen

auch a) aufgesprengt worden : (Bagdad-Muslime) calib »Hund«, galub
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»Herz«, sahar »Monat«, (Jurdbit »du (m.) schlugst«. Beim Antritt kon-

sonantisch anlautender Pronominalsuffixe erhalten die eingeschobenen

Vokale die Betonung : calibkum »euer Hund«, galubha »ihr (sg. f.) Herz«,

cjurabitni »du (m.) schlugst mich«. Gruppen von drei Konsonanten im

Wortinneren, die durch Elision entstehen, werden durch einen Vokal

zwischen dem zweiten und dritten Konsonanten aufgesprengt : yiujrub +
un — *yi4drbun -^ ymjurbun »sie schlagen«. Der eingeschobene Vokal ist

meist mit dem zunachst elidierten identisch, so daB der Eindruck entsteht,

dieser sei »umgesprungen«. Auch hier kann der eingeschobene Vokal

die Wortbetonung erhalten : yiujurba »er schlagt ihn«.

9.1.3.3. Das »ga/r^wa-Syndrom«

Die von H. Blanc so benannte Erscheinung ist charakteristisch fiir die

nordsyrisch-mesopotamischen Beduinendialekte und findet sich teilweise

in den landlichen gilit-Dialekten : -aXK- —v -aXaK- wenn X ~ h,h, ^, x, g,

d, h. zwischen einem Laryngal, Pharyngal oder velarem Spiranten und

dem folgenden Konsonanten wird a eingeschoben : (§awi) ahdmar »rot«,

axdijar »grun«. Das erste a kann wegfallen, so daB auch hier wieder

der Eindruck eines Vokalumsprungs entsteht : (§awi) whadu »(er) allein« <
wahdu, ghawa »Kafree« < gahwa, {i)mxazun »aufgespeichert« < maxzm.

In den stadtischen gilit-Dialekten ist das gahdwaSyndrom nicht ver-

breitet, es gilt dort vielmehr als typisch baurisch : (Bagdad-Muslime)

ahmar, axcjar, wahda, gahwa.

9.1.3.4. Betonung

a) Fast iiberall laBt sich die heutige Betonung auf die altere quantitative

Regel zuriickfuhren, nach der die erste Gruppe vK oder vKK vom
Wortende aus gesehen betont ist, spatestens jedoch der drittletzte Vokal.

Dieses Prinzip ist trotz unterschiedlicher Entwicklung der Silbenstruktur

meist noch erkennbar

:

Aar.
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tuierungsmuster verbunden : (§awi) ghawa < *gahdwa < *gdhawa <

qahwa.

Bei der Behandlung geschlossener Silben, die sekundar durch Vokal-

einschub oder -umsprung entstanden sind, gibt es zwei Moglichkeiten

:

Ein Teil der mesopotamischen Dialekte, und zwar sowohl qaltu- als

gilit-Dialekte, halt an der urspriinglichen Betonung fest, obgleich sie

der jetzigen Wortstruktur zuwiderlauft : (Mardin) dkalna »unser Essen«,

(Sawi) yuijurbu »er schlagt ihn«; ein anderer Teil paBt die Betonung der

veranderten Wortstruktur an : (Qartmin) akdlna, (Bagdad-Muslime)

yuijurha, (Der \z-Z6r) yucjurbo,

b) Im Bereich der qsltu-Dialekte (mit Ausnahme von Der iz-Zor)

gilt die Regel, daB Nominal- und Verbalformen grundsatzlich auf der

letzten Silbe betont werden, wenn ein Pronominalsuffix antritt : (Mardin)

ddhab »Gold«, dahdbi »mein Gold«; q^s^^ »er erblickte«, qdSd^k »er

erblickte dich (m.)«; stdndardt »sie wartete«, standardtu »sie erwartete

ihn«. Dieses Betonungsmuster beruht auf der Analogie zu Formen, an

die ein konsonantisch anlautendes Pronominalsuffix antrat, z. B. dahdbna

»unser Gold«, standardtkdn »sie erwartete euch«. Die Suffixe der 3. Pers.

lauteten friiher mit /? an, so daB hier die Betonung zunachst regelmaBig

war : *dahdbhd > dahdba »ihr (sg. f.) Gold«-

In Der iz-Zor sind lediglich die Perfekt-Flexionssuffixe -turn (2. pi.)

und -at (3. sg, f) vor Objektssuffixen stets betont : ddrbat, darbdtak »sie

schlug (dich)«; qdibtum, qdibtumo »ihr packtet (ihn)«. Die Betonung

von -at vor Objektssuffixen ist in ganz Mesopotamien weit verbreitet.

