
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Kurdische Sammlungen. I.
Abtheilung. Erzählungen und

Lieder im Dialekte des Tûr
Abdîn, gesammelt,

herausgegeben und [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


. Kurdische Sammlungen. I. Abtheilung. Erzählungen und Lieder
im Dialekte des Tûr Abdîn, gesammelt, herausgegeben und
übersetzt von Eugen Prym und Albert Socin. a) Die Texte. [-b)
Uebersetzung.]. 1887.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr










ä Riga:a St.-Petersbourg:

KURDISCHE SAMMLUNGEN.

ERSTE ABTEILUNG.

ERZÄHLUNGEN UND LIEDER
IM DIALEKTE DES TÜR 'ABDtN

GESAMMELT, HERAUSGEGEBEN UND ÜBERSETZT

VON

EUGEN PRYM und ALBERT SOCIN.

a. DIE TEXTE

{Presente ä VAcademie le 1 avril 1886.)

St.-PÜTERSBOURG, 1887.

Commissionnaires de l’Academie Imperiale des Sciences:

MM. Eggers et Cie et J. Glasounof; M. N. Kymmel;
ä Leipzig:

Voss’ Sortiment (G. Haessel).

Prix 30 Kop. = 1 Mrk.





KURDISCHE SAMMLUNGEN.

ERSTE ABTEILUNG.

ERZÄHLUNGEN UND LIEDER
IM DIALEKTE DES TÜR 'ABDiN.

GESAMMELT, HERAUSGEGEBEN UND ÜBERSETZT

VON

EUGEN PRYM
und ALBERT SOCIN.

a. DIE TEXTE.

(Presente « VAcademie le 1 avril 1886.)

oor%o*—A1.(CP
S.-PTERSBOURG,

1887.
Commissionnaires de l’Academie Imperiale des Sciences:

ä St.-Pätersbourg: ä Riga: ä Leipzig:
MM. Eggers et cio et J. Glas ounof; M. N. Kymmel; Voss’ Sortiment (G. Haessel).

Prix 30 Kop. = 1 Mrk.



Imprim par ordre de l’Academie Imperiale des Sciences.

Septembre 1887. G. Vesselofsky, Secretaire perpetuel.

Imprimerie de l’Academie Imperiale des Sciences.

Vass.-Ostr., 9 ligne, N 12.

0.0065



VERZEICHNIS DER GEBRAUCHTEN ABKÜRZUNGEN.

Ch. d. Cheref-ou’ddine, Cheref-Nämeh ouFastesde la nation Kourde. Trad.

du persan et commentes par Fr. B. Charmoy. 2 vols. St.-Ptersb.

1868—75.
H. M. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer übersetzt u. s. w.

von Georg Hoffmann. Leipzig 1880. (Abhandl. für die Kunde des

Morgenlandes VII, N 3).

JGr. Kurdische Grammatik von Ferdinand Justi. St. Petersburg 1880.

JJ. Dictionnaire kurde-franais par M. Auguste Jaba. Publie
. . .

par M.

Ferdinand Justi. St.-Petersbourg 1879.

JR. Recueil de notices et recits Kourdes
. . .

reunis et traduits en franais

par M. Alexandre Jaba. St.-Petersbourg 1860.

JRGS. Journal of the Royal Geographical Society.

RN. Cl. J. Rich, Narrative of a residence in Koordistan etc. 2 vols. London

1836.

TA. Der neu-aramäische Dialekt des Tür ’Abdin von Eugen Prym und Albert

Socin. 2 Teile. Göttingen 1881.

UM. Die neu-aramäischen Dialekte von Urmia bis Mosul. Von Albert Socin.

Tübingen 1882. 4°.

W. R. M. Wagner, Reise nach Persien und dem Lande der Kurden. 2 Bände.

Leipzig 1852.
ZDMG. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.



V

V

| to

' •
t

I fi

s

ir

I d

I ' V

1
s)

st
d

g
h

d

S n

d

M

li

i n



EINLEITUNG.

Während wir mit dem Sammeln unserer Tür ’Abdin-Texte1 ) beschäftigt

waren, wurden wir darauf aufmerksam, wie sehr dieser aramäische Dialekt
vom Kurdischen beeinflusst sei. Einesteils wegen der Wichtigkeit der letz
teren Sprache für die lexikalischeBearbeitung des Neuaramäischen, anderen
teils aber auch in Hinblick auf das spärliche Material, welches zu jener Zeit 5
für das Kurdische vorlag, begannen wir nach unserer Rückkehr von Malla
im Herbste1869 uns eine Sammlung kurdischerTextstücke anzulegen; beson
ders richteten wir dabei unsere Aufmerksamkeit auf die kurdischen Lieder,
von welchen unser gesangeskundiger Gewährsmann Dschano mehrfach ge
sprochen hatte. Bekanntlich haben im Tür die kurdischen Gesänge die syri- 10
sehen fast gänzlich verdrängt. Auch sprechen ja die christlichen Bewohner
desselben, wie schon früher berichtet worden ist, neben ihrer stark zurück
gehenden syrischen Muttersprache alle Kurdisch, welches überhaupt als die
herrschende Sprache des Tür zu betrachten ist; nur an den äussersten Rän
dern dieses Gebietes wird Arabisch verstanden und gesprochen. Es war uns is
nun freilich nicht unbekannt, dass ein moderner Dialekt eigentlich nur aus
dem Munde eines solchen aufgezeichnet werden sollte, welcher ihn als
Muttersprache spricht und auch seiner Abstammung nach der Nation ange
hört, die sich desselben bedient. Einerseits hatten wir jedoch längst be
merkt, dass Dschano eine Kenntnis des Kurdischen besass, welche derjenigen 20

1) Der neu-aramäische Dialekt des Tür ‘Abdn von Eugen Prym und Albert So ein.
2 Teile. Göttingen 1881.
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seiner Muttersprache gleich kam, wie er ja auch die Unterschiede zwischen
dem Aramäischen, Kurdischen und Arabischen genau und consequent fest-1 fr
hielt; andererseits besassen wir an Lerchs Forschungen1) ein Mittel, durch A
welches wir in den Stand gesetzt waren, die Genauigkeit seiner Angaben zu wi

5 controliren und uns von der Richtigkeit derselben auch in den Fällen, wo!
ge

sie früher Bekanntem widersprachen, zu überzeugen. Durch das Erscheinen As

von Jaba-Justi’s Wörterbuch 2) haben wir später die vollständige Gewiss- V
heit erlangt, dass Dschano den Kurmandschi-Dialektwie ein geborenerKurde is
beherrschte. B

10 Die Methode, welcher wir bei der Aufzeichnung des Kurdischen folgten, T

war durchaus dieselbe, wie die bei dem Sammeln der neuaramäischen Texte, w
angewendeteund in der Einleitung zu dem obengenanntenWerke geschilderte. de

Nachdem wir Dschano erst eine Reihe Vocabeln abgefragt und kleine Sätze b(

mit ihm gebildet hatten, gingen wir bald dazu über, ihn zusammenhängende fii

15 Texte diktiren und hierauf arabisch oder seltener neusyrisch erklären zu S

lassen. DieUebersetzungwurde unter dem Texte teils deutsch, teils arabisch, in

letzteres bald in Transcription (so meistens bei S.), bald in arabischen Schrift- T
Zeichen niedergeschrieben; syrische Glossen, die sich bei den Gedichten hin te

und wieder zu einer Interlinearversion erweiterten, selbstverständlich stets 1 d

20 in Transcription. Ausserdem erhielten wir bei der Erklärung noch eine Reihe ih

weiterer grammatikalischer und lexikalischer Notizen, die auf besonderen
Blättern aufgezeichnet wurden. m

Unsere Sammlung kurdischerTexte besteht aus dreissigNummern. Dar- n
unter sind dreizehnProsastücke, von denen einige im Beginn unsererStudien, je

25 der grössere Teil jedoch erst später, als der Liedervorrat Dschanos zu s]

Ende gegangen war, aufgeschrieben sind. Wir haben auch hier wieder, wie n

aus den eingeklammerten Zahlen der Ueberschriften hervorgeht, einige von 11

den zuletzt erzählten Geschichten absichtlich an die Spitze gestellt, weil wir li

in den ersten Stücken in Betreff mancher Lautverhältnisse und Wortformen E

so noch unsicher waren. Zur Erleichterung des Lesers sind unter diesen wieder ei

die von P. bearbeiteten Stücke vorangestellt, weil die Uebersetzung der- d

selben sich etwas enger an den Wortlaut des Textes anschliesst. b

' e

1) Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldaeer von Peter Lerch.' E

Erste und zweite Abteilung. St. Petersburg 1857/8. e
2) Dictionnaire kurde-franais par M. Auguste Jaba. Publie par ordre de l’Acadmie

Imperiale des Sciences par M. Ferdinand Justi. St.-Petersbourg 1879 (JJ). ‘
Su



Die Erzählungen sind nach Inhalt und Charakter mit den von Dschano

früher in neuaramäischer Sprache überlieferten natürlich eng verwandt. Als
Anekdoten sind zu bezeichnen N IV und V; letztere hat jedoch einen ge
wissen mythischen Hintergrund. N VI und VIII sind Erzählungen; Ne VII
gehört in das Gebiet der Heldensage. Die acht übrigen sind Märchen; in 5

N 1 erscheint zwar nur am Anfänge ein märchenhafter Zug; die im späteren

Verlaufe auftretenden Tiere handeln durchaus wie Menschen. In Vs IX
ist die Geschichte von der Heilung des aussätzigen Fürsten durch das

Blut einer Jungfrau mit der von einem Unholde lose verknüpft, wie dies

TA. I, xxiv beschrieben ist. Ebenso ist in Ne X die Sage von dem Drachen, 10

welcher die Quelle hütet, mit einer Helden- und Schlangengeschichte verbun
den. N II beginnt mit der aus dem Pantschatantra (BenfeyIIp. 244. I § 150)
bekannten Fabel von der Gold spendenden Schlange; der Schluss der Erzählung
führt uns zu den Elfen. In Vs XI findet sich in dem Märchen von dem jüngsten
Sohne, der später zu Ehren kommt, der Zug von dem Mädchen in der Affen- 15

haut. In Vs XIII, der Geschichte von Osman Beg und seinen Knappen, tritt die

Tochter des Vogels Simer auf. Vs XII ist aus zwei ganz verschiedenenBestand
teilen zusammengesetzt; im ersten finden sich Anklänge an das Märchen von
den dankbaren Tieren. Die weit ausgesponnene Fuchsgeschichte Vs III ist in
ihrem ersten Teile eine Parallele zu Vs LXXII der neuaramäischen Sammlung. 20

In zweiter Linie folgen (Vs XIV—XVII) vier Stücke, welche als Frag
mente epischer Gesänge zu bezeichnen sind. In Betreff des Inhaltes dieser

und der folgenden Nummern verweisen wir auf die der Uebersetzung einer
jeden vorausgeschickte Einleitung. Von solchen epischen Gedichten wird
später noch ausführlicher die Rede sein. Schon längst war bekannt, dass 25

unter den Kurden epische Lieder noch fortleben (vgl. z. B. Wagner, Reise
II 255); bis jetzt sind jedoch keine Proben derartiger Gesänge veröffent
licht worden. Schon bei diesen Texten war es bisweilen nicht leicht, eine
Erklärung des Zusammenhanges der in ihnen besungenen Ereignisse zu
erlangen; noch viel grössere Schwierigkeiten boten in dieser Hinsicht aber 30
die folgenden Nummern XVIII—XXX, welche (äusser einem zur Erklärung
beigegebenen Prosatexte Vs XXIX) sämmtlich lyrischen Inhaltes sind; das

eine oder andere derartigeGedicht bezeichnete Dschano geradezu als Mawwäl.
Einzelne Strophen dieser Lieder, in deren Inhalt oft nur mit grösster Mühe
ein innerer Zusammenhang entdeckt werden kann, möchten wohl eher als 35
selbständige Versgruppen nach Art der von S. in den neuaramäischenTexten



IV

von Urmia bis Moßul p. 124 ffg. veröffentlichten Gesänge aufzufassen sein.

Eine grosse Schwierigkeit lag, ganz abgesehen davon, dass Dschanos Angaben

über die in den einzelnen Strophen vorausgesetzte Situation fortwährend
schwankten. auch darin, dass sich schon gleich während des Diktirens bei

5 der Wiederholung einzelner Verszeilen Varianten einstellten, und dass unser
Rwi, wenn wir ihm den nachgeschriebenen Text kurz darauf wieder vor
lasen, oft noch eine Anzahl «Verbesserungen» anbrachte; zu diesem Mittel
nahm er gern seine Zuflucht, wenn er bei der Erklärung eines Verses etwas
ins Gedränge kam. Ausserdem wich er, wenn wir ihn später die einzelnen

10 Strophen singen liessen, öfters von der bereits aufgeschriebenen Recension

ab. Nicht nur war beim Singen der Ton regelmässig dem Prosaaccent dia

metral entgegengesetzt (vgl. unten), sondern es wurden auch beliebige Kürzen
in Längen verwandelt und umgekehrt Vocale ausgestossen oder verändert;

so lautete im Gesänge z. B. der Genetivexponent statte meist a. Wir haben

15 folglich Varianten dreifacher Art, 1) solche, die beim Diktiren, 2) solche,!

die beim Erklären, und 3) solche, die beim Singen zu Tage traten. Wenn
also hier poetische Stücke, die bereits längere Zeit im Volksmunde gelebt
haben, von zwei Personen, welche es mit dem Gehörten äusserst gewissenhaft
nahmen, zu gleicher Zeit der gleichen mündlichen Quelle entnommen wur-

20 den, und sich dann bei dieser ersten Aufzeichnung gleich eine ganze Menge

von Varianten ergab, so darf man sich hieraus wohl einen Rückschluss auf
ähnlicheVerhältnisse erlauben. Die älteste arabische Poesie ist ursprünglich
ebenfalls bloss mündlich überliefert worden; die Grundsätze, welche die ara
bischen Philologen bei der späteren Sammlung und schriftlichen Fixirung an-

25 wandten, entziehen sich grösstenteilsunsererBeurteilung. Bei dem Bestreben,
die ursprüngliche Form dieser Gedichte herzustellen, trat den europäischen
Bearbeitern in der überreichen Variantenwucherung ein hauptsächliches!
Hindernis entgegen; diese Varianten sind gewiss nicht alle erst innerhalb
des Rahmens der schriftlichen Ueberlieferung entstanden, sondern waren

so wohl, ähnlich wie in unseren kurdischen Liedern, schon vor und bei der
ersten Aufzeichnung vorhanden. Man wird daher darauf verzichten müssen,
je die ursprünglicheForm solcher Dichtungen zweifellos wieder herzustellen, 1

und unserer Ansicht nach wird hier die Textkritik sich eines anderen Mass
stabes bedienen müssen, als sie bei der Bearbeitung von Litteraturwerken,

35 welche von Anfang an schriftlich überliefert sind, anzulegen gewohnt und
berechtigt ist.



Aber auch die Erklärung der Lieder ist nicht durchweg als eine ge

sicherte zu bezeichnen: was wir bieten können, ist die Ansicht Dschanos,

die er sich wohl öfters willkürlich zurecht gelegt hat. Manchmal hat er
gewiss selber erst in die Fragmente, die er von den einzelnen Gedichten

noch wusste, einen Sinn und Zusammenhang hineinzubringen gesucht. Wo 5

es uns bei der Bearbeitung für das Verständnis notwendig erschien, die von
Dschano erhaltene Erklärung hinzuzufügen, haben wir dieselbe in den An

merkungen zur Uebersetzung mit 0. Gl. (Original-Glosse) oder mit einem

d. h. (das heisst) bezeichnet, namentlich da, wo wir nicht über die Erklärung

unseres Gewährsmannes hinausgekommen sind. Damit soll jedoch nicht ge- 10

sagt sein, dass wir an die Richtigkeit aller dieser Erklärungen glauben,

auch wenn wir unsern Zweifel nicht immer haben laut werden lassen.

Seitdem wir die eben besprochenen Texte gesammelt haben, ist zu den

damals schon bekannten Aufsätzen und Werken über die Sprache der Kurden
eine Reihe neuer getreten, vor allem die grammatikalische 1 ) und lexikalische 15

Bearbeitung des vorhandenen Materials durch Justi. Die Einleitungen zu
diesen beiden Büchern lassen es überflüssig erscheinen, auf die bisher ver-
öffentlichte Litteratur des Kurdischen hier einzugehen; nur der erst nach
Justis Werken erschienene wichtige Aufsatz von Houtum-Schindlermuss
noch namhaft gemacht werden2). — Auf die Vermittlung eines befreundeten 20

Gelehrten hin schickte S., von den litterarischen Plänen Justis in Kenntnis
gesetzt, letzterem sein gesamtes kurdisches Material zur Einsicht. Jeden
falls wäre es weit besser gewesen, wenn, wie S. empfahl, die Veröffentlichung
dieser Sammlungen der Bearbeitung des Wörterbuches und der Grammatik

vorausgegangen wäre. Wollte Justi dieselbe nicht abwarten, sondern sich 25

für seine Zwecke mit der Verwertung der ihm vorliegenden Manuscripte
begnügen, so hätte er sich eingehender über den Ursprung der letzteren
erkundigen müssen. Vor allem hätte ihm auffallen sollen, dass die Samm
lung aus zwei völlig verschiedenen Bestandteilen zusammengesetztwar, von
denen jeder einen besonderen, grammatisch und lexikalisch auseinanderzu- 30
haltenden Dialekt darstellt. Aus der Art und Weise, wie Justi Wörter
buch p. XVI und Grammatik p. XXX von einem Aufenthalte von S. und P.

en Assyrie (sic!) spricht, geht jedoch hervor, dass ihm dies völlig entgangen

1) Kurdische Grammatik von Ferdinand Justi. St. Petersburg 1880 (JGr.).
2) ZDMG. 38, p. 43 ffg.
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ist. Er weiss nicht, dass die liier an erster Stelle veröffentlichte Sammlung de

von S. und P. gemeinschaftlich in Damaskus angelegt ist und in ihr der all
kurdische Dialekt des Tür 'Abdin vorliegt, dass dagegen S. allein die Samm- acl
hingen, namentlich so weit sie den Dialekt von Bohtan betreffen, in Kurdi- Be
stan weiter geführt hat. Aufschlüsse über diese Verhältnisse hätte er ja mit Te
leichter Mühe erhalten können; er würde dann auch gehört haben, dass für de
den ersteren Dialekt noch die parallelen Aufzeichnungen P.’s vorlagen, und sie

er hätte diesen ebenfalls um Einsicht in dieselben und um die Erlaubnis Fc
zu ihrer Verwertung angehen müssen. Durch Vergleichung der beider- ge
seifigen Aufzeichnungen wäre manchen Missverständnissen, besonders auch Ei
solchen, die von unrichtiger Auffassung der Transcription herrühren, von un
vornherein vorgebeugt gewesen; zahlreiche Aufschlüsse über die Lautver- Li
hältnisse wären gewonnen und der Fehler vermieden worden, dass nunmehr sh
alle den Papieren von S. entnommenen Angaben ununterschiedlich dieselbe de
Etikette tragen. ih

Die Vergleichung besonders des Wörterbuches ergibt, dass Justi von W
der Erlaubnis, jene Manuscripte zu benutzen, nur in beschränktem Masse da
Gebrauch gemacht hat, und zwar hat er nicht bloss, wie er selbst p. IV V(
sagt, manche dem Kurdischen ursprünglich fremde Wörter, sondern auch vit
öfter kurdisches Sprachgut nicht aufgenommen. Er hat augenscheinlich die lie
Texte nicht im Zusammenhängedurchgearbeitet, sondern aus ihnen nur hin be
und wieder einzelnes ausgehoben, hauptsächlich dagegen sich an die oben
erwähnten, bequeme Notizen bietenden Nebenblätter unserer gemeinschaff- sei
liehenSammlung gehalten, so dass sowohl die meisten der mitS. bezeichneten ist
Glossen des Wörterbuches als auch die Verbalparadigmen der Grammatik M
sich auf das Kurdische des Tür 'Abdin beziehen. Manchmal scheint ihm der sei
Sinn der vulgärarabischen Interlinearversion nicht ganz verständlich ge- be

wesen zu sein; zu seiner Entschuldigung muss freilich gesagt werden, dass än
eine Kenntnis der an den Grenzen Kurdistans heutzutage gesprochenen ge
arabischen Dialekte von ihm nicht zu verlangen war; doch hätten Nach- mi
fragen an geeigneter Stelle ihn manche Schwierigkeiten überwinden lassen, er
Um so mehr hätte er sich davor hüten sollen, jene Interlinearversion als wi
Beleg für die Ableitung eines Wortes aufzuführen, wie er dies zuweilen ge- ur
than hat. Ueberhaupt besteht der grösste Fehler der Justi’schen Arbeit
darin, dass das Bestreben, alle in Jabas Dictionnaire enthaltenen Wörter we

zu etymologisiren, vor der Lösung der Aufgabe, zunächst den Wortschatz p.
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1g des Kurdischen aus dem Zusammenhänge der Texte selbst festzustellen,

er allzu sehr in den Vordergrund tritt. Gerade diese Lücke kann unseres Er-
ii- achtens nur dadurch, nachträglich ausgefüllt werden, dass dem künftigen
i- Bearbeiter des Kurdischen, der notwendiger Weise Eranist sein muss, unsere
it Texte vollständig vorgelegt werden. Vor allem wird künftig die Sprache 5

ir der Poesie mehr von der der Prosa geschieden werden müssen, da dieselbe
id sicher eine Reihe älterer, in der gewöhnlichen Sprache in Verfall geratener
is Formen aufweist, deren Zahl sich noch vermehren würde, wenn es endgültig
- gelänge, bestimmte Metren festzustellen. Zu solchen Untersuchungen den
h Eranisten das Material nicht vorzuenthalten, sahen wir um so mehr als 10

n unsere Pflicht an, als die von Lerch angekündigten Proben kurdischer
- Lieder (Forschungen 1. Abt. p. IV; xxi; 2. Abt. p. 80) nicht erschienen

ir sind, und wir andererseits aus der Vergleichung unserer Sammlungen mit
e denen unserer Vorgänger die Ueberzeugung gewonnen haben, dass sich aus

ihnen ein wesentlicher Beitrag zur Kenntnis des Kurdischen ergeben dürfte. 15

n Wir beabsichtigen nach dieser Richtung hin zunächst nichts anderes, als
e das uns Ueberlieferte so genau wie möglich zu veröffentlichen und dessen
V Verständnis durch unsere Uebersetzung zu erschliessen; ob wir beide oder
h vielleicht auch bloss der eine von uns dazu kommen werden, aus den vor-
e liegendenTexten Nachträge zu JJ. und JGr. zu liefern, lässt sich jetzt nicht 20

n bestimmen.

11 Es erübrigt noch, über die äussere Form unsererVeröffentlichung Rechen-

- schaft abzulegen, so weit dies nicht bereits im Vorhergehenden geschehen

1
ist. Im Allgemeinen hat bei der Ausarbeitung jeder von uns sein eigenes

c Manuscript zu Grunde gelegt und die Abweichungen des anderen Manu- 25

r scriptes mit P. oder S. bezeichnet. In den wenigen Fällen, in denen sich in

-
beiden Manuscripten zugleich Unrichtiges vorfand, haben wir den Text ge-

5
ändert und das, was die Manuscripte bieten, in den Noten mit «Mss.» auf

¬geführt. EigentlicheVarianten haben wir mit v. 1. (varia lectio) bezeichnet;

-
mit sp. (später) diejenigen, welche sich erst nach dem Diktiren (siehe oben) so

.

ergaben; erschienen uns die letzteren dagegen als die richtigeren, so haben
3

wir sie in den Text aufgenommen, während die ursprüngliche Lesart mit
urspr. in die Noten verwiesen wurde.

Die für die Drucklegung dieser Sammlung gewählten Typen und Zeichen,
welche sich im Allgemeinen an die in unseren aramäischenTexten (vgl. TA. 1 35
p. XXVII) angewandten anschliessen, sind folgende.
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1. Consonanten.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die Emphase der arabischen Laute

0, L und 3 im Munde der Kurden viel schwächer ist, als im Arabischen

oder Aramäischen; es ist daher oft schwierig, sie von den nicht emphati

schen Lauten zu unterscheiden, besonders häufig schwankt die Aussprache

zwischen 3 und S. Anderenteils glaubt man selbst in kurdischen Wörtern
öfters statt des nicht emphatischen Lautes einen halb emphatischen zu hören.

Dasselbe gilt auch für h, welches einesteils schwächer als das arabische c
klingt, während anderenteils in kurdischen Wörtern die Aussprache des an
lautenden h sich manchmal der des arabischen & nähert. S. VI des Wörter
buches spricht Justi davon, dass der Gewährsmann Jabas häufig

P
mit

o

verwechsle; in der Grammatik p. 44 ffg. ist darauf keine weitere Rücksicht

genommen. Eine genauere Einsicht in unsere Transcription hätte gezeigt,

dass im Kurdischen (wie auch in Jaba Recueil1) Cis, J= u. a., vgl. auch

Nöldeke, Grammatik der neusyrischen Sprache, Leipzig 1868, p. XXI,
Anm. 2; Cherefnameh I, 1, p. 73) in der That öfters das

0
dem arabischen

1) Recueil de notices et recits kourdes par M. Alexandre Jaba. St.-Petersbourg 1860 (JR.).
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e ähnlich lautet. Diesen Mittellaut zwischen h und h haben wir wie im Neu-

aramäischen mit li bezeichnet; dasselbe Zeichen haben wir in der Regel auch

da angewandt, wo in Wörtern arabischen Ursprungs (z. B. JL) ein Manu-

script h, das andere h hatte. Desgleichen waren wir genötigt, auch hier das

Zeichen h für den schwächeren h-Laut beizubehalten. Auch das & klingt im

Kurdischen weniger hart als im Arabischen und Aramäischen, ja es wird
oft kaum als Hiatus (c) gehört; umgekehrt haben wir im Anlaute einiger
Wörter in unseren Manuscripten statt des c

einen stärkern Hiatus durch &

ausgedrückt gefunden, z. B. ;ard Erde, ; asm an Himmel, welche Bezeich

nung wir beibehalten haben, um so mehr als diese Erscheinung ebenfalls

bereits aus JR., z. B. PM, 12; rV, 10 (vgl. dagegen JJ. VI) zu belegen ist.

— Mit n haben wir den palatalen, mit n den gutturalen Nasal ausgedrückt;
letzteres haben wir auch da angewandt, wo die Aussprache des n bloss eine
gutturale Färbung zeigte, wie in dondile XXIX, 12. — v entspricht unserem
deutschen w; w dem arabischen auch hier wurden mannigfache Ueber-

gänge beobachtet, da , im Kurdischen selbst in Wörtern, welche aus dem
Arabischen stammen, weniger breit gesprochen zu werden pflegt. Bisweilen
schwankt die Aussprache zwischen v und w in einem und demselben Worte;
in der Regel haben wir w bloss da geschrieben, wo ihm in den Manuscripten
ein parasitisches u voraufgeht, oder wo ein u auf dasselbe folgt. Ausserdem
wurde nach P. hinter h stets w geschrieben z. B. hwa. y ist ein bekannt
lich auch im Deutschen vielfach vorkommender Mittellaut zwischen f und
deutschem w (transcr. v); es entspricht demnach meist dem bei JJ. mit _
bezeichneten Laute. Schwankungen zwischen v und v sind nicht ausge
schlossen. — z ist ein emphatisches z und kommt sehr selten vor. — y und

w haben wir da über die Zeile setzen lassen, wo sie unsererLautauffassung

so flüchtig erschienen sind, dass sie sich entweder nur in einem der beiden
Manuscripte vorfinden, oder in denselben bloss angedeutet sind; in vielen
dieser Fälle dienen sie augenscheinlich nur als euphonische Verbindung
zwischen zwei heterogenen Vocalen.

Während die volle Schärfung eines Consonanten, wo sie von uns beiden
gehört worden ist, durch Doppelsetzung des Consonantenzeichens wieder
gegeben wurde, ist in den Fällen, wo beide oder auch bloss ein Manuscript
mehr eine leichtere Schärfung bezeichnet haben, ein : vor den betreffenden
Buchstaben gesetzt worden.
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2. Die Vocale.

In Bezug auf die Vocale konnten wir hier die Reihe, welche wir 1. 1.

p. xxvin für das Neuaramäische aufgestellt haben, beträchtlich verein
fachen; die allgemeinen Anschauungen jedoch, von welchen wir dort aus-

5 gingen, sind die gleichen geblieben; wir brauchen für diese daher nur auf
jene Einleitung zu verweisen. Umlaute sind also durch untergesetztePunkte
(a, o, u), Längen durch übergesetzte Striche (ä, ö u. s. w.) bezeichnet, die |

Trübung der Vocale durch den nach rechts offenen Haken (a, Q, , o, u);

von diesen drückt also a eine Trübung nach o, Q eine solche nach a, p nach

io o, o nach a, u nach o hin aus. Ebenso deutet i wieder den eigentümlich
getrübten Laut an, welchen i nach emphatischen Consonanten annimmt,

e gebrauchen wir auch hier für die Länge eines Mittellautes zwischen e und

a, für welche P. meist ä, S. e geschrieben hat. — Die kürzesten Vocale,

welche wir im Neuaramäischen mit dem nach links geöffneten Haken ver-
15 sehen haben, sind hier über die Zeilen gestellt, also gewöhnlich % seltener i

u. s. w. Ein solches • schiebt sich hin und wieder zwischen zwei Worten ein,

ohne dass man mit Bestimmtheit sagen kann, zu welchem der beiden es

gehört. Dem entsprechend haben wir ihm seine Stellung in der Mitte zwi
schen den beiden Worten angewiesen. — Neu aufgenommen und seiner

20 Einfachheit wegen vielfach angewandt haben wir das unbestimmte i des

Standard-Alphabets; doch haben wir den Gebrauch desselben auf die Fälle
beschränkt, in denen entweder das eine oder das andere Manuscript einen

wirklichen, jedoch in irgend einer Weise nuancirten i-Laut aufweist; fand

sich aber in den beiderseitigen Manuscripten an den Stellen, an welchen man

25 der Analogie nach ein solches i hätte erwarten sollen, ein e, a, o u. s. w.
vor, so haben wir den von uns beiden gehörten bestimmterenVocal gesetzt.
Bei dieser beschränkten Anwendung möchten wir das i nach unserem Laut
gefühle nicht so sehr als unbestimmten, wie als unreinen Vocal aufgefasst

wissen; in unseren neuaramäischen Texten entspricht i, oder, wenn accen-

30 tuirt,
Bei den Diphthongen sind wir aus typographischen Gründen bei der

Accentuirung des zweitenVocales geblieben; in Fällen wie rzia und ste
ist kein Diphthong, sondern nur ein rascher Uebergang von einem Vocal

zum anderen anzunehmen. — Das Zeichen " nach einem Vocale drückt das

35 lange Aushalten desselben aus.
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3. Accent und sonstige Lesezeichen.

Was die Accentuation betrifft, so haben wir als Princip aufgestellt, dass

ein jeder von uns in den von ihm bearbeiteten Prosastücken die Accente
seines Manuscriptes wiedergeben solle; dabei haben wir uns nicht gescheut,

auf längere Wörter nach unserer Vorlage bisweilen zwei Accente zu setzen. 5

Das eigentümliche Schweben des Tones, welches uns im Neuaramäischen so

grosse Mühe und Schwierigkeiten verursachte, haben wir im Kurdischen wo
möglich noch in verstärkter Weise beobachtet; in vielen Fällen finden sich

in den beiderseitigen Manuscripten entgegengesetzte Accente und zwar
merkwürdigerweise sehr oft so, dass bald der eine beispielsweise bei einem 10

dreisilbigen Worte die mittelste Silbe mit Accent versehen hat, während
der andere die erste accentuirt und eventuell auf die letzte einen zweiten
oder Nebenaccent gesetzt hat. Wenn dasselbe Wort einige Zeilen später
vorkömmt, hat dann oft P., was vorhin S. hatte, und umgekehrt. Immerhin
besteht eine gewisse Differenz zwischen der Auffassung von P. und S., welche 15

vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass letzterer den Wortton dem Satz

tone zu Liebe bisweilen unbezeichnet gelassen hat.
Für die poetischen Stücke hatten wir ursprünglich von einer Wieder

gabe unserer Accentuation gänzlich abgesehen, weil in Folge der früher
angedeuteten Verschiedenheiten in der Vortragsweise Dschanos 1) und der 20
eben erwähnten Differenzen unserer eigenen Auffassung in manchen Versen
fast jede Silbe einen solchen hätte erhalten müssen. Wir hätten nun zwar
die einzelnenWörter mit den Accenten versehen können, die sie beim lang

samen Diktiren zunächst erhielten, dadurch wäre jedoch der Schein er
weckt worden, als wenn der Ton unter allen Umständen nur auf diese Silben 25

fallen könnte. Wir zogen es daher vor, durch die unten stehenden Regeln
die richtige Betonung wenigstens der einzelnen Wörter zu ermöglichen,
bemerken jedoch ausdrücklich, dass in zusammenhängenderRecitation oder
beim Singen auch ein anderer, oft sogar entgegengesetzterTonfall eintreten
kann. Wo die Regeln nicht ausreichen, haben wir ausnahmsweise Accente so
gesetzt; wir haben dies auch in gewissenFällen gethan, wo beide Manuscripte
keinen Zweifel über das Vorhandensein eines der prosaischen Accentuation

1) Eine Probe des beim Singen eintretenden Tonfalles, wie wir ihn bisweilen durch beson
dere Zeichen in unseren Manuscripten notirt finden, haben wir zu Ne XX gegeben r,/. ““
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widersprechenden Tones gestatteten. Es ist also bei zweisilbigen Wörtern

stets die vorletzte Länge zu betonen; die kurze Penultima bloss, wenn die

letzte ebenfalls kurz ist. In dreisilbigen Wörtern ist die vorletzte Silbe zu
betonen, wenn sie lang ist, die drittletzte, wenn die vorletzte kurz ist. Nach

den einsilbigen Präpositionen le, be, ze fällt der Accent meist auf das fol

gende Wort, bisweilen schwankt er auch nach vorn hin.
Als wir die Diktate Dschanos lediglich nach dem Gehör niederschrieben,

verbanden wir öfters eine Anzahl mehr oder weniger zusammengehöriger

Wörter zu Gruppen. Bei der Bearbeitung mussten wir natürlich alle selb

ständigen Wörter als besondere hinstellen; dies geschah auch bei den mit
den Verbis kerin und bün gleichsam zu einem Verbalbegriffe verbundenen

Nominibus, deren selbständige Existenz sich auch sonst nachweisen lässt.

Einzelne Partikeln, wie die Negationen und die Präpositionen, sowie ein

silbige Substantiva, welche vor dem Verbum nur in verkürzter Form vor
kommen, haben wir in ihrer engen Verbindung mit dem Verbum belassen.

Zur Erleichterung des Verständnisses solcher Wortcomplexe haben wir je
doch sehr häufig einen Trennungsstrich angewandt. Derselbe bezeichnet also,

dass das durch ihn mit dem folgenden oder dem vorhergehendenverknüpfte

Wort imManuscript mit diesem in der Regel eine Wortgruppe bildet, und in

Bezug auf den Accent enklitische oder proklitische Anlehnung stattfindet. So

haben wir die vorhin erwähnten Partikeln u. s. w., wenn dem Verbum bereits

die Negation oder ein Präfix vorgesetzt war, mittelst jenes Striches abge

trennt. In derselben Weise wurden behandelt die vor die Wörter tretende

Copulativpartikel u und das mit den voraufgehenden Nominibus fast zu einer

Einheit verwachsene Verbum substantivum, wo es unzweifelhaft als solches

zu erkennen ist, ebenso die Possessivpronomina und Objectsuffixe. In ein

zelnen Fällen haben wir jedoch die Trennungsstriche in den späteren Texten,

bei welchen der Leser schon selbst im Stande sein wird, die Teilung der

Wortgruppen zu vollziehen, weggelassen und nach unseren Vorlagen die

unmittelbare Verbindung vorgezogen; dies ist geschehen bei den Formen

des Verbum substantivum und beim Objectsuffix e der dritten Person Singu-

laris, welches mit dem Verbum im Ganzen schon viel enger verschmolzen

ist, als die Suffixe der beiden anderen Formen. Auch Wörter wie hardu
erhielten in den ersten Texten den Trennungsstrich, später nicht mehr. —
Eine wesentlich andere Bedeutung, nämlich die eines Verbindungsstriches,

hat das Zeichen - zwischen den beiden Gliedern einer Nominalcomposition.

je

5

X

n

n

k

g
h



XIII

Beeinflussung eines auslautenden Consonanten durch den Anfangsconso-

nanten des folgenden Wortes haben wir durch einen Ueberleitungshaken _
angezeigt, ausgenommen in den Fällen, wo durch diese Einwirkung auslau

tende media zur tenuis wurde.
Vollständige Verdrängung eines auslautenden oder anlautenden Vocales 5

oder Consonanten haben wir durch den Apostroph ’ bezeichnet.

* bedeutet, dass eine Anmerkung sich bis auf dasjenige Wort zurück
erstreckt, vor welchem dieses Zeichen steht.

° dient als Abkürzungszeichen bei den Varianten.
Was schliesslich die Uebersetzung betrifft, so hat jeder von uns die- 10

jenigen Stücke, deren Text er bearbeitet hat, übertragen und zwar P. I—IV,
XIV, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXV, XXVII—XXX, S. V—XIII,
XV—XVII, XX, XXII, XXIII, XXVI. — Die Transcription der Eigen

namen haben wir hier aus typographischenGründen wesentlich vereinfacht;
mit Hilfe der Verweise wird man die genaue Schreibung dieser Namen im 15

kurdischen Texte leicht auffinden können. Eckige Klammern [] sind da an
gewandt, wo wir zur Erleichterung des Verständnisses Worte hinzugefügt
haben, welche sich im kurdischen Texte nicht finden.