Im Muslimisch-Bagdadischen kann man durbata und durhdta »sie schlug

ihn« horen, im Sawi ist das auslautende / von -at vor vokalisch anlau-

tenden Objektssuffixen sekundar verdoppelt worden : cjrubdttu.

c) Durch den Abfall auslautender Konsonanten oder durch die Kon-

traktion von Endungen sind in zahlreichen Dialekten einzelne Formen

unregelmaBig auf einem auslautenden Langvokal betont; dabei kann ein

phonemischer Kontrast zu Formen mit unbetontem Auslautvokal be-

stehen : (Mardin) bdycja »Ei«, aber baydci (< baydd^) »weiB (sg. f.)«;

(Bahzani) (4li »hoch (m.)«, aber ^It (< (^liyi, so in Mossul) »hoch (f.)«.

Weitverbreitet in ganz Mesopotamien und dariiber hinaus sind Opposi-

tionen wie (Azax) qdtalu »sie toteten« : qatalu ( < qataluhu, so noch in

Mardin) »sie toteten ihn«. Auch wenn, wie haufig in den gilit-Dialekten,

auslautendes -an' der 3. Pers. pi. vor Objektssuffixen mit -6 alterniert,

bleibt der charakteristische Kontrast in der Betonung bestehen : (Bagdad-

Muslime) safaw »sie sahen«, sdfo »sie sahen ihn«. Auch bei wortaus-

lautendem -a und -; wird das Pronominalsuffix 3. sg. m. haufig nur
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durch die Entbetonung ausgedriickt : (Bagdad-Muslime) wara, ward

»hinter (ihm)«; sifna, sifnd »wir sahen (ihn)«; sifti, sifti »du (f.) sahst

(ihn)«; nsammi, nsammi »wir nennen (ihn)«.

MORPHOLOGIE— PRONOMINA

9.2.1.1. Numerus und Genus

Die landlichen gilit-Dialekte haben beim Pronomen und Verbum die

Genusunterscheidung in der 2. und 3. Pers. pi. bewahrt, wahrend der

stadtische gilit-Dialekt von Bagdad (Muslime) und die qaltu-Dialekte

in der 2. und 3. Pers. pi. jeweils eine Form communis generis aufweisen.

9.2.1.2. Selbstandige Personalpronomina



auBerhalb Anatoliens Subjekt und Pradikat des Nominalsatzes unver-

bunden nebeneinander stehen, ist in Anatolien eine Kopula erforderlich,

die mit dem Subjekt in Genus und Numerus kongruiert. Die Kopula

tritt in den Siirt-Dialekten zwischen Subjekt und Pradikat (d. h. sie

geht dem Pradikat voran), in den ubrigen anatolischen qsltu-Dialekten

folgt sie dem Pradikat enklitisch. »Dieses Madchen ist sehr gut« heiBt

also in Siirt dvi Ibant lye bos maliha, in Mardin hddi Ibsnt ktir maleha-ye,

aber in Der iz-Z5r halibnayye hel zene (ohne Kopulativpronomen).

b) In negierten Nominalsatzen werden in Anatolien Kopulaformen

verwendet, die aus der Verschmelzung der Negation md mit den selb-

standigen Personalpronomina entstanden sind. Negierte Kopulaformen,

sei es als voUstandiges Paradigma oder nur fiir die 3. Pers., finden sich

in vielen Dialekten des gesamten mesopotamischen Raums wie auch

auBerhalb dieses Raums, unabhangig von der Existenz einer Kopula

fiir den nichtnegierten Nominalsatz.

§awi Qartmin

3. sg. m.
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Allomorphe nach vokalisch und konsonantisch auslautenden Basen. Der

haufige Ausfall des anlautenden h der Suffixe der 3. Pers. hat in den

qsltu-Dialekten noch weitere Allomorphe entstehen lassen, z. B. -hd, -yd,

-wd, -a usw.

3. sg. m. : In alien qsltu-Dialekten lautet die Grundform -hu : (Mardin)

abuhu »sein Vater«, ardhu »er sah ihn«. Nach K tritt -u auf, nach -i

-yu\ (Mardin) haytu »sein Haus«, gihiyu »bring (f.) ihn!«. Ein Teil der

qsItu-Dialekte hat nach -w und -aw das Allomorph »Endbetonung«

(9.1.3.4.C): (Az3x) qatalu »sie toteten ihn«, ardw »sie sahen ihn«. Einige

qsltu-Dialekte haben nach V das Allomorph -nu : (Diyarbakir) axdunu

»sie nahmen ihn«, wadddnu »er brachte ihn weg« (das n wurde vom
Imperfekt iibertragen). Die gilit-Dialekte haben nach K teils -w (Sawi),

teils -a (Bagdad-Muslime), nach V Endbetonung : betu {beta) »sein Haus«,

abu »sein Vater«, ward )>hinter ihm«. Es finden sich auch Mundarten,

die das auslautende h erhalten haben : (Kwayris) baytah, abuh,

3, sg. f. : In ganz Mesopotamien liegt die Form -ha zugrunde, die in

den gilit-Dialekten unabhangig vom Auslaut der vorhergehenden Form

stets erhalten ist : (Bagdad-Muslime und Sawi) betha »ihr Haus«, axuha

»ihr Bruder«. In Anatolien tritt -ha nur nach -a auf; nach -u steht -wa,

nach -/ steht -ya und nach K steht -a : (Qartmin) yardha »er sieht sie«,

abuwa »ihr Vater«, nxalliya »wir lassen sie«, cjahdba »ihr Gold«.

3. pi. : Das Sawi unterscheidet m. -hum, f. -hin, das Muslimisch-

Bagdadische hat -hum als Communisform, In der Tigris-Gruppe der

qsltu-Dialekte lautet das Suffix -ham, in Anatolien -han. -hamj-han stehen

nur nach -d\ nach -u stehen -wamj-wan, nach -/" stehen -yamj-yan und

nach K stehen -amj-an,

2. sg. m. : Die gilit-Dialekte haben -ak nach K, -k nach V. Dem
folgen auch das Christlich- und Jiidisch-Bagdadische, wahrend die anato-

lischen q^ltu-Dialekte nach K -ak haben, nach V ebenfalls -k : (Mardin)

baytak »dein Haus«, abuk »dein Vater«.

2. sg. f. : Alle qsltu-Dialekte mit Ausnahme des Jiidisch-Bagdadischen

haben unveranderliches -ki (Der iz-Z5r -ci) : (Qartmin) baytki »dein

Haus«, abuki »dein Vater«; (Der iz-Zor) betci, abuci, sdfci »er sah dich«,

siftuci »ich sah dich«. Das Jiidisch-Bagdadische hat -ak nach K, -ki

nach K: betak, abuki \ die gilit-Dialekte -ic nach K, -c nach V: betic

»dein Haus«, sdfic »er sah dich«, aber abuc »dein Vater«.

2. pi. : Das Sawi unterscheidet -kum fiir das Maskulinum, -cin fiir

das Femininum; das Muslimisch-Bagdadische hat die Communisform

-kum. In der Tigris-Gruppe der qaltu-Dialekte findet sich -kam, in

Anatolien -kan.
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1. sg, : Als Suffix am Verbum und an einigen Partikeln wird -ni ver-

wendet, nach Nomina und Prapositionen steht -/. Nach vorhergehendem

Vokal Oder Diphthong -ay hat -/ die Allomorphe ya oder -y; ersteres

ist typisch fiir die gilit-Dialekte : (Bagdad-MusHme) abiiya »mein Vater«,

(playya »auf, gegen mich«; letzteres fur die qsltu-Dialekte : (Qartmin)

abiiy, ^layy.

1. pi. : Das Suffix hat uberall die Form -na.

9,2.1.5. Demonstrativpronomina

»dieser«

Im Bereich der gilit-Dialekte hdda, Kurzform had. Die gleichen Formen,

jeweils mit den lautgesetzlichen Reflexen von d, sind in den qsltu-

Dialekten verbreitet : (Mardin) hdda, had, (Diyarbakir) hdd(a), (Bshzani,

Az3x) hdza, (Sason-Dialekte, Daragozii) dza, (Siirt-Dialekte) dva. Die

Mundart von Az9x hat neben hdza die Form zza. Das anlautende h kann

in manchen anatolischen Dialekten fehlen, Fiir das Femininum existieren

im ganzen mesopotamischen Bereich zwei Formen nebeneinander : hddi

und hdy, in Anatolien mit der fakultativen Variante hdye; die Reflexe

von hddi lauten : (Diyarbakir) hddi, (Sason-Dialekte) dzi, (Siirt) dvi. In

einem Teil der anatolischen Dialekte ist hddi durch *haydi verdrangt

worden : (Daragozii) ayzi, (Bahzani) hayzi, (Azsx) hdzye, hdzyd und zya.