E. Prym. A. Socin.
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1 (28).

järik ejra, rahmat led u-by gohdära, yak ny-vi hb kulik 1),

kulike mädäni, ägä bü, he be-zawäj
6 b, hykm deker. nek hwra änf,

gohast, zine-vi qnj-a. sälik dehol c, zine-vi behmel bü, bü wälde ce

-bebe, ink mer. kulik gallik gm hl-deger, ink yasärdin. yak z«gundfe

-vi gy-v wqndä bü. bu say, gy-hw nd. cü ny trb, legä degare, 5

toläkek pecg_d lenäy trb, änf mäl. leml dänf lebn mekäbbe, gö äme

hwr b°hwadf bekin. subäh rb, kücik bü zdämek merf, tayl’ u-kafane2).

hist au ro lejm-hwa. bü Iyr, disä bü kücik. rähist kücik, her, ayt nav
tirba, ci di? kurikek deg

e
rf letirbe. cü, göt kulik, gö ya ägä, me ;aje-

beg_d. gö cva? gö kurikek detirbe degr. kulik göt häkä kurik-a ve 10

bemene subhi, u-hka ttig_dter-a ma ci zö-ya? mn hatt subähi, subäh

kulik räbü, mmg._ber, gö vr, nisäne-min beda luküdare degri. cün nay
tirba, kurik degri.

ebdarkät letirbe kulik. tirb yakerin, dn kurik lejam
dv-hwa lenv kafane. kafan vakerin, kurik

e
b

e
darhistin. kulik gö kure

-min-ä. am mal, da da na, mh-v dede u-hwrin-v dede. kurik mazin 15

bü, näye-vi dänf farhat ägä. hwad smer d-, mäzin bü, kasik nawr
lebar räbe.

kulik mer, au hqküm degaröne, farhat ägä. valät ze detrs. tambih

ker sar valät, liaci qzeg_buhwze, roze buguhzin auwl say au duküte
u-ded mr-v, nne qizä ra-ya. valät agh hay, mejlis bäsqä ehwr 20

danin, gotin ay uul am qäbul nkin, rabin dam härin jam sultan, am geli
le bekin. cün jam sqltän, gile 16 kerin. sqltän ‘mer dä-vä, gö harinenay

1) S. immer ku:lik. — 2) später tayli u-k°.



2 i.

häwä obedrhin, le ‘mr kutn nna. hätin, yak le rkrin, zuwalät
e
bdar-

hstin. cu, bediny kat. gö wä;d lemn kat, äz bar hukme sultn näminim.

cu waläte Sera, z«serä pirs, go hun bar hukme sqltän-in? gotin are. gö
küdare na bar hukme sltn-a? serä gotin, gö valte kc na bar hukme

5 sltn-a, sultn-v hya. cd waläte keca, lebra sultn pirsi. geh br
sultän, näve-vl mir zözän-a, lejam s^ltan rnt gulam. zine sqltäne kc
sittfä-zin-a. ;ajebeg_debine, beroz malbüse keca luwa-ya, u-biy malbüse
kc ze-dekin, debin halq 3). sultn tambih ceker, dallal biy ba-deke,

käsig_bedar-näkave zeml-hwa, liac bedarkaye u-nobte büg
ere, ve mir

io zözän daine sar häzqqe, käsik z«malä-hwä bedar-nkave. sittä-zn farhat
ägä liaband, vra c-dek bedizf, käsik nezäne. mir zözn habr-V nna,
gallik farhät ägä deliabene, male-hwa taslfme farhät äga dek. yak ro mir
zözn ehedarkt ny baqcä 4), yagarfa mal, hat dl farhät ägä sar sittfä-zln,
nkut, hist hiaps 6). my du säl leliapse. mir zözän nawere habärigJbeze

15 sittlä-zin. sittfa-zln nän u-hwarn dede farhat ägä lehaps. yak ro sittlä-zin

göt mir zözän, go farhat äga bardä. gö az bar-nädim. gö tu bar-nde, te
pomn be. etrse-hwa farhat ägä bardä. kace mir zözän häya, gö z
mähar bekim lefarhät äga. sittfä-zln qbül näker, bedile-hwä debe, äze

farhät ägä bostnim. käsik nawere biy b6
därkaye, tambfh-a. farht äga

20 liaci mal käcik qänj te häya, dece dukute. nöbät yak say farhat ägä girt.
göt me bardin. bar-nädän, rähist r, kend, pöhj zmöbäte kt. gile le

kerin jam mir zözän, nbr. valäte kca liam behstin, farhät äga forle

haräb c-dek, gileh le bü. yak say du hasp eul bedarhst, sittfä-zln

suwär ker sar yak, u-aü suwr bü sar yak, sittfä-zln raynd bisay, nizäne

25 re lekdar-ya. hat valätek hw, sikle-vä vk insn-ya u-be
däye-hwä dai

nakin be
garfb, b«daste-hwa dai dekin, häkime-vä zinek-ä. farhät ägä bädlik

merä lesittfä-zin dänf, cün lejam häkim, payä bn. häkim zinek qänj-a,

dile häkim kät sittlä-zin, liasäb dek mdr. gö äz vl möri bar-nädim, äze

hwr ce-bekim mr. farhät äga gö näbe, häkim gö deb. ;araq änfn,

so yahwärin. har-se liyak (da-na, hr bün bqaräq. häkim u-stta-zn räzan,
farhät äga rz zdiwarä, luwa dehassse, hw-v nre. häkim ^sittfä-zln
ceter-ä. häkim got sittfä-zin, rb bemr ceka. sittfä-zln rähist däste

3) P. meist q, S. meist k. — 4) Ä bakca. — 5) P. immer liaps°, 8. immer
habs0

.



hakim, lesär sjngä-hwa dani, di mek-. hawale-hwa got hakim, hakm got
farht aga. gö lebe, gö vr räzä jam-mä. rz näy hr-duwa. aü say kefe

hakm ani. hakim goti-e, gö am hr-d plroz bin starä. reg_d mna

luwedare liatta Tyarl. lyari hakim suwr bü lehaspe-hwa, u-sittiä-zin snwar
b u-farht agä suwr bü, biy rayn. hat valate sera, nawere ber hare 5

näy-va. skaydeg^din6), katin iskayde au u-häspe-hwa. däye skäyd girt, Hatta

sör razan, suwr bn, valate söra buhürdin. hat mäla-hwa, baker malla,

pist kutane lehw mahar ker har-du, u-hkum dsa dän farhat äga. du zin

»shwärä ani, vak-v nina. här-du zin tävda behämel bün, hwadö du kürik
dä-ye, slig_d hwade du käcig_dä-e. mazin bün, lemal lay mahar ker, io
hwad ml-vi zedä ker, bün Söst nafs. lemal 8

ehy dezaüwijin, u-farhät

aga imkim degarene. tu smerä säg.

II (23).

gö järik ejra, rahmat led u-bv gohdr, zdämek häbu faqr, tiStik
vi näbü. zine-vl häbu u-kurkek pecük. kurik sar daste dv-v bu, sir
dehwr. hlq hwd mal legnd-V häna. deböze mrk zen-hwa, ay 15

gundi gallik mäle-va häya. zinik deböze hwade dä-va. merik debe cava
hwad dede? zinek debe nezänim. ;ärdek vi häya, hard 1) dece lerd-hw
maiza deke. yk rö di, märik b8darkät, zerik ebedrhist. mär zmnek
zöra cebü, gö vr meriko, vi zeri hwr bebä. mörik säh bü, zer her,

göd_ne-hwa, gö zineke. gö ci-a? gö hwade a:zänim 2) cava dede. gö cäva? 20

gö tä ci zö-ya? hard 1) decö, zerik tine sqü:le mär. bist 3) sala käre merik

u-mare äy-a, merik pir bü, näma käre hare qüle 4) mär. yak rös cü, küre

-hwa ber, qüle mär nne küre-hwa dä, kr-vi vk-v dece. järik cü,

mar zörik b8
därhist. zör heläni u-rähist kavire, bedile-hwa debeze äze mär

bukuzim, zer ham bedarenim, leheyiye mär nasäkenim, hard 1) zerik zemera 25

bedarh. kavir lemär hist, mar häti-w, läwük vadä, duve mär b
8
kavire

qqt ker, lawuk mer. bv läuk suwr bu sar kare, gö äze harim binerim
kr-me ci ker, iro äwq, nahät. merik cü, küre-hwa di meri, düye mär
di qqt keri. bäker mar, mär b8

darkät, gö cm ta wilö ker? gö cäva? mär.

6) Ä immer skaft0
. —• 1) S. harre. — 2) d. i. az zanim. — 3) S. urspr.

bis. — 4) beide Mscrr. schwanken bei diesem Worte zwischen q und k.



4 n.

gö ta kr-min yadä. gö biner düye-min qut ker bekvr, me vad. gö

küre-min dn bü, tu bejql bäi. gö tänge-mi’ madä. gö cm? merik. gö

nama nna-mn alhwa be. merik gö mätersa, bis 5) säla az hätim jam-ta,

ta di dile-min har bu? gö na. mär goti-ye, gö bas vr ja:min 6). aü

5 ’mörik sar ker 7), merik kvrek ld-ye u-rayi. mär bepist kat, zam näker,

merik haläz„bü.
bzirgnek zgunde merik cya müsile, lemlik mahyan mä lebääer.

hwadfe mle du zine-vi hna, yak peck u-yak mäzin, e peck nü n.
sayik rz jam mäzin, dile peck ze

merfk mä, leine pecük lehist, r-nz
io ve saye jam mörik. bäzirgän dev subahi bär beke, kacik käta Harare

u-harr lehwa drü. bäzirgän räbü bär ker, Harare kcik sar qäntire päsi

dn, häze bäzirgän ze nina. hät, mär cü pesiä-vi, buya bähar lebr bäzir

gan, nm käre bebüre. bäzirgän mä, gö yä räbbi liattä neh bähar leve-

dare näbu, neh hwade bähar dn. käsik dai näker, bähar dai ker, gö yä

15 bäzirgän. gö lebe, gö tu qäntire päsi dede-min, aze bhlim tu bebüre. gö

qäntire päsi tr. qäntire päsi dä-e. bäzirgän buhürt, hat mal. hät lebäzärä

-hw qissät deke, debe me di hün häblnin. gotin cäva? gö har jär decim
müsile u-tem, me bähar lere nd, me di märek hät pesiä-min, ddy-v
qut keri, lebär-min bya bähar. mörike plr vi dahassse. gö äy bähar re

20 nädä-min liattä qäntire päsi
eständ payli bär, zenü re dä-min, az hätim,

äy-a clroke-min. ajb din.
mär qäntir her, bär yaker, ber hindiru u-qäntir bardä, qantr häta

mäl 8). mär harr yaker, yak kacik tedä-ya, u-yak mäle dinyäe. kacik

ebdarhist, le’qdäg^däni. tu qd väka-vi nina, ajb debine kacike, debe ay
25 qd‘ mär, lebin ;arde-na u-gllik qänj-in. mäle dinyäe lejam märe häya,

parä nlsäne mär dä u-mäle dinyäe nne kaceke dä. cü, qdk yaker mär,
kacike behwra digarene. se häspe bäye de’qdä häna. kacike duhwe u-yä
-duhwe, kef deke lemälä mär. äme dai z^mär bekin.

mr kacike cü, lezine-hwa pirsi, nädl. cü ml by-v, gö jae nht
30 vedare? götin nä’a, bälki ta kust. sünd «hwar, gö me nkut. au u-bäye

kaceke le degärin lemsle, nädin. mr-v gö saye gaiyidi bäzirgänek e-

köchasäre9) lija:ma häbu, bälki gaiyidi bäzirgän ber. mr zineke u-baye-vl

5) Ä auch bist. — 6) d. i. jam-min. — 7) neben kerin. — 8) P. hat und
amäl auf neuer Zeile. — 9) P. meistens qöc0

,
8. immer köc°.



rbn, hätin köchasäre, hätin jam bzirgn. tozzt u-kräm zuwära girt, gö

hün z«cira hätin? gö dam bin ;aib-a, u-am näbezin näbe. gö cäva? gö vö

save tu lja:me b mehyn, zine-min e peck gaiyidi, me go ta n. sünd
ehwr, gö me nd. gö am garn u-ngarn lemüsile ma nd. bäzirgän göt,

gö nä ;aib-a sar tirbä 10) by-min, nn-ta bühwim u-zine-ta binim, av 5

ledinyäve näbe. mrk gö ta harr-hwa säh ker? gö are, me sah ker tistik
duwa nina, le roze az hatim ze

müsile märik hat pi-min, bya bähar
lebär-min, me ker u-näker, re nad-min, qantre päsi päyli bar em stand,

en re dä-min, bar ze stand u-qantr hat mal. gotin häkä häya u-nna,
kacik lebre qäntirö bü, räbin dam hrin lemär begarin. hätin lemr 10

degarn, kerin u-nkerin, nädin mär. cn, dy ze bardän, har yak cü
mäle-hwä.

ay küre vazr väkä-vi nina, spahi-a, suwär bu au betane, cü necire,
järik ci dl? kacikek u-mar b«darkätin darya, ehasp pay bu, cün hindiru
mär u-kcek. kurik kät pt-v. mär aldv qü:le sakn, gö te häre küdare 15

hrto? gö äze büm jam käcike. gö dästür nina. gö cima? go liattä tu qrär
nde tu nve hindiru. gö ci qrär? gö tu be ja:min bedar-nkay be ’ämre
-min, äze behlim tu be hindiru. gö qrär hetr b

e
dar-näkayim be ’ämre-ta.

kurik cu hindiru, lemäle mär denre, ;ajebek debine. gö mäle qänj u-libin
rd. kacik alqdk rünistia. kurik cu qd u-mär-zi hat. gö da-rba kacike 20

lemin mähar bekä. gö nä, ay na y-ta-ya. gö bal. gö vr bemerä, äze

yäg_dl älta mähar bekim, mär debä^e. mär cü, kurik cü vera, qdgyker,
kacikeg_df le’ödä häya yä rabb sqbhänek liälaq väkä-vi faida näbe. äwul 11)
di kure vazir, ;äqle-vl wundä bu. mär gö äze ay alta mahär bekim. küre
vazir säh bü, gö br be. kacike le mahär ker. 25

kacikä müsile behist küre vazir u-kcik di lav mahär ker. av b
e
darkät

° .. Q .... ..gaiyidi, cüya valt-hwa. mär le pirsi, nd. küre vazir gö le mapirsä,
bekr näw. mär däy ze bärdä. küre vazir z«zine-hwa pirsi, gö äsle-ta ku-
dare-ya? gö l-min eny kikä-ya. gö bäye-ta ny-V ci-a? gö dalu mir-
häna bäye-min-ä. kacike zküre vazir pirsi, gö äsle-ta skudare-ya? gö zeqöc- so
hasäre. gö bäye-ta ki-a? gö by-mn vazir-a. gö läliva 12) qänj-a. kef dekin
lemäla märe. ygrö mar eb0

darkät, küre vazir göt käcike gö tu em
levr-i? gö iro häya dali sl äz leyir-im. gö räba dam berayin. gö am

10) auch tirbe. — 11) ä aüwil. — 12) 8. laliva.
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nekärin, ve m bugr, le yägd. go cva? kurik. go se häspe bäve hya,
vr dam har yak lehäspek suwar bin u-am beravin, äme hlas bebin. cün

aldü häspa suwr bün, gotin ehasp, go ya häsp, ma bdärehin sar rüe
lärde, kacig^deböze. ci din? sa:re ard-na u-häsp lebn-v. bäre-hwa dn j

qöchasäre, hatin mäla vazir. ere küre vazir wündä bu, hozn-ya lemälä

vazr, geri 13) batal näkerin, nizänin na kut-a u-na säg-a 14). järike din,

küre vazir hat u-kackek obhwra äni. sah bün mäla vazir, zinek cekerin,

hazar tp ävetin. rünist küre vazir u-qjze dälu mirhän. hlq qöchasäre

debn. küre vazir zinek zdiwära äni, le tu kasik zinek vakä-vi nani.

mär hat mäl, kasik nädl, mär din bü u-liciä kat, degare, valät hamü

alhy hist, kasik nädi. küre vazir göd_zine-hwa, gö räba iro, äme härin

bäqca, kf bekin. kacik gö am näcin ve mär mä bebine, ve ta buke u-me
bebe. gö hofä mk, mär ma näbine. cün bistne, rntin har-du, ;äräq

ya-duhün 15). küre vazir kacik nädi, ze
bar cy-vi wunda bu. küre vazir

din bü, lesäre-hwa dehe. kacik cü, wündä bu. räbü, vk dinä degare. gö

häka häya u-nina, mär her. cü, le degare leciä, aghä divärik, gayä lebar

divär büya gäzek. rünist segäräg^behist, di dü mär sar hy, häv dukutin. e

zor ströhe-vI häya. märe bestorch gö yä küre vazir, hwä bedä lki. hwa da

lki, mär sqgule-hwa qadändin16). märe bestoroh gö küre vazir ci muräde

-ta häya, aze ckim. gö muräde-min tu säg be, märek häya ddy-v qut

keri-a, zine-me ravänd. gö vr b
emera. sqltäne märä-ya. cü b»sqltäne

märä. cün mäla sultän, lemäla sultän rntin. bäker hämü mära, hämü

jevian lemäla sultän. gö kizän zine vi kuriki 17) di? Sünde märähwärin, gön

ma zine-vi nädl. gö au mär-e debezim na näv-vä-ya. yäg„z
smärä gö mäya 18)

märek düv qut keri. sultän gö bäkin-e. bkrin-; hät jam sultän. gö äv-a,

küre vazir. sultän gö by-min, av lipse 19) märä alhwä deke, le nä bar

hukm-m-ya, bar hükme mire jinä-ya. kurik b
e
darkät omla sultäne märä,

hät bec, di zinekek ejin zä’ia, kurkek zerä cbu. le defarajö, gur hät

enek, zenik kät näy estere, kurik bist, rhta kurik gö bühwe, gur. küre

vazir häti-e, johtik damancä le däni, kurik ze
güre ständ, gür ravi. dv

kürik. ebedarkt, kr-v dä-e, zinik °be
därkat ^ine mire jinä. gö yä kure

vazir, vr jä:ma, äze bhlim mr-min ci muräde-ta häya ccke. cü pera,

13) S. urspr. gerin. — u) S. säha. — 15) S. vaduhwun. — 16) auch qadand.—
17) S. kurike. — 18) später mäia. — 19) S. libse.



cü mala mr j:n. ink qsat ker emr-hwa. mr jn go sar cava, äze

muräde-ta cekim. bäker liamü ji:na, mire ji:nä debe^e, ki zine küre vazir
rayänd? gö har, mire-min, na nay-vä-ya, lipse mära alhwä dek, ddy-v
qut ker-a. mir gö harin, binin. cn jin, le garran, ann. gö ta cm n
v küriki 20) stand? mar nwre dai beke. gö da-bi:liy, mäle-häwä nn-m 5

beda. mire ji:na u-küre vazir cün mäla mär, kcg_dn, rähist kacike mir,
dä küre vazir, go da-bebä. gö nä’a, az näcim evr liatta tu mär nak,
16 ve järeg^di ve be bebe. mir r kesand, mär küst. mir kur vazir
u-n-vi äni liatta b

8
qöchasäre. mir vagaria mäle-hwa, küre vazir u-n-vi

ijar rht rünistin. tu smera sah, 10

ITT (25).

gö häbu u-näbu, cetir z«hwade näbu. ägäk häbu, nv-v mir mahmüd,
du kace-vi hbun u-yak kr-v häbu. qäzi yak kacike 1 ) hwast, u-mufti
yk «hwast, küre-vi mä b-in. kurik degare u-nägare, nek qj näbine.
yak qänj häya legünde-va, bemr-a. hv-du deliabnin, biy cü jam zineke,
bezineköra ceker. möre zineke hät z«därya, di kurik lezine-vi s°wär-a, hanjr 15

kesand löhe kürik, di küre mir mahmüd-a, dst-vi sösd bü, nawere lehe.
küre mir mahmüd rabu, sür vra häya, gö küro, ta hnjar sär-me2) kend.
gö äre. sürik lehist märe zineke, küst, hät mal, got z«bäye-hwärä gö yäbo.
gö ci-a, küre-min? gö me flän kas küst, äze zine-vi mahar bekim. gö ta cima
kust, küre-min? gö kefe-min 3) hwast, me küst. zinek änin, 16 mahar kerin, 20

küre mir mahmüd zauwiji.
du mäh dehöle cü, mir mahmüd nahw kat. hakma änin sar-vf, hakima

debin, zära naf deke märek, äme mar bukütin dijirne, tyda u-hasti.
gon gällik mar häna. mir mahmüd gö ke ve häre mär bine? gö küre qäzi
u-küre müfti zayr-ta. suwr bün, cün lemärik degärin. marig 6

din, ehasp 25
hatin hwär, ebje mär bukun. au u-mär sar kerin, sürek lemär hstin,
mär brindr kerin, nkutin. mär hät har-du"a, här-du ebr rayin, häsp

6

"w ständ mar. yagarian mal, cün mäla mir mahmüd. hakim göhtin käni
mär? va äni? gö nä’a, küre qäzi. mir mahmüd gö cima? gö yä äga, ma di,
hün näbinin, ma märeg^zar di, am päyä bün ehasp, da äm bkuin, me 30

20) s. Anm. 17. — 1) so die Mserr. — 2) S. min. — 3) S. me.