Im Plural difTerenzieren die landlichen gilit-Dialekte zwischen m.

haddl(a) und f. hadinni (Kwayris), hadann (§awi). Als Communisform
der stadtischen gilit-Dialekte fungiert haddl{a), ddl(a). Im Bereich der

qsltu-Dialekte hat Siirt awle (< hd'^uld''); im iibrigen dominieren Formen,

die auf ^hd-u-dd zuriickgehen : (Mardin, K5sa, Mhallami) hawd(e),

(Diyarbakir) hawd{e), (Bahzani) hawz{i), (Daragozii) ozi, Agde hat eine

Bildung, die auf *hdd-u zuriickgeht: dzu; Azgx hat hawzye, hawzyd,

hawye, hawyd.

»jener«

Die gilit-Dialekte haben im Singular m. {ha)ddk, f. (ha)dic, im Plural

die Communisform {ha)ddldk\ die landlichen Mundarten diflferenzieren

auch hier pi. m. hadoldk und pi. f. hadinnlc. Im Bereich der qsltu-Dialekte

haben die Mundarten der Mardin- und Siirt-Gruppe eine Form fiir

Maskulin und Feminin im Singular, "^^hdkd : (Mardin, Diyarbakir) hdk,

hdke, (Kosa, Mhallami) hdk, hake, (Siirt) dk. Ein zu hdy »diese« gebildetes

Femininum liegt in (Diyarbakir) hayk, (Daragozii) ayk vor. Die Mundart

von Agde hat die Sonderbildungen sg. m. dga, f. dgi, pi. dgu. Als Plural-
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form dominieren Bildungen, die auf *hd-u-k(d) zuriickgehen : (Mardin,

Az9x) hawk{e), (K5sa, Mhallami) hqwk{e)\ Siirt hat qy^lok (< *hd'*uldka).

In einigen qaltu-Dialekten besteht eine dritte Serie von Demonstrativ-

pronomina, die eine mittlere Distanz ausdriicken. Die Mundart von

Bshzani z. B. suffigiert zu diesem Zweck -a (< *-hd) an die Formen

fiir das Fernerliegende : hdka »jener dort« (gegeniiber hdk »jener«), f.

hayka, pi. hawkd.

9.2.1.6. Demonstrativadverbien

»hier«

Auf hund/*hind geht zuruck (Bagdad-Muslime) hnd, erweitert hndya,

hndna. Die landlichen gilit-Dialekte haben teils hnd, teils hen (< ^hd-hind),

wahrend in Anatolien Formen vorherrschen, die auf hd-hund zuriick-

gehen : hawne, Kurzform hawn,

»dort«

Im Muslimisch-Bagdadische wird hndk(a) gebraucht, wahrend die land-

lichen gilit-Dialekte (Kwayris) gddi bzw. (Sawi) qddi haben. In den

anatolischen qsltu-Dialekten herrscht hawnak vor, Langform hdwnake.

»so«

Formen, die auf *kidd zuriickgehen, haben in einem Teil der anatolischen

qsltu-Dialekte iiberlebt ; (Mardin) k9de, (Kozluk) k9z{e), (Sason) gBz{e),

In den iibrigen qsltu-Dialekten Anatoliens herrschen Formen vor, die

auf *hdkidd > hdkkd, hdggd mit friihzeitigem Ausfall des /, so daB keine

Imala stattfand, zuriickgehen : (Kosa, Mhallami) hdgge, (Siirt) dke. In

den irakischen qaltu- und gilit-Dialekten finden sich Formen, die auf

*hdkid zuriickgehen, teils ohne Imala : (Mossul) hdkad, teils mit Imala

:

(Bagdad-Juden) hekad, (§awi) hicid, (Bagdad-Muslime, KwayriS) hici, hie,

VERBUM

9.2.2.1. Derivation

a) Es finden sich die zehn im Ostarabischen iiblichen Verbstamme, doch

ist der IV. Stamm nur in den gilit-Dialekten und in qsltu-Dialekten mit

starkem gilit-EinfluB wie der Mundart von Der iz-Zor in groBerem

Umfang erhalten, wahrend er in den meisten qaltu-Dialekten nur noch

in einigen lexikalisierten Resten weiterlebt : (§awi) az^l, yiz^il »jmdn.

argern« aber iz^il, yiz^l »sich argern«.

b) Die qgltu-Dialekte Anatoliens sowie die Mundarten von Bshzani
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und Mossul weisen im Grundstamm die Perfekttypen KaKaK- und

K^K^K- auf : (Qartmin) (Jarab »er schlug«, samd^ »er horte«. Die gilit-

Dialekte haben nur ein Perfektschema KiKaK-jKuKaK-, dessen erster

Vokal sich nach der konsonantischen Umgebung richtet : (Bagdad-

Muslime) durah »er schlug«, sima^ »er horte«; lediglich die Verba

primae ' erscheinen noch in der alteren Form KaKaK- : akal »er aB«.

Die Imperfektbasen des Grundstamms lauten -KKaK- und -KKaK- bzw.

-KKiK-, -KKuK- und -KKaK-, je nach dem vorliegenden Kurzvokalismus.

c) Der III. Stamm— in den gilit-Dialekten KdKaK, yiKdKiK— hatte

urspriinglich wohl in alien qsltu-Dialekten ein Imperfekt mit Imala des d\

dieser Zustand ist in Der iz-Z5r erhalten : kdwan, ykewin »zanken, strei-

ten«. In Anatolien wurde der Vokal e analog auf das Perfekt iibertragen :

(fwan, y^wdn »helfen«. Christlich- und Jiidisch-Bagdadisch haben die

Imala des Imperfekts riickgangig gemacht : sdmah, ysdmah »verzeihen«.

d) In den Siirt- und Diyarbakir-Dialekten (Anatolien) hat der II., III.,

v., VI. und X. Stamm jeweils nur eine Flexionsbasis fiir Perfekt und

Imperfekt : (Diyarbakir) haddet, yhaddet »reden, sprechen«, (Siirt) t^w-

woq, y^tfpwwoq »sich verspaten«, t^llem, ydt^llem »lernen«. Hier liegen

alte Basen mit */ in der letzten Silbe zugrunde, die von der uberlieferten

aar. Standardform abweichen (vgl. dazu 11.2.5.7.).

9.2.2.2. Flexion

Die landlichen gilit-Dialekte haben wie beim Pronomen die Genus-

unterscheidung in der 2. und 3. PI. aufrechterhalten, wahrend in den

stadtischen gilit-Dialekten vom Typus des Muslimisch-Bagdadischen und

in den qsltu-Dialekten nur Formen communis generis existieren, die

jeweils auf die alten maskulinen Formen zuriickgehen.

§a

3.
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f.

pi. m.

f.



1 54 Das mesopotamische Afabisch

tabnayn »du (f.) baust«, yabnawn »sie bauen«. In den iibrigen qsltu-

Dialekten sowie in den gilit-Dialekten sind die beiden Paradigmata zu-

sammengefallen. Uberwiegend wurden hierbei die Endungen der starken

Verben verallgemeinert : (Bagdad-Muslime) tikitbin— tibqin, yikitbm—
yibqun, Teilweise wurden jedoch auch Endungen der Verba III inf. auf

die gesamte Verbalflexion ausgedehnt, z. B. die Endung 3. pi. Perfekt

-aw : (Bagdad-Muslime) kitbaw, cjurbaw, binaw, buqaw, Im Jiidisch-Bagda-

dischen und in Daragozii hat diese Entwicklung dazu gefiihrt, daB die

Flexionsendungen der Verba III inf. die urspriinglichen Endungen des

starken Verbums vollig verdrangt haben : (Bagdad-Juden) ykatbon : yabgdn

(< -aw«), tkatben: tabqen (< -ayn).

9.2.2.4. Verbmodifikatoren

Die groBe Mehrzahl der qsltu-Dialekte hat einen »present marker«, d. h.

ein Morphem, das dem Imperfekt prafigiert wird, um die aktuelle Gegen-

wart auszudriicken. In Anatolien verwendet man ku- (aus der gekiirzten

Kopula kiiwe »er ist gerade«, vgl. 9.2.1.3.c), in den qaltu-Dialekten der

Euphrat- und Tigris-Gruppe Formen, die auf qd^id zuriickgehen : qad-,

qa-. Auch die gilit-Dialekte verwenden gd^id (in den landlichen Dialekten

auch gd^id) als present marker, jedoch wesentlich seltener.