8 m.

Sürek lehst mär, me brindär ker, mär rb, pit-m kat, har-du hsp • em
stand u-am vagaran. küre mir mahmüd gö varin, mär nne-me bedn.

küre mir mahmüd suwär bu, u-küre qäzf u-küre mufti payä vera hätin.

har-du häsp din bardäi, vf decerin. mär «brindär-a, kqfküfe-vi väkä äs te.

5 küre qäzf göt tu debe
hfse, küre mir mahmud? gö arä. cn sar mär, cün

mär dfn, säre-hwa hist näy kayr, läse-vi edrya mä. ballisine bir, mär
küstin. mär änfn mal, änfn, lejorn dänfn, kutändin bemekut, cekerin mal-

jama, dänfn sar säre mir mahmüd, ebye zalhr äs boksine. mä sä ro sar
säre-vi, nfa näker. hakfm lejm-v-na, gotin nafa näke, härin zemärä

10
bfnin rv, äme dile rüyf b

e
darähin, äme ce-bekin mljam. gotin ke ve

häre? mir mahmüd gö br küre qäzf häre u-küre mufti. cün har-du,
lerüyi degärin. cün qülle 4) rüyf, sakinin lebar qülle ruy, fah dänfn. rüyl
b8

darkat ehindru, kat fahe, girtin. gö cima hün me degerin? gotin mir
mahmüd nahwäs-ä, ame ta büguränin, dile-tä bedärehin, äme c-bekn mal-

15 jäma. rüyf mer z«tersä. änfn bar günd. yak neg_dtin, z«zineke pirsfn,

gotin mir mahmüd cävä-yä? zineke gö wällä mer. küre mufti göt küre qz,
gö rüyf bardä, br häre mälä-hwä. küre qäzf gö az bar-nädim, aze bügu-

renim, crm-v zekim. rüyf gö me bardin däz nem bekim. küre qäzf gö

nä’a, küre mufti gö bardä, br nem beke, gunh-a, dam binerin nem
20 rüyfa cävä-yä. rüyf bardän neme^ deke, küre qäzf u-muftf labokln beqälüna,

rüyf bäz dä, gotin ehvra, gö rüyf bäz dä. pist kätin, cü, zam nakerin.

beciä cü, küre qäzf u-küre mufti yagarfan mal.
rüyf cu, kirkeg

0
df, kiroske go b

e
rä. gö ci-a, huhe 5)? go te häre

küdare? gö aze cim hojje, gällig_gunähe-min häya. gö :k6), äze böm

25 be
tärä hojje. gö vr. cün, mheg_dn. meh got, gö hüne härin küdare? gö

ame härin hojje. meh gö az hätim daz härim hojjö, me re säs ker, äze bew

behawr. rüyf gö ay cär jära az cüm hojje, az re wündä näkim. cün här-se

bezinek saqät din, bezine gö hüne härin küdare? gö ame härin hojjö. gö äze

behawr bem. gö dM-min, tu saqät-i, nekäre bemr bemäse. gö bale, ta

30 ci zeya? gö vr. cün, alvä bü säy, gö äme alvedare räzin. rünistin, gö

räzin. rüyl räbü, ledor meh degare, deye düye meh bühwe, meh hesär-a,

dece dör bezine, linge bezine kurmi te häya. däye-hwa ker näy linge bezine.

clcäke bezine bühwe. linge bezine bekurmf-a, linge-hwä hazänd, lepz

4) S. kulle. — 5) 8. hwehe. — 6) aus az zi°.



rüvf kat, rüvf gö äh, az ktim. bezne gö cm? gö az hätim räzim jam-ta,

ta ijnge-hwä lepz-me hist. bezne go häze-me nna, kurmf delnge-me

häya. subäh alv cebu, cün, laqäe gür bün. gür gö z bezne u-mehe

buhüm. rüvf gö gunäh-ä. gur gö cimä? gö ve harin hojje. gö e br harin

hojje u-vgarin, äze n w buhwm. gö e qänj-a, rüvf. cün, bermeg^dfn, 5

rüvf gö av-a höj. rüvf hwa äyet äye, kiroske 7) a-i kat v, meh a-i kat
äye. bezn gerf, rüvf gö tu cimä deger? gö az dege

rfm, linge-min bekur-

mf-a, näwerim bekayim äye. gö äz vakfle hojjö-ma, hwad hojje-ta maqbül
bek, mäkaya nay v. bezine kanfa. b°darkätin eny äye. rek hät, tf bü,

be äy yähwe, di mehek u-bezinek u-rüyf, kiroske ry etrs ser. gö rüyi. 10

gö lebe, gö hüne harin küdare? gö am hatin hojje. gö e, hwad hjje-hwa
qabül beke, äze meh u-bezine bühwim. gö kefä-tä-ya, ser. au wlo, baräzek

hat. baräz hat meh • bühwe, au u-ser paycün kerin, barz rähist piste ser,
piste ser kaläst, u-baräz kn-hwa da därö hevrfs, sar läppe-hwa räbu. ser
qher, r lepist hevrfse ziyiri, hwa cähg ker piste baräz, külmek lesare 15

baräz hist, har-du cv baräz paqan, maya be-cäy. dfn bü baräz, be-cäya

nbne, ze
bär hevrfse b6darkät. ser külmeg

6
df ledä-e, baräz kust. sör

piste-vi kaltia, gö piste-min teze. gö bräre-min hakim-a. gö brv-t lekü-
dare-ya? gö vr beraerä, äze nn-ta bedim. cün ham, dfn gür, lehe-
yfie bezine u-meh-ya. gür gö rüvf. gö ca? ser dai näke. gö hün cün 20

hojje? gö are. gö e, äze bezine u-mehe buhwm. gö dile-tä-ya. gür rb,
rähist meh, sör külmek ledä-e, gur kt. cün, alvä bü say, rzn liefe,
hircik hät bisay, rüvf hesär-a, ser rzi-ya 8), brindr-a. gö ay kf-na? rüvf

gö az-im, hirc. gö äy ki-ä? gö sör-a. gö ay cf-na? gö ay mehek u-bezinek
saqät, ehqjj ten, faqr-in. gö r räka, hirc debe, dam sar bekin. r 25

räbü, aü u-hrc rähistin häy. Hatta subähi sar kerin, rüvf luwä defa:raje,
tistik ebhv näkerin. ser ledräh rünist u-hrc ledarähä rünist, lehäv dinerin
vk duzmena. ser got hirc, gö behl az gertim. hirc gö cimä? gö baräz

piste-min kaläst, az brndr kerim, tu bmr sar dek, nekärim ze
piste-hwa

sär bekim. hirc darmän
e
b

e
darhist, lepiste ser dänf, piste ser säg bü. ser 30

got, gö fjar vr. rähistin häy, liattä lyäri sär kerin, tistik hehy ce-näkerin.
hirc gö äze meh buhwfm u-br bezin sär buhwe. ser qäbül näker, ser gö
äze meh buhwim u-tü bezin buhwä. hirc gö nä’a, äme ygd bekin. ser gö

7) Ä kirozke. — 8) Ä rzva; ebenso pag. 10, 13.



10 m.

cva? hirc gö br ry bhar vk. rüyf zn hrc ler kr. s6r gö br
be. rüyf gö meh ehrc u-bezn er. r dn b, dev rüyf bku, zehirc
nawre. sSr rb külmek lh ry, hirc rähisti-ye, rähistin häy. rüyf hat,

düye r girt, ser kend. ser ddy-hwa lelinge rüyf hist, linge rüyf skenand,

5 düye ser bar-näda, hirc ser da ;arde, ser küstin. hirc meh ehwr u-bezin da

rüyi. rüyf bezin 6
hwar, hr-d bün ber. hirc linge rüyf sag 9) ker, gö vr

bemr, hirc debe, sq,t paze-me hya, emr beba 2eyän, pz-m becera.

gö qähj-a. cü b
e
hircrä, cünä mala hirc. skaydek mäzin-a, kacikek leskayde

häya lejam hirc, fad näbe, zine hirc-ä. rünistin liskayde, rüyf u-hirc

10 u-kcik. hrj_barnek auf u-ker sitele, lesär ägir danf, lesär te rün ker,
göt barän berün qaffa 10), ze’ägir ann hwar, lelagane dänin tayda u-rn,
le nän nfna, hirc u-kck u-rüvi duhwin, hwrin, haiäs kerin, räzan. kacik

lejam hirc rzi-ya, rüyf tabt-vi naw, ledor kacike degare, linge-vl

lelinge hirc kat. hirc räbüye, gö äy k-a? rüyf gö az-im. gö tu ci deke

15 bvedare? gö ms-m‘1) felleti, höngi me ayahwär12), nezänim leküdare

mis bekim. gö hara darya. rüyf cü daryä, mst u-hat.

subäh bü, rüyf cü bar pz. dl du zeläm suwar degarin, har-du suwr

dekanin. rüyi gö hün cimä dekanin? yak gö are wall am dekanin, rüyi
u-eyn13). rüyi gö e, mazn-me häya, maula ä:seyän-im 14). gö mäzine-ta

20 kf-a? gö hirc-a. gö hirc leküdare-ya? gö cü necre. götin kacikek lejam

häya? gö are walläh, kacikek lejam häya, hezä-ya male dinyäe. yak zeswara

gö kac-men-, u-yak gö zine-men-ä. gotin le am cäva c-bekin, rüyi? gö

nezänim, gö da äz kacik binim, taslme hw bekim, hüne ci bedin-min?

gö tu ci behwze, äme bedin-ta. gö da-varin, isay rakayin leskayde näy pez,

25 ve hirj^be, räze, ame buküzin. gotin qähj-a. hatin skayde, kacik säh bü, baye

-hwä u-mr-hwa di, gö hirc ve vä bukü^e. rüyf gö mätersä. rzn näy pez.

hirc hat enecre, ds baränek le'ägir dänin, qaländin b
erün, hwärin, räzän.

kacike u-hirc lejam häy-in rzi. rüyi hw-v nv, carä behist 15), cü sar

hirc dehassise, bebne räzai-ya16) hr-a. hirc kat hwe, rüvi cü, bäker här

30 -du zelma, gö värin, hirc buküzin. hatin, näwerin beqäddemin. rüyf süre

hirc änf, ker dst ze
läm, go lehä. merik r lehist sar st hirc, säre hirc

O
7 •* 7 C C •0 CO-VOZ-O

9) Ä sah. — 10) P. kalla, ebenso Z. 27kal°. — 11) urspr. beide min. —
12) d. i. ay yahwär. — 18) P. u-zeyän. — 14) d. i. az seyä0

. — 15) S. behist.

— 16) S. räzäfa.



qut ker. hjrc be-sar homnek pe kt, rb laard kat, küstin. kacik suwar

kenn u-berin, rüvi ma leskayde. har lyär beznek dühwe u-har sbh yak

dhwelatt bezin hals ker. male dinye leskayde bist u-be
darkät. cü degar,

di du z e
läm nicervän, du tf buwära häna, kirkek küstin, aü debe zemera

-ya, u-edi debeze emr-ya, paycn dekin. gö cima hün paycün dekin17)? gn 5

sar ve habarö. gö paycün mäkin, äze sarljäte näy hw beberim. yak züwä

göt tu zänö san;äte bebere? gö arö, baye-min sarliäte beri u-äz deberim.

gotin da-bÖ2a. gö kirke sar zekin u-gost beny bekin. yguw gö are

waliah habar-vi-ya. gt bahar kerin. nicirvan netä-hwa sar rüvi hara

kenn, rüvi tersa, rav. t pist bardan, girtin. bedile-hwa debe taras 10

sta ma sari;ät tu bebere, da sar|ät bebra ijar. girtin, sar zekerin, carme-vi

helkerin, änin, frtin, dan bedäh gyr18). tu mra sag.

IV (3).

gö hbu u-näbu cetir hwad näbu. gö hbu enk u-merik betane,

kure-va näbu, har-du hay dehabönin. zinik got merik, gö merekö. gö lebe,

zinik debe hara bigula dam bqhwin. gö nacim. gö cima? zenik. gö 15

näwerim härim. gö zicira? gö detersim, mrik, hlq ve bn, ta bukütin. gö

wlo? gö are. gö qänj-a, maca. nacü. bü y, zenik hayir deke, daste-vi

be
hayfr-a. vars anf merik, zinekö sedänd. gö mörekö. gö lebe, gö döhine-min

väka, dast-min b°havir-a, nkrim daz härim mist bekim. döste-vi lebar

dari-ya. merik döhin yaker, nn nähe, varis hedst-hwa girt. zenik cü 20

darya, döst hat kutänd. döst cü, zenik yagaria, hat mal. gö merekö. gö

lebe, gö döhine-min bisedöna. sedänd. enk tamam hayir ker. gö merekö.

gö lebe, gö tu nahtgre-min-i? gö are. gö wllah, zenik, u-billah ta b
e
daste

-hwa döhin yaker u-yäk elbar dari häbu, kutä-min u-cü u-ta döhin °grda.

gö wilö? gö are. gö zineke. gö lebe, gö az cüm äze härim, tü u-sire-hwa 25

u-äz u-sire-hwa, tu d
eye ha:ro bükuta, u-tu de

yÖ mäkuta. mörik cü, bedin-

yre kät. cu bazärik, rünist gulam lejäm affandik, bya sayis. q^ze 1) affnd
häya. vi le’ahöre-ya jam häspa, qyz hat ehwr, cüya ahore jam mörik.

mörik q^z di, dile-vi kat qze. qpe lejäm säkinl, cü bazke qze. qyz kania,

rähist q^ze, vera c-bek. q^z küne-hwa da-e. mörik gö cima tu 2) küne-hwä 30

17) S. bekin. — 18) S. immer qur. — 1) S. stets qse und qs. —
2) P. ta.



ded? gö äz qiz-im, az detersim tu me har bek, ve by-min le-mahe.

gö raza äs ta hr nakim. kack raza, mrk rnt cö-beke. kacik gti- gö
säre-vi daina, ham mk. sare-vl dn, liam cü. käcike gö ai. mrk gö

mba ai, alta hw hat u-lemin hwas hat. sugule-hwa kadänd, kacik cü,

5 dai näher, pitr bedu ra mrk räbu, man
e
b

e
darhist y affändi u-rayand.

hat mal, gö zineke. gö lebe, gö käsik betra nasügqli? gö nä’a, gö t mreko?

gö wllah me qze affand me kuta u-me man ravand. n-vi got, gö tä

kutä u-me kuta, am bn vk hay, iro u-peya vr dam sünd buhwin,

am haräm ce-nakin. sünd «hwarin. tu smera sah.

v(I)
10 gö järik ze

jära, rahmat led u-baye gohedra, häbu vazrek, du ly-vi
häbu u-du kacik. har-cär qänj

6
bün, go aze har-du kacik elhr-du läwuk

mahär bekim. lialq goten-e 1 ) go ya vazr nabe. gö bäle, debe. gotin go
kefä-ta-ya. mähar ker, salik cebü, har-dü merin läwuk, kacik män. hlq
gotin vzr go ma nagot wlo mäka, gunh-a. gö cimä gnah-? gotin

15 hwd rihe-va ständ. go wulo? gotin are. gö äze kä:lahek bdind cekim

u-buhwade sar bekim. gotin nä’a, kfer mäba. kä:lahek ceker gallik bdind.

y deke sür 2) sar kalah, k:lah kat, bü sät parca, mer. gündi räbün

yasardin. har-dü kc-vi mahär kerin, zine-vi ma. yak ihtiyar zine vazir

lehwä mähar ker, büyä vazir dene vazir. tu smera sah.

VI (2).

20 go häbü u-näbü cetir hwad nb, yak näye-vl yüsif bü za
merdine,

zinek zehwära hwst. yak ker go beräyöne, yüsif rabü liasiya, cü mrik
kt. le gleh kerin, ndin diarbakre, kerin liaps. päsa gö cima äy gerti-ä?
gten- go qätil-ä. gö zinjfr bayezin stüe-vi, farnqa1) dainin linge-vi. yäk

zimüsile ann, sät kis le häbü dain, kerin liäpse, nv-vi selim bü. au u-yüsif

25 bün
e
brä lehaps, qal payra dan. go yä selim. go lebe, go m b

e
dar-näkayin

ehaps hatt ma täyda bar-nädin. go br be, selim. du mah cü, har-dü
girti, yäk röz bäkerin selim. cü jam pa, me

räfa;a bü au u-hwadye mal.

1) P. sp. gohtene. — 2) sp. liinzugefügt. — 1) P. faranka.



pasä dastr da-e go hära mal bisügula u-häqqe merik bed. got selm go

sar cy affandim, le yak hya yüsif leliaps, rju dekim bärda, got päsa.

päsa göt ya selim stara na läzim-a 2), äy yüsif qtil-, pasä debeze. go hair
affandim, daran dekin, br sähe

da binin, ezbd_bekn, u-na ebedreh, gota

päsa. päsa got eb6
darehin, darhistin 3), bardan. 5

hätin yüsif u-selm, hätin mrdne olmla ysif. rünistin ve ay hr-d,
selim go aze harim mal. yüsif qabl naker, go mc hatt zine-hwa binim.
selim mä, yüsif na-hw mähar ker, selim luwedare. kef kerin lemrdne.
rabu hat mal selim. pee müsile mer, gön 4) äme ke bekin päsa? mejlis.

‘ qazi go äme selim bekin pasä. hle müsile zü razi-na, maqbul kerin, büya 10

päsa. zine-vi haya, kr-v nina. hykm dek sar bäzär, au zolm hwdiv
para 5) gö dä;u 6) deker sar selim, hist liäpse.

yüsif büya tejär lemrdne, bre-hwa bar ker emle dinye, cüya müsile

ba; u-bzr beke. aghä müsile bre-hw lehan däni. behist selim büya

päsa, cü jam selim päsa. häv-dü din, pay säh bn be;ozzät u-bekräm, ;aräq 15

dänin lehle 7), kef dekin, zine selim päsa b
ehäml-a, nek ;aräq degarene,

yä-dqhwin. selim päsa go ya yüsif tejär, go leb ber. go äme särd^bekin.

gö cävä? go n-mn b
e
häml-a, hka tu zäne ci d°zikü-vi häya, kcik-

kürik-ä, selim päsa debe. gö hwad zäne, yüsif. go nä, yak shwära bugra.

go kacik-ä, selim päsa go kürik-ä. sart kerin sar ve häbare, hk hwade 20

kacig^da, yüsif vi Tineke bostne u-mäle selim päsa, häka hwade kurig^dä,
selim päsa ve zine yüsif bostne u-mäle-vi. levi habarf män. hwade kacig^dä
zineke, yüsif säh bü, selim päsa büya hazini. rb yüsif, zenik u-mäl äni
mrdne, hät mal, zinek lehwa mähar ker. selim päsa büya faqr, du hazär
kis le dain bu. 25

se säla demaidane cü, tölbe merdine ker, hta mrdne. häta mäla yüsif
tejär, yüsif tejär cüya diarbakre bai; u-bäzär deke. badleg 6

di 1hw ker,

go da-nizne-bin, hwa gasim ker, lejm zenikä rünist. göten-e tu kda-
re-yi? go valte bagdäm-mä, az |ärab-im. har-du zinek hy liaz nakin.
zine-vi näs näke, aü zine-hwä näs deke. kad_bar cange zine äwuli e yüsif. 30

kätin gälgäle, go cima yüsif uhä deke? gö cäva? gö du zin äni, tu bas bu.

zinek qnah ker, cü jam zine-hwa, göt zineke, az mere-ta-ma. zinek gö

2) ä nä lazema. — 3) S. urspr. obedarhistin. — 4) urspr. go. — 5) P.
paräh. — 6) S. urspr. da;au. — 7) urspr. bloss hole.
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berst? go are. selm pa rb biy, här-du zjoe yüsif
e
ständ u-c-qs8) n

par häbü änf u-hät müsile, dsa bya pa, u-hardu nek lijäm-in. n

yüsif ediarbkr hat mal, darf gertf-a. ledar dehe, kas nfna. ?ajeb s

debfne, *go af 9) cf hawl-a? har-du hätün nälemäl-in. pirsf zejlräna, gotin b

ma nädin bayo. erdavanek lesüke ceker, l
e
bär hn dani, cya zör be’erda- n

väne. gullipt 10) srhn, cya qd, käsik nädi. cya sabt parä, para nadf. *

bedfle-hwa fikerf, go hka häya u-nina, selfm pa lo ker. bare-hwa lemäl d

dänf, cya müsile yüsif tejär. cü ml selfm p, selfm pa hükum deke. a

har-du zin vf lijäm-in, rünistin. guh nad-e selfm päsa. kätin gälgäle, gö w

ta cm ulo ker? go mi cf ker? gö ta zine-min nn u-mäle-min. go hair,
s.

me mäle-tä me nni, har-du n-t as liabändim, hätin j:min, uw pirs h

bekä. zuwä pirsf yüsif tejär, zin götin wülo-ya, ma liabänd u-am hätin jäm. -

läv geleh kerin yüsif tejär u-sellm päsa. go hev mejlisf äs qabül nkm, k

räba dam harin diarbakre jam misfr. här-du cün e
diärbakre meraf bün a

lijäm misfr. ciroke-hwa gotin, yüsif hstin liapse, selfm päsa hät mal. a

hwad kurik dä-ye ene yüsif u-käcik vi häya ene bäre. här-dü s;

kämil bün, biy kurik kacik zävt 11) ker, vera suguli, kacik b
6
hämel bü. a

selfm päsa hassya, baker käceke, gö ke b
6
tära cker? gö küre üsif. selfm -

päsa baker kurik, gö ta cima ulo ker? 12) gö cv? go tu pkäcikera süguli. fj

gö hair, inkär ker, 10 s°bät näker. cü jam de-hw kurik go yäde. go küre h

-min. go zäh
er beda selfm päsa gö da-bumre. zäh«r dän-e, mer. kacike kt z

kurik, dye käcike mer. mä zine yusif u-küre yüsif lemäla selfm päsa. yüsif

bardän edirbakre, behst selfm päsa mer, cü zine-hwa u-küre-hwa änf, n

u-hät mal u-mäle selfm päsa äni. tu mra säh. q

*
’ mVI (4).

/ Z£

yd-arrahmn läve sürbäsl1) bü, mäle-vl gllig_b, ebve-hw gaiyidi, &

suwär bü lehasp, hmle rmiva lehwä ker, obdrkat. hat jäm sä’.düne nüh, 81

sä;düne nüh se sät guläme-vl häna. cü däste sä;dün, gö tü ci dehwze lävo? 8

go hätim nn bqhüm jäm-ta. go sar cäva, rüna. le narf sä;dün, hrteka &i

qänj-a. säldün ayd-arrahmn kera mazne här s sqt guläm. guläm ze —

6)

8) Ä auch qas. — 9) P. gov. — 10) 8. auch qull0
. — n) 8. auch zam. —

"
12) 8. urspr. kere. — 1) S. meist zurbi. bä



magä:sln, z«häyra debin güläm wlo emra nabe, äme gilhe-vf ce-bekin,

näbüre, am hiam äme bin ma di jam kc-t rzvi. are-hwa kerin,
subah cün jam sa;dn ham, go ci hawle-v-ya? gö ägä am nezänin ci
bebin, go 2} näbezin, debezin näve gohtin. go Illa 8) hüne bezin. go ya äga

ma yd-arrahmn di jam kace-tä räzai. sa;dn vzr-a, go af sqgül nabe. 5

*go am 4) daraüwa nakin. inan bü saplun, gö yäk dedü daran beke, liamü
daran nakin. bäker ayd-arrahmn, got lavo af sqgul ta ker? gö me ker

äga. go ta ker? go are. go rb, mi t deyö säre häne bne jürasi 5). gö
wlo? gö are. go sar caya, yd-arrahmn, le sät suwär bedä-min. go äze

sät bedm-ta. liäci got behwra ber, cü lehne bäne d
e
pirse. gehya jihe 10

häne bne jürasi, evqe 6) lisar cädere girt. häne bäne hannik ebhawe

-hwä df ve av. subähi rb, en-hw qasat ker häne bäne, gö me di
kauwek häya sar ker. n-v got hofa mäka, subäh 6 bü. au qisd_dek,
avd-arrahmän cüye her, sürik löda, säre-vi feränd. sar helani u-n u-liät
ayd-arrahman, au u-’,äskare vagarva. qjr be’el kat, go 7) ci hawäl-a? el. go 15

säre häne bäne berin u-brin. go af k-ya beri? gotin go, ehyra debezin,
ayd-arrahmän-a, lv srba. el rünist, näwerin dedy hrin. hät ayd
-arrahmän, sari anf u-le'de säidüne nüh däni. gö ta änf? go mä änf. go
fjar kace-min stära haläl-a. ayd-arrahman got go liätta nehä kc-t
hwohe8)-me bü, ero pva ta dä-min, lemin haläl-a. le mähar ker sa;dn9),

20

zaüwuji. dank be’äyd-arrahmän kät.
behst ayd-arrahmn käce häne bänö häya, cetir ze nna ledinye,

ny-v gulä. yak subäh göt sä;dün gö debezin qze häne bäne häya gallik
qanj-a, äze harim bfnim. cü au betane, aghä ele. biy bya diz u-cü cädere
*e häne 10) bäne. pe hiasyan, tefingik bardän-e, le kat, brindär b ayd-arrah- 25

' man. leciv ma, ;ärd köländ, hwä lebjn ;ärde ker, hwa tamränd, sare-vi
z^därvä mä, du mahä bev käri. obrn-V säg 11) bü, lenzamr. räbü
ziben ;ärde, cüya bäske 12) gle, plräkik betane häya licder. gö pr. go lebe,

gö tu me nhawne? gö sar cäya. cü hindr, rünist, au u-pfre kätin gl-
gäle, le nägöt az äbd-arrahmän. pire rz. mehyane mäla häne bäne häna 30

arb. ayd-arrahman räbu bisäy, cüya cädere, alkäce häne bang degare.

2) gö sp. eingeklammert. — 3) S. sp. illah. — 4) P. urspr. gom. —
5) Ä stets cü°. — 6) P. urspr. ^ayaki, S. vaqi. — 7) sp. götin. — 8) P.
huh.

— 9) fehlt bei P. — 10) urspr. e mäla hä°. — n) P. sah. — 12) P. auch
bäzke.



jeri hasya13) go au k-ya rbi beve save? go äz-im. gö tu kf? go äz

mehyan-im. go tu lei degare? go me dve harim, r-mn me da gule,

nznim leküdare helni. jerf göt go hra cädire-df, gule u-dv-v rzyi-na,
beza gule. jerf qai debe mehyn-a, nzne ci hawäl-a. yd-arrahmn c

5
cder-di, fändig_behist, gule u-d-v räzäyi-na. di gule, lemle-hw dni
u-raynd, ihaw nahsya güle. hat, biy te, kacik vera. liasfya Miau

fäj
ere sbh, kacik denere, vi liciv-ya, zelmek vra häya, ns nake zelm.

go ke az anlm vir? got ze
läm, go nezänim. gö tü az nm? go nä, :i lemäl

rzi b, me di äz levir-m, yd-arrahmn debeze. go tu küre ke-yi? gö az

10 läve sa;dne nüh-im. gö ml-v nizk-a, mla-m nizk-a? le nizäne äyd

-arrahmn-a e gö bäye-vi küst 14). go mälä-mä nizek-a. go bi:liy dam hrin
jäm hawa, güle. cün, aghn mala sä;dün äga. sä;dün aga go ta auf? go mä

auf. lehw mähar ker. kacik go az möra nästenim. qnali ker ävd-arrahmän,

zaüwuji.

15 penj säs säl dehölö cü ere zauwuj, bü hwadl kiflat gulö. bihist

gulö äyd-arrahmän bv-v küst, gayid, eml b6
där-nakat. goti-ye avd

-arrahmn gö tu cimä gayid? gö ta by-min küst, hü äz nagaiyidim? gö

gaidä-tä hqq-a, lebar hat ävd-arrahmän. gö da-räbä sare bv-min bfna,

nisane-min beda daz bebfnim. c sar-vl) änf, nin-v dä. gulö geri, go

20 yä ayd-arrahmn, lejam-tä nsakenm htt tu sä;dün nkue, äze härim.

hänim zinä-vl kc sä;dün-a, säldüne nüh. ävd-arrahmän go güle nabe,

güle got me häbarik göt u-cü, tu deke bekä, tu nake me nähme. gö qäüja.

räbü bisay, sä|dün äga rzi, sare-vi beri u-l16) deneyne hist, u-säre-vi 17)

n, lebar güle dni. güle räbü, eär zör dä zelmek faqr, gö faqro, gö lebe.

25 go äy sarf bebä ml hane bane jürasi, lemejlse daina; häkä gotin af c-ya?

ba güle sand, näs bekin säre kf-ya, haka ns kerin, ba be aü zelm-e

säre häne bäne beri u-äf sar disa beri, güle hiaf-elne 18). merik cü, sar

helni u-ber. cü mala häne bäne, mejlis garfya, lehol dni, äwil din näs

kerin, gotin go ay ke sänd? gö gulö nd. go äfari zöra. gön19) nh lkdar
so -ya? mejlis. go ävd-arrahmän

e
ständ läve sürbäsi. gon 19) bimbäreg^be ra

mäla sä;dün hasyan säre sa;dün nä hwiv-ya. gtin gö mälä häne bn
skarik cökerin u-hatin, säre sä;dün berin, liaife häne bäne helann, da

näkerin. ]ayd-arrahmän räbü desüne säldün, hükum degarene. tu smera säh

13) ä stets hassiya. — 14) S. sp. kustiya. — 15) S. urspr. sari. — 16) P. sp

läse-vi. — 17) P. urspr. u-sarl. — 18) für °heläne. — 19) urspr. gö.



VITT (22).

go järig_z
e
jära, rahmät led u-bv gohdara, yüsif baiäri hb, wdi

mäl b. yäg_zdäm qjze-vi häbü peck, »zbirci-büne f
e
rqt. yüsif bazän keri,

pecg_b b6hwädi ker, mäzin bü, cetir ze b6
dar-näkat. aglarä le denrin,

dahayirin. kacik lehwa mhar ker. sugule yüsif bäzäri cha? esbeh nän

dehwel), decö dekane älis-veris deke. kacik dstik ejirna ehwra girt, 5

d^st vra disugüle u-par dede dost. yüsiy_bäzäri yag_yr hat, kacig_.be

-mä;da, yüsiy^bäzäri debe väli, äy hawäle-vi cva? har say dehtim abmera

dekania u-isay bemera nakane. go pite, hawäle-tä cfya? kacg_dai näker.

rb lekaceke hist, vö saye jam hay räzan, kacik sand jam d^ste-hwa, gö

bära be ja:ma. dost hat, gö tu ci dey? go hr süke itra eil qurüs, hära 10

sabätek2) ccka, bina zemera. go qärija. d^st cü, sabätek cker, kcik kat

sabäte. go da sabäte hlna, sar mile-hwa daina, me beba süke, le maba
kacik töda häya, sabäte bifra. rb kurk, bt helni, sar mile-hwa

dani, n süke. dalll go ay ca? gö sabäta. go te bifröse? gö are. dalläl

s^bät helni, lecrcye deb u-tne. vazr yak guläme-vi häya, nv-v 15

abd-alqadirya. abd-alqädir lesüke bü, dl dallal sqbät digarne, guläme

vazir go ay abt emra qärija, äze jile-hwa töda dainim. go pc-qais? got

dalläl. gö b
ecil qqrüs. le dallal debe hac bekere pomna u-hac näkere

pösmäna. guläme vazir keri, eil qqrüs dä. her mäle-hwa, le’qde dn, s
röza mä, sabät yaker. ci di? kacikeg^di vakä-vi nina. guläme vazir h bü, 20

rähist kaceke mäc ker, dev dedile-hwa daine. guläme vazir vöra ugli be

malla u-bö mahar, sbeh dece jam vazir, iyärl te mäl, kf deke bisäy, le

näbeze me neg_d. sbh r-deb, darie (de k
e
lid dek, muftä 3) be

hwarä

deb. äme zeqarin 4) ekurk.
yüsiy_bäzäri hat mäl, len-hwa deprs, näbine, ejrna deprs, 25

debin ma nädi. jiz bü begare, nizäne lekdarya. däy ze bärda.

guläme vazir got vazir go isay tu mahyäne-mini-. vazir göt kürö käsik

ta nina, tu nekäre me bebe. gö ble tu vara. vazir käre-hwa ker go be

1) P. dühwe. — 2) Obgleich die Mserr. in sabat das s meist mir schwan
¬

kend andeuten, scheint doch die bisweilen notirte dunklere Färbung des a auf
sein Vorhandensein hinzudeuten. — 3) P. miftäh, urspr. miftäh; S. auch

muftä. — 4) 0. Gl. man sagt äze zeqarim oder zegarim. A
.
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jam guläm. guläm bare vazir hat mal, au ’kaceke y häzir kenn, vazr

hat lemälä guläm rünist, denere kacikik hya, vk-v tu nina. zql vazir

cü. vazir bedle-hwa debe äz vazirim u-n-min wülö qäüj nina, äy ek-
dare paidä ker? 5) vazir dai näker, siv ehwr u-hät mäl. yk röz göt gulame

-hwa go zine-ta qnja, le gällik za6) deke. guläm ssd_b, nm zn cf

bebe, go liin-hwa mäha her, biy z^sebäke baveza hiau ve bumre,

äy vazir debe. bedle-hwa debe gö bäyeze äze cim ehwra binim.

guläm cü mal, fikjri da;äqle-hwa gö hehwad rästa, vähte dalläl frot go
liaci bukere pomna u-haci nakere pomna. b nv av. vazir vi lliau
-via, debe qng kacig_bäyeze az zdiwära bebm. häze guläm z«wazir nina,

sebäke 7 ) zekke yaker, kacig^aySt z e
käke. vazir mä liätta sbah, nalitor

deke n äyöt haüse. bäzirgänik räbü eny br, kacig^dl äyeti liz e
käke,

kacik suwr ker u-br. vhta kacig^bumre, cü ber bara-hwa, b“hwadi

ker, kacik rahäd^bu. bäzirgän gtive gö tu hühe-mini, go qänja. sugule

kacik cia? har-ro 8) kaffik naqis deke, ded bäzirgän debe hra bifrösa. dec

bäzirgän defrose behazär gqrüs dede. harr af kära. bäzirgän batäl ker

tejariye, harro 8) hazär gqrüs tahsil deke ze
däste kcike. tejär tör bü, duhw

u-v-duhw. au ‘kcik b
etane le’qda d

e
räzin, dile bäzirgän hara bü sar

kaceke, dev vra c-beke. yak röz göt kaceke gö äze tä mahr bekim.

kacike gö hra v kafffre befrosa u-vära me mahar bekä. tejär cü kaffi f
erot

u-cüya ha:mäme läse-hwa sust, u-cü jam bärbar säre-hwa kür beke. kacik

liebkya, nari zdämek buhrt bar darf garib, du qäntir vra häya, gö te

häre küdare mreko? gö äze cim f°län bri. gö tü me bhwära nabe

u-häqqe-hwa bostene? gö vära. kacik hät
e
hwär, merik suwär ker u-yällah

cün. merik gö az ta bebim küdare? gö me beba liättä süke u-me bärda.

kacik her süke 9) u-häqqe-hwa stand. cü näy bäzgr lemälek rünist.
bäzirgän hät mal, kasik nädi, pirsi u-näpirsi kasik ngt me di. bäzir

gän räbü, hät bäzära kaceke. aü u-ysybr näse häyin, tit hy
dekerin. hät cü mäla ysvbr, rünistin au u-yüsiy_bazäri. yüsiy_bäzäri

göt tu scira ht, bera? gö br mäpirsa. go cima? yüsiy_bäzäri. gö psare-me
hät psäre tu käsa nahät. gö wllah te häze. gö par az hätim vir, me kaci

kik dl biv lesüke ävöti, mc shwära her, väkä-vi tu näbu. nahw bü.