Vorwiegend auf Anatolien beschrankt ist die Verwendung von kal-

bzw. ku- vor dem Perfekt zum Ausdruck eines vergangenen Sachverhalts,

der bis in die Gegenwart hinein fortwirkt : (Halanze [Siirt-Gruppe])

kuserob bargilu »er hat sein Pferd getrankt«.

Zum Ausdruck des Futurs wird in Anatolien ta-, ta-, da < hattd)

dem Imperfekt prafigiert : (Halanze) dangiben »wir werden sie (pi.)

bringen«. AuBerhalb Anatoliens werden sowohl in den qaltu- wie in

den gilit-Dialekten Futurprafixe verwendet, die auf *rdyih zuriickgehen.



TEXTE AUS DEM MESOPOTAMISCHEN RAUM

IV. Text in der Mundart der Muslime von Bagdad

(O. Jastrow)

Der Text illustriert das Muslimisch-Bagdadische im Munde eines ge-

bildeten Sprechers; er weist daher zahlreiche vor allem lexikalische

Interferenzen des Hocharabischen auf. Aus Platzgriinden kann nur der

erste Teil der langeren Erzahlung wiedergegeben werden,

I. aku fad-wdhid faqir giddan, w fad-yom rrm irayydm gd yitmassa ^la

gisir, w sdf tlat migddi (jmydn. 2, hadola Imigddi cdnu yisolfun bendthum,

wdhid yisolif I'trdxar, yigulla, gulli walla wen ^flusak inta ijdmmha? galla

dni md (a)gullak ilia w inta tgulli wen ddmm ^flusak inta. 3.fa-ddla

ttifqaw ilmigddi bendthum, bi'^an wdhid yi^llim wdhid, yigulla wen ddntm

^flusa. A.fa-wdhid gdl tu^ruf dni wen ddmm [flusi? cjdmmha, tu^ruf hdda

Iqabhiit mdli? hi Hawaii mit rug^. kur-rug^ biha hawdli sabi^ lirdt dahab.

5. galla ayho lak hdy yi^rfUn! fad-ydm tinsagg ilxiydta w yiga^ iddahab

w yifjrfUn inta wen ddmm ^flusak. galla lafpd inta wen ddmm ^flusak?

6. gdl dni ddmm ^flusi b-hdy ilbdkura. (jnda bdkiira kullis tuwila, w galla

slon ddmmha galla hdy ilbdkura mgawwafa, w ddmm ^fliisi dni kullha

biha. 7. agma^a, kull-ma asawwili lira, agaddi gidwa w asarrijha w dxud

lira, w ahutt illira h-ilbdkura. 8. ilmigaddi itdlit galhum dni ti^rfun wen

ddmm ^flusi? intum tariqatkum kullis ger sahiha, dni ddmm ^flusi b-hdy

ilqundara. 9. ^nda qundara kullis cibira, margu^ alf rug^, ya^i kull

farda milqundara margu^ b-sikil fazi^. w kur-rug^ biha, aw tdhatha,

hawdli ^ir Ifrdt. \0.fa-hdda Ifaqir sima^ issdlfa mdl dola Imigddi ttaldta

bi-''agma(Jta. gdl mald^il-lwdlden, dn(i) a^llimkum, dn(i) abug kull ^fluskum,

hassa ^ird/it wen intum ddmmin ^fluskum, 11. gdm yrdqibhum, fa-'^iga ^la

abu Ihidd^ ilqadim, icjddmm [flusa, ilmigaddi abu Ihidd'*. gdb hidd'' qadim,

w iga yamm ilimgaddi. \2. galla yd ^mmi, trid hidd'' tilbisha, yaQii

abuya mdt, w xallaf maldbis, w min halmaldbis hdda Ihidd'', trid tdxda

ya^i qarrdrit an maldbis mdl abuya awazzihha ^-Ifuqard'', 13. galla i

walla (pmmi dni mihtdg qundara, ilqundara mdlti qadima (ptiga. galla zen

hdy ilqundara, suf gaddirha (plek, gaddirha yalla. galla (pmmi dn(i)