5) neben faidä ker. — 6) Die Schreibung schwankt bei diesem Worte zwi
¬

schen z und s. — 7) S. urspr. sebäkä. — 8) P. harö. — 9) fehlt bei S.



me bhwad ker, rlid_bu. me go äze l
e
hwä mhar bekim, kck wündä bu,

az 16 degarm. yüsfv^bäzäri gö mahrbo10) Eenä-men-ä. gö berst? go r
wallah. räbün härdü l degarin, kacig^din. krin u-nkerin buwära neht.

cün jam pa härdü u-käcike, gilbe häv dekin. pa göt kacike, sugule-vä

cvya? vazr rünistia dai nake. kacik go affandim, by-min levira, ddy-v 5

bisena, bara be, u-jirane-ma ny-v qsmna1) bra a-i be. pa nd,

bäve kacike ni u-gsmn äni, u-bazirgän u-yüsiv_bäzärl luwdarna limej-

lise. gö affandim bära vazr gulme-hwa bine. vazr guläme-hwa äni, a-i
hat mejlise. go da affandim bv-min beprsa. eby-v pirs. gö kc-me
bu, z°bircl-büne me fr^t. yüsiy^bäzäri gö frot u-me ker. gö ijar e’gsmn 10

beprsa. p e’gsmn pirs. qsmn göt, gö d^stä-me bü, me hist sabäte,

me da dalll, dallal ker. gulame vazr gö me abt ker ze
dälläl, kacik te

b°därkat, az sah büm, vazr-min gö zine-ta qanja, le defröse, eby lhim
kacike u-wazir z®hwära bebe. bya säv, dile-mi 12) ze sär bu sar habäre

vazir. vazir hat liaüsä-min lebär sebäke nahtör deke, kacig_bäve2im shwara 15

bebe, ebk zäb^qe 13) me vaker, me ävet zäböqe. bäzirgän gö dögrha, me
izäb^qe di kacik nahw, me her hehwad ker, säg bü. me go äze lehwä

mähar bekim. kacik ravi, väya na wulya? kcg_go bäle. vazir gö az

mm lehiau hattä subahe, me sarmä hwär u-ttik b
e
däste-min näkat. päsä

göt go hn bam dehassisin sarijät deböze, bv-v efrot u-hwär, au bedr- 20

hin, bära bare. yüsiv^bäzari ker u-vöra gli, a-i b
6
därehin. qsmn

d^ste-vi bü, zä;a ker, a-i hedrhin. gulame vazir sabat keri, kacik te

b
e
därkat, le nä-duhwär, ävöt zekäke, a-i be

därehin. bäzirgän di, ker
huh-hwa, dl-hwa 16 harä ker, a-i bedärenin. vazir evri liattä subhi
sarmä hwär u-tistik bedst-v näkat, äme kacik 16 mahär bekin, nä wulya 25

mejlis? ahle mejlise go bäle affandim häqqa. lüwazfr mähar ker, d htin
mle-hwa. tu mra säg.

IX (24).

go järik z°jära, rahmät led u-bv gohdra, zineg^bi hbu, yak küre-vi
häya, pecka, sugqle halk deke, harr1) bedäh para, au dah parä ded

b
enän, dede küre-hwa duliwg, yak sbh räbü kurjk ehaw, gö yd. gö 30

10) P. mhrbu. — n) P. stets qzman0
. — 12) P. auch min. — 13) zaboq

lei S. meist mit q; lei P. mit k. — 1) P. harö.



cv-min. gö me haüneg^di. gö her be küre-min. go me di br am ebdar-
histin z«bäzär. go hwäde her beke küre-min. mähek dehol cü, pe bäzär

mer. mejlis jiyfa, go ame ke bekin päää? go taire dault hedrhin, debezin

zehyra, u-bärdin dam binerin sar sr k ve daine. taire daulate bedarhs-

5 tin, bardn, sar sare ksig_da-nni, cü sar sr kurike zine bf dani. mejlis
;ajeb dfn, helänin esar-vi, järigdl bardän, disa sar sare-vi däni, liatta sö

jära däni. mejlis ham go qanja, tair mmäsib di sar sr-v däni, kerin
p. hwad arzänf ker sar rwe-VI, slig_ded bü gern, liälke bäzär

para buwära näma. rb päsa, liaznä yaker u-parä lelialk balä ker. aü säl

10 qadndin, säl-e hat hw_b. bäker mejlis 2), päsä, go tambih bekin lebazer

az dan-hwa dehwazm. tambih kerin sar bäzer u-sar mehlla, go päsa

daine-hwa dehwze. hlk gotin am ndin, u-hlk gotin hqqa, bezr daine

-hwa jeyänd. bäzär daia kerin ehwad sar päsa, go y päsä gqri bebe, her
lebr näke. däh rözä nach, päsa gqri bü, dek u-näke sah3) nähe. hakm

15 tn, le denrn, be’ese-vi nekärin.
qazg_edreg_df) hat, mazl bü, lejam päsä mehyn m, z°päsäpirsi,

go ci hawla-tya, ay es dtä kat? gö neznim, zehwade. gö dile-hwa sff
beka sar br. gö nallah dile-min säfia. zine päsä häya yak, hezäya mäle

dinyäe, gallik qanja. dile qäzi kat Tineke. go ya päsa, qäzf. gö lebe, qäzf.

20 go äme särt bekin. gö ba. go tu zine-hwa bd-min, äze darmänek nisäne

-ta bedm. päsä dai nker, metälä 5) dekne. go tu ci debe, päsä? päsä göt

go az säg bim, äze zine-hwa bedm-ta. gö stära vf sy, lebakca bicena 6),

ve därik sy ehedrkav, ve sä seya te c-bebe, ygisv sbh buhwä
u-yg_d nyr buhwä u-d iyäri bühwa, legaini seya tistik mähwa au röz.

25 go qänja. sey dä päsä, päsä sey.cand lebakcä 7). qäzf zine päsä e
ständ, her,

päsä mä be-zin.
qäzf zineke ber bäzärä-hwa, ghn8) mal, lemal päya bün. qäzf sa;ätek

mä’fya, päsä behst qäzf hat, bäker qäzf. qäzf cu saräi, päsä gotiye gö sät

kis dain letä b6darkat, qäzf ker liäpse. gö me mäha haps, zine-min häya,

so äze bedim-ta ze
badäle sät kis. gö qäiija. gö me barda, äze härim bfnim.

qäzf cü neg_bne, gh mäl, be mahar bezinekerä ceker u-neg_br jäm
päsä, gö väya zine-min. päsä le nari, päsä ajbeg_debne, debeze ay zine

2) P. daneben mejlise. — 3) P. immer säg, S. bisweilen. — 4) P. z<>darg
e
di.

— 5) P. metälä. — 6) sp. bicfna. — 7) P. lebaqcä. — 8) S hat das n von
eghan eingeHlammert, bei P. scheint n nachträglich zugesetzt.



qänj zine qäzfa? sah bü päsä, zö stand lehw mähar ker. rz lejm ny
nevfne, galgl dekin, götiy p go tu zine qäzf? go hair. go 16 tu zine
ki? go a:zine flau p-ma. gö cima tu be

qäzi hti? gö sart kerin, märe
-min gur bü, go äze darmäneg_bedim-tätu säg bebe, u-ne-hwa bedä-min.
mr-min gö br be u-äz anm behwr u-b mahr-kern doli 9) geh-min. 5

gö herst? gö are. bkr qäzf, lemejls rnt u-mejls jevänd päsä. go äze

qäzf bkuim. mejlis gö cm? go behssisin, äze habark 6
bim10). gön

ba. go äv qäzf häta jam flau n) päsä, vek lejam-vl mä, hwad 6sik sar
päsa dni, go äze darmneg_bedim-t. gö qänja. gö tu sag bebe zine-hwa
bedä-min. säh nb u-nek änf. sät kfse-min le dain hya — mejlis dehassise io

— me ker liapse, gö me mäka liapse, zine-min häya, az bddim-tä ze
badäle

kisä. me gö br be, me bard, cü neg_bne, bö mahar-kerin e
ghä neke,

pistra zinek änf, dä-min, na wulya, qäzf? gö wuloya affandim. gö bäkin
jalläda br jalläd bekin. jalläda 13) hätin, sare qäzf ständin. päsä neke

lehw mähar naker, ker hweh1)-hwa. 15

päsä mr neke sv-V cebün, sö sev dedäre b6
darkatin. hr-se sy

n, yak sbhi hwär, yak nfvrö hwär u-yäk lyäri hwär, päsä ralit nabü.

gö bv-min qäzf kutä 14), hilä ime ker, zine-me her, nekärim harim lö
begarim. mäya mahek, hakimek ziyahüdfya 16 tefiqi. gö ci ddäse-ta häya?

gö guri. gö käsik nina säg beke? go nä. go hequwat15) hwadö äze säh 20

bekim. gö tu säh bek6 cf behwazä, äze bediin-ta. yahd go räba kacikik
benTsän emr bfna. kacikek benisän änfn. go hörtjkek he ngh käsik
emr bfnin. hörtjkek he nägdiä käsik zöra änfn. gö da-räbin kacike

u-kurk elhy mahar bekin. kacike u-kurik
e
lhäv mähar kerin lemälä päsä.

hakim gt kurik go mähela hwin-e z^kacike nzl be lesar ard, farägek 25

lebär hwin daina, eby hwn, ma kacg_d-t bö para, gö br be. cü
hortig^zauwiji, »hwin bar häv ker, änf, dä yahüdi. yahüdi gö ta änf? go

are. yahüdi z6 stand, yahüdi hwfn her, cü jam päsa, läse päsä dühen 16) ker
behwfn, epr sr-v htta belng-v. päsa säg bü, crmek nü zöra c6bu.
räbü du qänter bär ker z6r u-dä yahüdi, go ehwr boba bahi17). yahüdi so

cü mäla-hwa. dv kacike hät jam päsa, dä;u ker, gö qjze-min hara kerin.
päsä got go yäde, me qjze-ta mähar ker liyggund, äze qalan bedim.

9) P. do. — 10) S. iirspr. habärig. — u) S. urspr. jamb
e
flän. —12) Beide

Mscrr. urspr. jalläd. — 1S) P. huhe. — 14) S. qutä. — 15) urspr. °tä. —
19) P. duhun. — 17) P. bagsis.



22 IX.

dfie q[z go qänja. diw kacike räzf ker, u-kacike u-kurk ta’jne-va ejam

pa be
där-dekayg.

päsä kr-hw ker häre lin-hwa begr, qäzf u-muft hehwra her.

cn pirsfn lebra qäzf, «ghan bra qäzf, cn sarr, lesarr py bün

5 lejäm p, tozzt u-krm zuwära girt. iw pirs, gö hn zicira hätin? go

d;w-m leqz hya, qäzfk ta häbu, ta nd därek, hqküm deker, ma;zül

bü, vek lijä:ma ma. päsä göt az behfstim §ugql cäväya, me qäzf kt. gotin

gö le zinek kn? gö lejä:mena ebadl sät kis, sät kse-me bnin u-zine-hwa

bebin. götin bäka Tineke, bärä bö vir. bäker nek, hat mejlse, gotin tu

10 ngh zineke? go hair, bärä zineg_bebeze. ing_got gö ero-e az hatim,

päsä brä’e-mena, 16 qäzf goh-min järik. mr-v go kasik yä qäzf levr
nna? götin go käcik vf häya u-kurk. go kr-v bedn-min ze

badäle geh i

zine-min. küre qäzf dne. räbu, sät kis dä päsä, u-zine-hwa änf.

hätin bön mäl, rg wnd kerin, ;ävdek luw tefiqi, varfsek vra häya,

15 päsä u-qäzf u-muftf däste-vä grda. hrs ävöt cäle u-nig_br u-kurk.
vd deböze bedile-hwa kurk küre inekya. zänf-bü na küre zinekeya vea- äyetäya cäle. ink u-kurk änf, ber, leskäfta18)-hwa däni. ;äyd agha

zineke. hedr-dekay, darf degrg. päsä u-qäzf u-muftf häv-dü yakerin.
bäzirgänek sar dv cäle buhrt, sknn y yahwin, varfs u-döl näzil

20 kerin. äy ze
cäle dol gfrtin, dekin u-näkin, zizör nekärin boksenin. bäzirgän

payä bü, lecäle narf, df zdäm lecäle hna. go hün cf titn? gön am zelmin.

bäzirgän u-guläme-hwä hrse zelma bedrhist, gö cma hl_lecl19)-na?

zuwä pirsf. gotin go häl u-hawäle-ma äya. bäzirgän c, härse mn, häspe

-va gür kut. go am cäva cg-bekin? am payä nekärin bemasin, &hayra

25 debin. päsa go am härin mäl? am lezineke begarin? qäzf go äme hrin
mäl, tersfa. muftf go am näcin, äme izineke begarin. cün lezineke degarin,
kfteg_dn, dv kft gertfa. yakerin, mäle dinyäe töda häya, zinig_dfu

u-kürek rünisti. zinig_behämel bü ze;äyd. se häspe ;ayd yä base häna, härse

b
e
darhistin, har yäk liyäk suwär bün 20) u-zinek u-kürek änfn,

e
ghän mäl.

30 hwadg kurik dä zineke ze;äyd, bv-hwa näs näke, z»päsära deb, bäyö

-mina. a:lemndin, mäzin bü, nwre käsik lebr-v dai beke. avd ht
ekaft, käsik nädi, din bu, lezenig^degäre. aghä br, ses z«bäzär kt,
ma;lüme päsä kerin, gon ;äydek ledargähe häya, hlg_duku. päsä bäker

18) sp. bes°. — 19) neben hun lec°. — 20) 8. bu.



küre-vi, gö hr ydik lebar darf hayä, häd^bäzär hart beke, hr buküza.
rähist süre-hwa u-cüya ;ävd. by-V di, ns ker kur-viva, daste-vi SQsd_bün

lesar sür. kürik nizne bäy-vva, bave-hwa kt, hat mal. göt päsä yabo

me ;ävd kt. go e qänja kr-min. pat ebv-hwa ständ, aü hqküm
degarne u-kr qäzi lejam-väya gulam. tu mr sah.

5

X (29).

järik ejra, rahmt led u-bv gohdra, gündek häbü mäzin, sultnek
thab, yak khn legünd häya, ekahnl)ay va-duhwin. gairi kahnie
v-va nina. märek mäzin hat, kat dav kahnie, av girt, nhl äv ben.

liälqe günd merin zetihna, gotin sultän, ave kahnie nämä te. sultn räbu,
hat sar kahnie, narin, din märek mazjn ledv kahnie. Sultan gö bkuin, io
mar daye-vi c6bü, zmn-V garia, gö yä sultän hwad me nkue, tq
nekare me buküze. gö cima? gö wulö. gö myrd-ta ciä? gö hä:röza ine
kacikek bedä-min, az bühwim, äze äv bardim. kerin u-näkerin, olj 26

nabü. roza ine hät, kacikeg däne, kack hwr, äv barda. bardä Hatta
iyri, iyr äv girt ds liattä ro ine. här in kacikek dedine u-äv bär-dede. 15

bü döre kacö sultän, kac6 sultän ha:melndin ezv u-ezr, aü betn c
dav kähnie. ;afrit lekace sultän degäre, hät dv kahnie, käce sultän di,
rähist käce sultän. mär di ;afrit raht käceke, mär ebedarkt, hät afrt,
sultän u-bäz6r defärrejin, ;afrit u-mär sär dekin. afrt sür kesänd u-mär
dv-hwa vker, rähist lg ;afrit, dedv-hwa däni. ;afrit rek lenv-vi 20
hist, ker du pärca, kacik säg ezke mär b

e
darkätin. hlk bar sah bün,

hatin, ;afrit berin mälä sultän, linge-hwa darmän ker. sultän gotie, gö yä
;afrit, mäle dinyäe bqhwaza, äze bedim-ta, cm ta käce-me haiäs ker. gö
hair yä sultän, az nä mahtäje mäle dinyäe-ma. gö 16 tu ci deve? gö iro
däh säla äz lekäce-ta degärim. gö väya kacik hwr bebä. ;afrit kacik äni, 25
bine ml.

sultäne märä behist, afrt braye-vi küst, märek nhit, b’hwarä äni,
hät pesia ;afrit. mär ledör ;afrit jevian, ded emr kust, vädan mer, kacik
ze ständin. sultäne märä kacg_ber, ker hwehe2)-hwa. gö brv-min tu
liabändi, izboye-tä hät, kat kähnie. roz-e tu ht ’,afrit hat, brv-me küst, 30

1) P. stets kahnye. — 2) P. buhe.



24 XI.

ma afrt küst u-m tu äni, nähe tä lehwa mahr bekim. rnt leml
sultn.

calang ;afdäl lekalähäjömänie bü, zineg_vi häbü, gallik qänj b, märek

zine-vi yadä. hat lesultn mära depirs, darmn ze behwaze. hat, leml
5 sultän pya bü. ci di? kacikek ze

sikle insna hya lemalä sultn mara, cetir

ze nina, habänd. sultane mära gö tu ci dev calang afdl? gö yag_emra

n-min yadä, az hätim jäm-ta darmn dehwazim. gö mer nämer? gö mer.

gö vk mer az hwadm äze rakim? vy3) *af kacike traf) badäle

zine-ta. gö br be. kacik her, lekalähe däni, kgf dekin.

10 yak say zelmek z«gunde kacike luwdar mehyan bu, kacik ns ker.

dai näker, hat mal, cü göt sultän, gö yä sultän. gö ca? gö kc-ta lkda-

rgya? gö ;afrid_ber. gö hair, nä lejam tafrda. gö lg lekdarya? gö vT

lejam calang tafdla. gö berast? gö me di. sultän räbü ;askärik ceker u-c
kalh jömänie, lekalähe payä bün, käca-hwa z°caläng ;afdäl diwäst. gö az

15 nädim, gö k dä-tä? gö sultn mära. r kerin lekälahe. calang ;afdäl däli

mer küst. ;askär gällig^bü, le körn bün küstin. kacik ann, däh röza lemal

mä, kacik mer. tu smera säg.

XI (26).

gö järigj^järä, rahmt led u-bv gohdära, pk häbü, s küre-vi

hana, härse kmil bün. mejls u-hl bar gohtin päsä harse kr-hwa

20
bezauwijöna 1). päsä göt az näzauwijgnim, hacf beliabnin br shwara

bustnin. sg tir u-kayän z«warä cgker, gö tfre-hwa bavezin, lkdar beka-

yin äme kacig^bqstgnin. lwuk2) mäzin tfre-hwa avt hausa qazi, kc
qäzf le mähar kerin. lwk nv aygt liaüsä muft, kc muft le mähar

kerin. mä yä peck, a- äygt. tr-V wqnda bü, le garn u-nägarin.

25
nadln. bv-v lhstiv, gö ta tr-hw wnd ker. cü kürik letr degare,

cu qäsrig •
df, tr-v lehia qasrgya. rähist tir, maimneg_vra hat, le-

maimn nr, mgya. kürik got go blk qismäte-me äya. hat mäl, maimn

vgra hat. hat mejls, maimn vgra dn, lg knan. by-V ze gaiyedi, go

cü maimünek shwara äni. go esre-min ebedrkavin härse. °be
darkätin, har

3) P. vaya. —4) S. äf kacik istära. — 1) sp. auch °wijna. — 2) S. immd

lävik°.
O
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yak malek ehwra v ker. kürike pecük qasrigegund u-därva ehwr
äva ker, au u-maimn rnt3). dec kurk, gost dekere, leml dätene, td

biv, sfve-hwa häzr debine. yak ros kurk
e
b

e
darkat, darf girt, maimun

lehindirüya, läwuk cd ku:lk, lesär maimn defäraje, maimür_räbu, cärme

-hwa shwa zeker, ebe
darkat gürj. kurk le defäraje, kurk sah bü, hat hin- 5

dirü kurk, ker maimn bdl-hwa lehwa beke. gö badle-hwa lehwa mk.
badle-hwa lehwa näker. cd kacik mc ker, härdü rünistin kef kerin. ivari

go äze hrim mejlise bv-min. maimn go hara. küre pa cü, lemejlise

rünist. päsa dile-vi kur pecük nahwa, hrdu küre dfter hatin mejlise.

päsa göt go kr-min, äze z«wära bebim. gotin beza. go Häci karasig_>merä 10

bfne meqäs le nakat u-bedarze n-derti4). hrdu küre mäzin zine-va häya,

gotin sar caya. päsä deve sare kürike pecük bebire, debe cimä nek mai-

mn z«hwära ni, mala vä sarte ;äse tve5). gotin br be. rbn harse,

hatin har yak mäle-hwa. küre pecük got maimün, go bäve-min y sart
hwast. maimün göt läve päsa hr jih treke, ba topl maimün, ve b

0
dar- 15

kave. beza sah maimün got äz karse metorb-hawa dehwazim, ve bedin-ta,
bfna u-vra. kurk cd hau qasre jih tfrek, gö ya topl maimün. bedr-
kat, gö cfä? gö sah maimün debeze äz karäse metorbe-hawä dehwazim. gö

sar cäya. gwzeg_de vk gwize hindva.
e
gwfz auf küre paa u-ht mal.