agaddirha balden, galla Id Id Id, Idzim Hgaddirha hassa. \A. fa-limgaddi

xdf, an ilhidd" yruh, ilhidd^ iPasli yinbdg, fa-ma^hdda niza^ ilhidd^ mala.
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farda mirahdiya, nizahha w hattha wen hattha gawwa ubdta, w gaddar

ilhidd'' mdl hdda ssaxs li-gdbla Iqundara. 15. galla zen inza^ilhidd'' irdxar,

gdl (<immi ^les xdyif inta su xdyif inta, xdyif ^ala hdda lhidd\ qadim

giddan hdda md ydkla ccalib, inta ^les xdyif? inta gdyiblak dni hidd^

latif mumtdz . . . \6. galla ^mmi dni Ihidd^ hdda mit^llim ^le hiddya

Iqadlm, md (a)gdar agayyra w md {a)nfu galla ^mmi, xalli hidd^ak

ilqadim, ma^ hdda, inza^ ilfarda Fuxra. 17. niza^ ilfarda ilyimna, w

gaddar ilhidd^ aydan, fa-kdn mundsib (ale tamdman. galla zen ^mmi su

dimsi, Hmassa b-ilhidd'' {a)xdf dayyig (plek aw cibir (plek, hatta {a)waddi

l-faqlr dxar. les inta tdxud ilhidd'' hdda? \S. galla ^ammi la Id, kullis

mumtdz hdda, kullis mumtdz ^layya, ya(pi mndsib. galla zen, ditmassa

tmassa bilhidd'' ! tmassa fad-xatuwien Hldta... w ilhadit w ilkaldm minna

w minna, yi(jiqid bi'^anna l^maliya sahiha. fa-gam yimsi, 19. Hmassa

hnd w hndka, ild an yigi ssaxs ilimrdqba, w axad sirag ilhidd^ mdla w

^nhizam, fa-limgaddi gdm yisayyih yd m^wwadin ta^luli, Hxdtir alia md

{a)(rif sinu, ilhidd'' mdli nsirag, fa-hdda axad ilhidd'' w misa w 'nhizam.

1. Es war einmal ein sehr armer Mann. Eines Tages ging er uber eine

Briicke und sah drei blinde Bettler. 2. Diese Bettler redeten untereinander,

der eine sprach zum anderen : »Sag mir doch, wo du dein Geld versteckt

hast!«— »Ich sage es dir nur, wenn du mir auch sagst, wo du dein

Geld versteckt hast«. 3. Da einigten sich die Bettler untereinander, daB

einer dem andern sagen solle, wo er sein Geld versteckt hielt. 4, Einer

sprach : »WeiBt du, wo ich mein Geld versteckt habe? Kennst du diesen

meinen Mantel? Er hat ungefahr hundert Flicken. Jeder Flicken enthalt

ungefahr sieben Goldstucke«. 5, [Der andere] sagte: »Oh je! Gib acht,

das merkt man! Eines Tages geht die Naht auf und das Gold fallt

heraus, dann merken sie, wo du dein Geld versteckt hast!«— »Wo
hast denn du dein Geld versteckt ?« 6. Er sagte : »Ich habe mein Geld

in diesem Stab versteckt«. Er hatte einen ganz langen Stab.— »Wie hast

du es denn versteckt ?«^»Dieser Stab ist hohl, und ich habe mein

ganzes Geld darin versteckt. 7. Ich sammele es, und sooft ich eine Lira

beisammen habe, [sooft] ich mir etwas erbettele und es umwechsele und

eine Lira erhalte, tue ich die Lira in den Stab«. 8. Der dritte Bettler

sprach zu ihnen : »Wi6t ihr, wo ich mein Geld versteckt habe? Eure

Methode ist ganz untauglich! Ich habe mein Geld in diesen Schuhen

versteckt«. 9. Er hatte ganz groBe Schuhe, die mit tausend Flicken besetzt

waren, jeder der beiden Schuhe war voUig mit Flicken iibersat. Und
unter jedem Flicken befanden sich ungefahr zehn Lira. 10. Der arme