«gwfz da sah maimün. sah maimün
e
gwfz vaker, karasik ze

gwfz bedarhist, 20

meqäs le nakat u-b
e
darzf nadrütin. gö stära, beba by-hwa. küre pecük cd

mejlise, brv-v hatin, har yak karasek äufn 6), dn pa. päsa lekarase-va
nr, go hair äy • drtna. göt kur pecük go yä-hwa bfna. kur pecük
y-hwa däe, le nari ;ajebeg_debfne, go av rt-min ber sr. aü röz dile-vi
kr-v hw bü. kurk hat jam maimün, sabrä-vi lemejlise nae. 25

kure päsa ya mäzin bv-hwa berä 7) ha:mme, kürike naye a- bve
-hwa berä 7) ha:mame. kure pecük got eh maimün go härdü bire8)-min e

mäzin bäve-min lazemandin berin ha:mäme, maya dore-ma. sah maimün go
qanja, honglse-hwa ferekand, go az dehwazim ha:mm bäve-min tyl
u-qahw ben vedare. ci dl ? hatin vedare. gö hara bv-hwa bfna, säh mai- so

mün debeze. küre pasa cü pist bav-hwa. gö yäbo, go ca? go vr ha:mame
-min. go ha:mm-ta dküdareya? go ta ci zeya? tu vara. päsa u-mejlis räbün

3) P. rünistin. — 4) P. duruti. — 5) über maula steht bei S. zuwülo. 0. Uebers.:
min hek haart el;äsi yehällaq quddämin.— 6)v. 1. auf.— ^P. beräw^bera.
— 8) P. hre.

2*



26 xi.

vra, cün qasr kurik, c din? ha:mmeg_dn u-qahw te hya, elliam jeh
vk-V nfna. päsä leha:mm denere, ;ajeb debne, gö äv ha:mm ekuda- |

reya? depirs skurg-hwa. kr-V go liwade dä-min. päsä cd mäl.

küre-vi yä mäzin go fsay vr ja:mä t u-mejls, äze azmt cökim. gö !

5 qänja. u-bäker qfze gnd liämu, gö vrin lejä:ma beräqisin. cün liamü jam
küre päsä. säh maimün got möre-hwa tu hr br-min, äze böm ehwra.
kur päsa ya peck hat rnt, mejls 16 knan. gö ta cimä maimün behwr

;

nn, hä:bek zemarä beräqise? dai näker küre päsä. järig^di n-v u-ded9)

hatin väkä kayka liebg_dann, bün kacik. diläne kck deräqise, harse

io ktin diläne, päsä u-mejls luw defäraje, ;ajeb debne, debeze y kcik
garfb sküdare hätin? debezin äm nezanin. kur päsä ya peck zan e qanj

sah maimüna, zinö-viya, u-hardu edi näs hake, dai näker. y • hwarin, sah

maimün u-hardu kacik bun kayök u-eny gövnd ferin. päsä depirs sar
harse kacik, debezin mä nadi, wundä bün. cd mejlis bälä bü, hr yak, u-hat

i

15 mäle-hwa. päsä häd_göt zine-hwa, go yä n-min, az ci bebim as cüm

ay jam kure-hwa, me di s6 kvk hatin, harse bün kacik u-katin diläne,

vk-v hö me nadi, egövnde harse bün kayk u-wqndä bün, laqlö-me

ma lejm-va. kure päsä 6 pecük hat mal, sah maimün di, ze
säh maimün pirsi,

gö au härdu b°tara bün, kf bün? go huh-me bün. dai näker, k6fä-vi hat.

20 sah maimün got kurik, go hr, bäye-hwä bn jäm-ma, aü u-mejlise-vi,
äme ;azimat zuwärä bekin. kur päsa cd göt bave-hwa, gö vra tü ’mejlis

vara 10) jam-mä. päsa göt äme bn dam benerin maimün ci emr ve c6ke.

päsä u-mejlis hatin qasre kurik. säh maimün crm maimüna ker, grj
bedarkat. hongqlise-hwa ferekänd, go ya hqngqlis me hwärin dey6 zdiamü

25 tä’.mä u-mansäfa ham z6r bin u-kafci lam zy bin. ci di? väkä got c6bu,

lebär mejlise däni säh maimün. päsa säh maimün di gürj, nezäne zine kur
(

-viya, gö hwad bekö äv zinä-me bö. päsä wlo got, säh maimün tavda

u-sufrä wnd bu. päsä u-mejlise man väkä läl. ze
küre-hwa pirsi go käni

au nek u-sufrä? gö nezänim. go ta ci göt bedile-hwä, yäbö? go me got

so liwade beke äv zinä-me be. go yäbo ta qähj nägöt. gö cimä kr-min? gö

yäbö zinä-me bu, sah maimün bu. päsä lesäre-hwa hist, gö vai lemin u-legu-

nhl)-min. päsä geri. räbü aü ’mejlis hat mäl. hat z®^ine-hwa qisät ker,

gö aüw-e me di la;azimäte küre-min zine küre-min yä pecg_b, säh mai

mün bü.

9) Ä urspr. u-dedu-di. — 10) fehlt bei S. — 11) 8. u-gun°.



küre-vl degr laqasr au betäne. rb yak sbh, valt ham gara,
sah maimn nadi. säyek lec mä rzi, dibbek hat mrig_d rzi, ehaw
räker belnge-hwa, mrk rbu, go levr tu ci deke? gö me re wund ker. go
tu me nästene? dib debeze. gö n-me häya. gö tu darawä deke. merik b

0ZQr
kend, ber qasre-hwa. mrik leqasrö rnt vk ll. di bermik lehaüse 5

qasrü häya tezi ya. dib mrk her qd jäm-hwa, go vr ebmr bisqgula.
merik merine-hwa dehwze. dib go vr, le z rabim tä buhwim. mrk
c jäm dib, deke u-näke, kfre-vi rä-nabe, dile-vi nähwaze. dib debe zü
beha hindr, go yä dib wllah rä-näbe, az cf bekim? dib auwti, go cm
rä-näbe? go äz namörim. dib räbü, go äze hrim darmna tra bfnim, gö io
tu bühwe, kr-ta rabe. gö qänja. dib °b

o
darkat, darfe qasre läse ker, muf-

täh 12) «ständ u-cü, go mrik näraye. yak ro leberme defa:raje, h maimun
u-hardu huhl3)-V hatin, bekayin berme, läse-hwa bisqn, dänfn ledäye börme
harse, kätin näy äye, «bdarkatin. hardu huh14) h maimn bünä kayk,
debezin eh maimn beb kayk, zu dam beferin. h maimn got, säre-me 15te, nekärim beferim, härin u-em begärin. ehw dekin näkin z»säh mai-
mün, go hair az nvim. hardu cün u-h maimn histin. säh maimn bäker
kurik. kurik «be

darkat, gö tu le
vfr ci dek? gö ah säh maimn, az olt

degrim. go vr dam härin. säh maimün bü kavk, u-merik sar piste-hwa
däni u-fer. cün leqsr kurig^dänfn.

20
dib hat qasor vaker, merik ndi, dn bü, darf gert u-b6darkat lemrg_de-

gare, laqv r bu, go ta ygzlm nädi? go na’ä. go wällah ta hwr.
sünd

0
hwr, go tolme-min ze nna. dibb u-ser r kerin, ser külmek ledä

dib, härdu cv-v b»darhist u-ser rayf. dib kor levald_deggr.
kurö päsä got säh maimün go jile maimüna lehwa mäka. gö bara bä. 25

§äh maimün go hra, bv-hwa u-de-hwa bn jä:ma, äze lazimat cekim.
kurik cü bäker bv-hwa u-dfe-hwa. gotin tu kängi hti? go doh15). gtin
ta zine-hwa änf? got are. päsä u-dfe-hwa ber, leh maimün denerin, ;ajeb
debnin liongi qänja, dile-va hwärine nabe, lä defä:rajin. räbü päsä, küre
-hwa u-h maimün ber mälä-hwa, bar säh maimün debnin u-l defärajin. 30
hwade dü kur da sah maimün. päsä ehtiyr bü, säh maimün lebek bähfy
skenänd, dile bahy da päsä, go bühwa. ehwr, yagarfa* hort, horte 16) cärdah
sali, tu smera sah.

12) Ä muftä. — 13) ä hwohe. — 14) Ä hardu ahwehe. — 15) P. do. —
16) S. hörde.



XII (27).

gö järik zejara, rahmat led u-bäve gohdra, piräkeg^bi häbü, yak

küre-vi hya. sqgüle kürik cfä? dece qaflik zk bepiste-hwa tn, za|ä

deke bennek. aü nän ny duhw u-ny ded d-hwa. dv-v ugl ze

naw. yak rös kurik cü zinga, pistik äni, car zärö di, märeg_dedäste-va

5 häya, devn mär bükuzin. gö mkuin, z pit bedm haw, u-mär bedin

-min. zärö gotin qänja, dn. pit ständin. mär ani mäl, dv-v gö av ci

mära? gö me keri, me pit da u-me ständ. dv-v dai näker. kuwärek te
j

all ker u-mär ny bardä. reg_d ds cü ezihga, pistik äni, di cär zärö
;

färliek kittek1) buwära häya, deyn bükuzin. gö mäkuzin, pit z^warä u-bedin

io -min. gotin qänja, dn. äni mäl, dfrä-vi gö av cia? gö kittika. gö äcirayä?

gö br miskä bugre. dv-v dai näker. reg_d cu ezihgä dsa, cü pistik

äni, zärö di, farhek kck buwr dl ledehine bekvra, gö mäkuzin, pit
zuwärä u-bdin-min. gotin qänja, däne. äni mäl, d-V gö äv icrya, läve

-min? gö lzm ze
mära, ve mzn beb, nähele dizä2) ben häniä-ma väkin.

15 dv-V dai näker. mär u-kittik u-sä behwd ker.
sultäne mära behist märek gerti häya, n kustia. räbü sultn mära

lemär pirsi, hät jam kurik, gö märek lejäm-ta häya, nie dev tü bede-min.

gö az nädim. gö cm tu näde? gö ine keri u-m bhwadi ker. gö äze hiznk
bedim-ta. go 3) qänja. gö vr hazn nin-ta bedim. kurik cü vera, hizn

20 nin-v da, sar hzn väker kurik. liaznä bedrhist. äni mäl, mar dä sul-
tän. sultän cü, mär ber. dibb hät sar liaznä, ndi, cü jam sultäne mr, go

käni hazn? go me dä yak kurik, me mär ze ständ. gö cm ta däe? gö

wul. gö kurik leküdareya? gö leflän gundia. dibb hät jäm kurik, gö ta

cima liaznä ständ? gö sultän dä-min. gö yä-min u-yä-vi beny bu. gö

25 nizänim, aü dä-min. gö vr jam-mn, yäg di häya zera, var bebä. kurik

qänali ker. kurik go br be. kurik u-kittek u-sä cün b
e
dib. dib got kurik

br sä vagäre, dibbä sä bebinin, ve bükuzin, br yägare, «bmära nye.
kurik göt kucik go vägara. kck vagaria. cün mäla dib, mälä dib lebin(

ardra, qäser u-bistänin, kefä kurik hät, gallik ehwa jih dib. go käni

so hzn, dib? däste-hwa sar qüzze-hwa däni, go av hoznäya. kurik säs bü,

1) P. stets kitek. — 2) urspr. diz. — 3) P. goh.



ledib denarg. dibb
6 gö räba, hzn väka. kurfg^dai näke. rht därik u-le-

kurk hist, go raba hzn väka. kurik etrs-hwa räbü, kittk olv defäraje.

kurjk räbü go pci vakim? db daste-hwa sar kfre mrk dänf, go bev väka.
kurik gö br be, eters. dib raza, linge-hwa väker väka ’adät, go levir
daina. kurik kire-hwa dni, bedib ceker. sqgüle-hwa qadänd4) u-rb. 5

dibb e got gö ta di? äy na ceter ehaznya? kurik nawere bebeze na’ä, gö

bäle. zinjr avt stue mörik u-darf )äse deke u-dec necre. bey t, zinjfr
oste mörik ze-deke u-au ‘mrk ra-dezin, äva käre-va.

yak ro merik got kittk, gö hr käsik bebna, bie be ze
lämek yasr

lejam dib häya, vr barda. kittk räbü c, c jam ser, gö käsik nekäre io
bärde gairi ser. cü jam ser, alml sör rnt. sSr zmecfre hat, gö tu ci
dehwaz kittik? däste ser mc ker, gö bwadfe-min lejam dib yasra, nie
d

eve tu bärde. gö bi:liy, nine-m bedä. kittik hat u-r n, cun mla dib,
zelm dn, zinjfr est-VI bedrn, merik änf u-htin ml ser. r göt
merik lejm-min bemna, liizmäte-min bekä, hwarn-hwa bhwa, äze mähe 15

-ta bedim. go qänja, lejam ser rnt. dibb
e

hat mäl, lemerik degare, nd.
cü jam §gr, er bepirse, tu lenecr bü, ta zelmek nädi? cü ml sör,
zelm lemälä ser di. dib rähist zolm gö bfne. ser din bu, gö cm tü debö?

gö mere-menä. ser räbü, külmek ledib hist, säre dib balä ker, ävetin darva.
kurik däh sl lejam ser m, hizmd_dek. kace ser häya, gallik qänja, 20

gävä carme serä zöke na, gavä cärme söra 1hw ke, väka zine seraya. yak
ros kc sör betn lerqdya, merik cü taste zerä ber, merik bar-näda, go
illä 5) te bemr ceke. merik gö näwerim. gö vära. kacik kämil bü, merik
vera ceker. egh wähle säle, kacik b

e
hämel bu, merik pe zane. be;äqle-hwa

fikr, gö käsik lemal nna, ser bäve-via u-äz garfbim u-kacik behämel bü, 25
ser beb

e
hfse, ve me beke u-kacike bugurene. äy habär got käcike. kacike

gö am cäva c-bekin? merik göt 6) tu zäne. kacik göt de-hwa, äze fro härim
ziyrte, äze gulam u-kittik bebim behwra. dfyä-vi go hära. cün 6 ziyäräte,
ze

ziyärate ravfn. car sav leciä man liatt gehn mal. dfye kurik säh bu.
kurik got käcike gö cärme r hw bya le hwaläte-mä ’,aiba. carme 30
serä ävet, kacikik

e
be

därkat vk gül, 16 def:rejin. küre p behist, hat
lekacike maizäker, bedile-hwa kacik liabänd. möre käcike küst u-äni ehwra.
ser lekc-hwa degäre, zzn merik rayand. hat günde käcike, lekack pirs.

4) P. kadänt. — 5) S. illah. — 6) P. go.



go leküdaröya? hlk gotin lemalä pya. vake gotin lemla päsäya vagara
mal, rähist ;ärd, mäc ker, go Hiämdilläh 7 ) u-ker, kace-min leml päsäya,

na imala faqraya. *kurk ebar käcike cü 8). hät göt n-hwa, zine-vl sah

bu. sälik lejam kurk m, kurik järik lehistie. kck gaiyidi u-c geh bäve

-hwa. jar näwere küre päsa hare bine. tu mra säg.

XIII (30).

gö järik ejra, rahmst led u-by gohdra, yak osmn bag 1) hb,
zdiarpäte bü. dü guläme-vi häbün, hrdu guläme-vi her bün, hosain u-hä-

san. nek liabänd osmn bag, ker u-nker, ndne. bäker bäve neke, gö

tu cm käce-hwa näde-min? gö az nädim. bäve kaceke mrik qänj bü,

osmn bag bäker hrd gulm-hwa, gö bedin bar ra. dän bar süra,
küstin. cü kck kend bezr, anf lehwä mähar ker. beliist kacik lejam

tar smer häya, faidä näbe. depirse u-npirs, nizäne tar smer leküda-

reya, mä hasrät dedile-vl. dünge härdu guläma b
e
därkat, hortin, käsik

näwere buwara sär bek. qsmn bag bä-deke luwaläte-hwa, kf zelämek qähj

häya, br be buguläme-min2) sär bek, äz luwä befärrajim, särre-vä cä-

väya? bisür u-bumortäl, liaci te dekuzin. qsmn bag göt härdu b°rä däka-

vin häv. härdu daktin häv, esbeh hatt ivärl, tistik behy näkerin, se

rözä bardä hav, zarär behy näkerin. dv z®wä bärdä, gö härdu guläme

-min nstlna, nhlim sär bekin. härdü wakile mäle-vf-na, haynt hstin
mäle-vi, par-V dizn. qsmn bag nahw kat, härdü bedarktin, qäsrik

ze
hwärä ayä kerin. gsmn bag dai näker, gö liättä räbim. säg bü, bäker

härdu, värin vir. hätin jam-vf, got va cima wulo ker? gotin cävä? gö va
mäle-min dizi, u-hün z«jam-min be

darkätin. gotin hair ma mäle-ta nädizi,
qtme-ma nähat, am b°darkätin. härdü hist haps, zinjir ävet estue härdü.

yak sav härdü räbün, zinjir z»stüe hav väkerin. qsmn bag le’qd räzäya3),

darfye häbes väkerin, cün qsmn bag, süre-vi lejam-vi bü, bir-vi küstin.

zinek havär ker, zineg_zi küstin, hätin qsr-hwa. subah bü, hlk cün jam

qsmän ägä, din kusti. cün haps, härdü guläm nadln, z«havrä gotin, gotin

7) P. gö lhmdillah. — 8) erst nachträglich von dem Erzähler, und zwar
an dieser Stelle, zugefügt. Vgl. jedoch die Uebersetzung. — 1) 8. hat stets osmän
[oder osmän) bag; P. stets qzmn bek. — 3) 8. mi(n). — 3) P. rziva.
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xin. 31

i guläm4) gsmn bag u-nek küstin. cn sar-vä, gö va gsmn bag kt?
,

| inkr nkerin, gotin are. gotin cima? gö kefe-mä hwast. walt ham alv
i bü yk, krin u-nkerin, buwä nekrin, dy uw bardn. hrdd süre-hwa
5 hel-tenin u-decin peshe kervana, hlg_dukuin u-ml-v tnin. kasik n-

were buwr dai beke. sqgüle-vä ca? du t-va hya, decn necre, zelm 5
bebinin dekuzin, liacf berave ve halz_bebe.