Mann horte die ganze Geschichte dieser drei Bettler. Er sprach : »Ihr
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Halunken! Euch werd* ich's zeigen! Ich stehle euer ganzes Geld, [denn]

ich habe ja jetzt erfahren, wo ihr euer Geld versteckt habt !« 11. Er

beobachtete sie und ging zu dem mit den alten Schuhen, dem Bettler,

der sein Geld in den alten Schuhen versteckt hatte. Er nahm ein Paar

alte Schuhe und ging damit zu dem Bettler. 12. Er sagte : »Mein Lieber,

mochtest du gerne Schuhe zum Anziehen? Mein Vater ist namlich ge-

storben und hat Kleider zuriickgelassen, und dazu gehoren auch diese

Schuhe. Mochtest du sie haben? Ich habe beschlossen, die Kleider meines

Vaters unter die Armen zu verteilen«. 13. [Der Bettler] sagte: »Ja, mein

Lieber, ich brauche wirklich Schuhe. Meine Schuhe sind ganz alt«. Er

sagte: »Sch6n. Da sind die Schuhe, los, probier sie mal an!«— »Mein

Lieber, ich probiere sie spater an«.— »Nein, nein! Du muBt sie jetzt

anprobieren«. 14. Der Bettler fiirchtete, die Schuhe konnten abhanden

kommen, die echten Schuhe konnten gestohlen werden, aber dennoch

zog er seine Schuhe aus, einen der beiden Schuhe, und schob ihn unter

seinen Arm. Er probierte den Schuh des Mannes an, der ihm die Schuhe

gebracht hatte. 15. Der sprach : »Schon, zieh [auch] den anderen Schuh

aus! Wovor fiirchtest du dich denn, fiirchtest du um diese Schuhe?

Die sind so alt, dafi sie nicht einmal ein Hund friBt. Wovor fiirchtest

du dich? Ich habe dir schone, hervorragende Schuhe gebracht... «.

16. [Der Bettler] sagte : »Mein Lieber, ich bin an diese Schuhe gewohnt,

meine alten Schuhe. Ich kann sie nicht umtauschen oder hergeben«.

Er sagte: »Mein Lieber, behalte ruhig deine alten Schuhe; trotzdem

zieh auch den anderen Schuh aus!« 17. Er zog den rechten Schuh aus

und probierte ebenfalls den [neuen] Schuh an, und dieser paBte ihm

vollkommen.— »Schon, mein Lieber, jetzt geh mal, geh mit den Schuhen

hin und her, ob sie dir nicht zu eng oder zu weit sind, damit ich sie

[gegebenenfalls] einem anderen Armen bringe. Warum solltest du diese

Schuhe bekommen?« 18. — »Nein, mein Lieber, sie sind ganz ausge-

zeichnet, sie passen mir ganz ausgezeichnet«.— »Schon, dann geh doch

mal mit den Schuhen! Geh mal zwei, drei Schritte!« So redeten sie hin

und her, und [der Bettler] glaubte, die Sache habe ihre Ordnung. Er

begann zu gehen. 19. Er ging hierhin und dorthin, bis schlieBlich der

Mann, der ihn beobachtete, herankam, seine Schuhe nahm, stahl und

davonlief. Der Bettler hob an zu schreien : »Zu Hilfe, Hebe Leute, um
Gotteswillen— und was weiB ich noch— , meine Schuhe sind gestohlen

worden!« Der andere aber nahm die Schuhe und lief mit ihnen davon.

I . fad < fard\ der unbestimmte Artikel fmdet sich im gesamten Irak (in qaltu-Dialekten

fagsd u. a.), in Anatolien nur im Bereich der Diyarbakir-Dialekte alsfaqed.
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4. qabbut < turk. kaput »(Soldaten-)Mantel«.— mdl : Im Irak verbreiteter Genitiv-

exponent, fehlt in Anatolien.— /:wr-rwj?£a < kull rug^.

5. yiga^: Echt mundartlich yoga^.

8. qundara »Schuh(e)« < tiirk. kundura.

10. mala^l-lwdlden < maiden {i)lwdlden »deren Eltern verflucht seien«.

11. khjdmm < il-cjdmm\ ill HI I ist die gemeinsame Form fur den Artikel und das Relativ-

pronomen.

12. hidd^ \ Lehnwort aus dem Hocharabischen, das hier in Analogic zu qundara als

Femininum behandelt ^'wd.^awazzihha < awazzi^ha.

15. Interjeklion, wohl verkiirzt aus sinu »was?« oder iw/»siehe!«,

17. Das Prafix d{a)- beim Imperativ bringt eine persuasive Nuance: dim^i »nun geh

halt!«.
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