yak ro härdu t sakinln sar skerä 5), dekin u-nakin, ta nlabtin.
gotin el hawäle t-? ehyr gotin, äme.skere helnin, am benerin ci
lebn isköre häya. süre-hwa u-mortale-hwa zekerin, ledarähä dänin, kr
helann. küllik lebn iskere bedrkat. vagarfan hatin, bevir u-ber shwarä io

5
berin, yg_dekl u-editer tve beber. liattä nyro halas nbn6). pistnr äh halas kerin, dave skäfteg^din, kavrek mazin dedave skäfte 7) häya.
liattä ivr läbokin, kayr ebedrhistin. find buwara nfna, bü av, nkrin
härin skafte. rhstin süre-hwa u-mortäla, demlle-Iwa dälaqändin, lebärdar skafte rünistin. subh cebü, ;ävd okaft be

darkät, härdu zolm df, 15
vagara, cü süre-hwa bfne, süre-hwa ni,

ebedarkät. här yak le’alk mn
lebar darfye skäfte. yd »bedarkät, härdü sür avtin st-v, kktin deda-

] | '• '• ” 7 • G 2 0rv skafte, dekin u-nkin härdu nekärin buksenin z»darfye skafte. bebevir
linge-vi berin, äyetin. cün hindr, se jauhara din leskafte. dile härdu

: hw bü, cün hindr. skafteg^di haya dezike skafte. darf vakrin, ci din? 20
5

kackeg_dn, tu dinya ham begäre, väkä-vl nina. härdu le mern, au göt
, emra, edi göt omra. kacig_got go äz b»hawärä näyim liattä hün hy-du
.

nkuin. liacf edi kt a:zeräma. härdu berna, däste-va alhy näce, lehäv

r
denrin. kacike gö hün cm denerin? yä pecük sür kesänd, lebrv-hwa

, hist, brv-hwa brindär ker. brv brindär gö br tä liilä ime ker, äz leka- 25
' cike denerim, ta sür »Ime hist, kacike gö lillä Ita ker? gö are. gö qänja,

z darmn ebedrhim, äze brn-ta säg bekim u-ptr sär bekin. gö qänja.
darmn eb»darhist, lebrn-V däni, säg ker. härdü rbn häv, kacike bäker
kürike pecük, bugh-v göt gö vähte tu sär beke lemin manra, ve ta

1
bükuze. gö qänja. lebar häv katin, bräye mazin säz_bü, cve-hwa barda sar 30

1

kacike. b»rä därb le änf, rek ledäye, sare-vi beri. kacik gö vr, singe
-min stära prz be. gö cimä? kurk, ze pirsf. gö hün hätin dedu, au debeze
emr, tu debeze emr, deve hün z»piste-min küt 8) bekin, me bekin du

r ________
1 4) sp. guläma. — 5) P. sp. sker. — 6) P. näbü. — 7) P. stets skavde. —8) P. qut.
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prc, parcak etr u-yg®)_ra. kurg_go na. gö le cava? m gö r bekin,

lazim yk ve buku yk, a:r deminim. rünistin, kf kerin baiaräqe

u-biarbe. kurk hau sabr-V hat, däste-hwa der ker singe kaceke, kacik

gö nä. gö cm? gö b6 mahar gunha. gö gunäli nina. gö hya. go gunh

5
lestl0)-min. kacik sösd bu. bäz da singä-vi, be

kacikerä ceker. gö raba

dam hrin. räbün hrdu, payä hätin, hsp nna. ze
kacike pirsi, gö bave-ta

kfä? gö bv-min tar smer, ägäye tairya. kurig„dedile-hwa göt gö hk
häyä u-nna, v qsmn bagle degot. gö tu sküdare hati, ;ayd tu grt?
gö järik äz u-sisdi ze

tairä am fern, dy lebar-m dann, me nizäni-bu

io däv häya, me lebek merjn di, me rähistiye b
8
däve-hwa, az katim day,

havale-min fern, az mam. ;ävd ht, az gertim, äz berim iskafte, äva ciröke

-min.
ber. leqäsre-hwa däni, hwadö kurigdave, nämä cr röza, mer. yak ro

kacike cü säre qasr, valt-V hd_br-v, ger. mere-vi di kcg_diger,

15 habäre pis r göt, kacig_dai näker. v av rz lejam merik, merjk

sbhe c nicire, kacike cü säre qäsre, badl tairä lehw ker u-feri. c
valäte-hwa, cü mala bv-v. dv-v u-by-v u-braye-vi sah bün kacik

hat. mörik hät mal, zine-hwa nd, lesäre-hwa hist, da geri. rb, äüre

-hwa heläni, bedinye kät. cü, sultn mära di, ze pirsi, gö mälä tar
20 simer lekdarya? gö nizänim. leciä degar vak din. tareg_d, gö tairö'

gö leb6, gö mala tar simer leküdareya? gö ledästa lialne, van luwdar
nina. gö nisäne-me bedä. tair gö nekärim bem. gö tu ci behwaze äze bedm

-ta wubmr11) vära. tair göt te lbik gäris bede-min, äze bem. gö beqrar

äze du ;alb bedim-ta. cün hrdu, merik bäteli 13), tair gtive gö vära sar

25 piste-me snwar ba. merik oswr bü. tair belnd bü, ogh bar qzmän 13), tair,

gotiye, gö le’,ardö benra, ard leci-qäis tu debne? merik nari, ;ärd leqa.se

bis para di. gö hwa bugra tu nkay. gö qzmän 13) tu ci-qäis debine? gö.

iqase carliik. gö cave-hwa bgra. tair ziviri väkä äs, ledästa lialane däni

gö va dastä halne. gö yä tair ekdar- ta am änin vdar? gö mäpirsa.

30 taire simer tair liamü jevan lejm, dev6 ze
küre-hwa bughze. cün

hrdu jam taire simer, daste tair mäc ker. gö murade-ta cia? gö tu sag be.

äz mehaynim. cave-hwa lezine-hwa degarne, näs nake, bdl tairä lya.

zinik merik nz deke, göt diya-hwa äv m6re-menä, äz zejävd«ständim u-bra«0.0 '—•7 0 C 9129 7 9 O

9) P. bloss yak. — 10) P. auch bestqe. •— n) P. uibm°. — 12) P. batöli.
13) S. özmän; urspr. stand ’,ösmän; P. hat ebenfalls Andeutungen eines ;.



-hwa kt. tar simer büke-hwa gohst, leküre-hwa mhar ker. c) da-
wät bl bü 15). taire simer z«mehyän pirs, gö tu scirä hti valt tairä? gö
letistig^degärim. zine taire simer kania, staire simer got, bezmn taira
gö ay zavr-maya. taire simer gö b

eräst? nek gö are. taire simer gö kia
tu 16 degare? kurk gö az behw nezänim, zine-me bü, me azyd «ständ 5

u-me brv-hwa kt. me zö pirs, gö az kace taire simerim. gö nä kac-me
bü, daraw dekr. gö bale. gö käce-min ay hrdu-na, nz_bek kizäna. gö
bra bädle taira zekin, äze ns bekim. bdl taira ehw zökerin, hrdu
bliäy degletin, kurk säz^bü. taire simer gö kizäna? gö ya tair, br hardü
härin äve, äze zane-bim kizäna. bedl-hwa debeze, hardü härin ävö, ya io
mazin ve bekaye peäfye, u-ya pecük ve bumene lepäshe. cün äye u-htin.
Eine kurk kat peshe u-ya pecük ma lepäsive. gö v zinä-min. taire simer
gö häq, ta näs nkrya äze säre-ta beberim, ta ns ker, prz be tr. gö
kc-min mere-hwa helna u-hrin mäla-hwa, qosmt-t ava, ejm ebdar
-mäkava hatt mern, dile-ta täng be vr mähek lejam-mä bemina u-yä- 15

gara sar mr-hwa. merik heläni u-lisar qasrö däni 16), lemal rünistin17).
hwad zro ‘kcka18) dre u-bün hwädi mäl. tu smera sag.

XIV (19).

sar re öse zari.
järik ejra jär zamäna
äga dadia 1), mirö dadia 1).

mirz äga köcari 2) lemerge väre cöhäre rüniStia,

se bräzie-vi hana, yak öse zaria,
5 adlaye käce-vla 1).

14) P. urspr. cün. — 15) 8. urspr. bün. — 16) P. dänin, — 17) P. rnt"n. —
18) urspr. kacik; P. hat sp. noch

u vorgesetzt. — ’) 8. Oia. Bei den in diesen
epischen Gedichten besonders häufigen Reimen auf ia finden sich fortwährend
Schvankungen innerhalb eines und desselben Gedichtes, 'da i bald lang, bald
kurz gehört ivurde. Im ersteren Falle hat i in der Regel den Accent. Wir
haben auch hier stets ein Manuscript zu Grunde gelegt, jedoch an den Stellen,
wo das andere in Bezug aufdiese Endung eine abweichende Auffassung zeigte,
durch eine fortlaufendeAnmerkung darauf aufmerksam gemacht. — 2) S. urspr.
iköc°.
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häne badlise qäsidik sändia
eböye hwzgnva8),

mirz äga nadäisa 1).

häne badllse ;askär ckera,
10 mirz äga zemerge väre cöhäre bedarna1),

bezözäna raya.
seyäne mirz äga u-eyne köcara ar keria,
sr seyäne mirz äga skändin däna geria,
hätin köne mirz äga, götin säre-mä skändia,

15 debe^in harin merga väre cöhäre-vä, ci bale-hwa äyetia?

mirz äga dai nakeria 1),

öse zari rbu pia,
sehe köna helna 1),

lemerge väre cöhäre cder dänia 1).

20 häne badllse behist, dai nakeria 1),

häne badlise räbu plä 1),

;askarki qauwi lemälä-hwa jeyändia l),
saväre 4) mirz äga kaländia,
gäzi le;aydi guläm keria 1),

25 ;aydi guläm sändia 1),

go hara, vi tarazi räka b«telingla,
häkä r-nbe ptelihgia,
ra beda 5) beiarzna,

ame binin ;askäre vä 6) rma1),
30 näy-mä 7) u-wi nina bebahtia.

;aydi guläm suwär bü masia 1),

;aydi guläm cüiya 1),

lemerge väre payä ba,
mirz ägä dia,

35 gö äga Äeyir räbin beteljnga,
häkä tu r-nbe, ame stara bedin bjarza,
ame binin ;askäre vä rma1),
näy-mä uvä nina bebahtia 1).

3) S. hwizgenia; P. ebenfalls urspr. mit e. — 4) 8. zavare.— 5) 8. bidne.

— 6) sp. dvä. — 7) sp. baine-mä.



öse zr hta,
40 saqämek ldäva1),

salpene stü ze änia.

;avdi gulm be;ard kesia 8),

se derän zederäne ayd skändia 1 ).

gö da-hara dam bnrin zqr-v taraze bri da.
45 ;avdi guläma rbu pfa 1),

are bebäske mal vagara.
diväne häne bdlsa9) tezia,

cu daste häne badlise u-yakesia,

gö kni? ta mirz äga bhwara änia? 1)

50 go yaka 10) bedang öse zaria,

auwe saqämek lerne histia,

se derän u) zederäne-me skändia 1),

zmera göt gö hara dam bnrinzgre-va taraze br da.
häne badlise götia 1),

55 gö bävezin haps u-zindänia 1),

ta resvat u-bart(l zuwa hwäria 1),

ai lemin u-elve hevate,
gäzi bekn brähime guläm bara be hazüräte,

zemera bebe ve kägäte.

oo brähime guläm räbü pia,
kägäte depäsile-hwä dänia 1),

psarie 12) mrg värö cüiya,

leköne mirz ägä payä bülya 13),

mirz ägä känah ker, änia,

65 ai bödake häne badlise rünistia.

öse zari bräziki-via,

auwe du rözä mä, äme-vi nahätia,

au suwär b, sare 12) katia,
bebäske bäzär hätla,

70 ai lebar payä bülya 1),

8) urspr. katia (Ä °ia). — 9) 8. O lise. — 10) P. sp. yak.
—-

u) S. ane,

p, °än, — 12) d. i. hosar rie. P. vorher noch ein später gestrichenes auwe. -—-
13) sp. buhia.
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haspe-hwa behäne sändia 1),

tolbe öde keria14),
romn ze’öde psar hätia 1),

öde zelma tezia,

75 lenäy akla rnta1),
kasik nezäne kia.

O

me-vi bkurcike rnita,
le nezäne öse hätia 1).

*,aydi guläm hätia,

so qahwäk adami ckera,
auwe bediväne masia,
finjn da dast mirz äga-i köcaria.
väke finjn vahwara,
guläm narin badisine behanjara, mirz äga kutin bebebahtia.

85 auwe saya rasa tra1),
öse zari räbü pia.

auwe darl gertia,
darl lemag’.üde kilid keria,
bediväne hejm keria,

90 bist u-haft bäzärf lediväne kuta;
e räyi hw rya,
e brindar tamäm keria.

öse zari räbü pia 1),

gäzf lehanc keria,

95 häncf mnag15) zera änia 1),

äme-hwa sar mänagi sedändia 16),
daste-hwa äyet rikebe 17), suwär buim,
kata naf sük u-cärcia,
hwä bedargh gehtia,

loo dargahvän hät pesia,

rhita game mahne, gö balki bahbisä-hwa hwastia 18).

gö me balibisä-ta näye, ta häne badlise kustia,

az hätim 19) haife-vla.

14) v. 1. be’pde yakesia. — 15) S. mä;° und ma;°. — 10) v. 1. dania.
17) S. urspr. erkeba. — 18) S. °ia. — 19) sp. hätma.
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rähista sur kenda1),

105 yak ledargahvn hjstia,

sare dargahvn ferändia 1).

zango lemnag handa1),
zebäzär u-darya bedarkatia 18).

haft sargäh u-kamin zebäzär u-darya lebar dna.
110 sas sargäh u-kamin dai nakerla,

sargäh u-kamine pi tefung bardäia.

yak derahme öse e cap katla,

öse zehaspe katia.
bairaqdär hr k

e
sändia,

ns b°sar 20) öse hejm keria,
zedür du jolit 21) damanca bosar dänia 1),

tistik be’öse nakerla.
bairaqdan na nizeka, ze dura 22),
lebäske öse qa:demia,

120 hard katin 23) arr ra24).

dl-min dadia,

öse sürik lebairaqdän histia,

sare bairaqdan ferändia,

bairäq zebairaqdän ständia 1),

125 bebairäqe hwa gertia,
linge säg 25) ker arkebe, suwar buim,
dedüy sargäh u-kamne otia,

sargäh u-kamine zebar ravia.

auwe öse bebäske mal vagaria,

iso laqase haväre kocr ba,
m-hwa taslime-vä keria.

dedü äme-vi bemal beria,

u-haväre behwara änia 1),

dedüv sargah u-kamine azötia,

135 seh zeläm di kustia 1),

duwzdah caka zuwä änia 1).

20) urspr. besare. — 21) S. coht. — 22) S. sp. dure. — 23) sp. katna. —
24) Ä süre. — 25) ä sah.
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darbek le’öse katia,
le nägö darbek lemin katia,

gö aibna1).
140 auwe öse bebäske mäl vagara,

haväre-hwa behwara änia 1).

bebäske mal hätia,
lemäl dana hozn u-gera,
debezin alhämdillah öse vagaria,

145 mirz äga zera begöria 1).

öse zart lenay jva, lenay jia,
lenav jia räzäna,

are zeköcara nagötia1):

darbek lemn katia.
" O ""

150 ebrne öse harä büiya,
C 4q[rn be’öse katia,

götin häla hawal-ta da?
gö bnrin ci ivir katia.
le narin, gö darbek lerahn-vi katia,

155 hakimo luqmye,
dafman binin zebagdäye,

ketän 26) binin zebasräye!

hakm hat, lebrine öse nr, zäne ve bumre, go darmana-min le näye.
da hüne hwa bin, au-i cü ve dinyaye.

C .' O 7 ‘.22
160 ele köcarä be mirz äga u-be öse beker näye.

xV (21).

sterna farhö 1).

go jarik zejara jar zamna,
lemälä farhö cär b

eräna,
payli farhö penj b6räna.
vake farhö götia,

5 go galli b
eräno götin da brä? 2)

26) S. kettan. — 1) S. meist farho, in den andern Fällen farho. — 2) brä
scheint überflüssig, da es den Reim stört.



go me qzek shwara dia.

cär qänterä parah bär kerla,

psarie 3) dauere katia 4),

leml iskän ägä dänia 4).

10 go farhö hale hawäle-ta cia? 4)

gö me cär bär para änia 4),

eböy hacko zeboye hwizginia.
dv hacko qäbül nakera.
pr luwedare hist u-vagaria,

15 tolbe mal kerla.

au leml rnita,
berä götne ta ci kerla?

gö me para hwedare histia,

waz vagaram 5),

20 due hacko qäbül nakeria.
.

b°rä götene go rünä hedla,
liattä säle ame harin ze buhwazin beqanjia 4),

hk nada ame bekin sarke be;ajebia.
aglara dange hacko behistia,

25 liamu bäska hätin hacko zeböye hwizginia,
le iskän ägä hacko nadäia 6).

aglara lemäla iskän ägä körn büia 6),
iskän ägä duv ml farho sändia 4),

mälä farhö har pj brä hätia 4),

so lim jeyian zeböye hacko eböy hwizginia 4),

au debe mera, au debeze mera.
iskän ägä gö me sartek lehöle dänia 4).

me gurzä hadid zesih 7 ) rotclä me ckera,

me Imaidäne dänia,

35 haci gurzä helänia 4),

sar mi:le-hwa dänia 4),

me hacko zera bahb kerla.

suwära suwär bün u-köm buua,

3) vgl. XIV. Anm. 12. — 4) P. °ia. — 5) so beide Mserr., jedoch bei P.
vielleicht urspr. vagarla. — 6) P. °iya. — ') P. zese.
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bale yakyak daktin gurze gurz 8) hel-nnia.
40 farho qahma,

har pj haspe brä kustla,
farho 9) gurz hel-nänia.
iskän ägä suwär büiya,

au betaue däkatia,

45 ker u-naker gurzä hel-nänia.

suwära hamü hwa jarrebändia4),

kasik namäia 6).

iskän ägä gäzf ker catto guläme-viya,
hackö lisebäke tamäsä keria,

so catto sglv10) staule bedarnia 4),

le ker zinek antbia4).
catto sare saglvl) garm keria,
bebäske gurz vakesia,

af 11) catto gurzS 12) helänia,

55 gurz lesär mj:le-hwa dänia,

catto hätia 4),

gurz lebär sebäke äyetia,

gö 13) az kille cäye-tama me gurza 14) änia 4).

hacko go 15) *ay jän 18) bar qabale-taya be
halältia8).

so iskän ägä göt eaglra rbin pla,

yag züwä gurzä hel-nänia,

catto gurzä helänia,

me q|zä-hwa le mahar keria.
farho aneri räbu pla,

65 har cär bare parä beria,
bebäske mal vakesia,

du mahä lemäl rünistla.
farh ve tä|ne.hel-nänia,
har cär brav-hwa suwar keria,

8) urspr. gurz. P.: «für gurzä». Vgl. Anm. 12. — 9) S. ai farho. —
10) mit emphatischem g. — u) af sp. beigefügt. — 12) S. auch gurzä. —
13) P. sp. ohne gö. — w) P. gurz. — 15) S. sp. ohne hacko; P. sp. ohne hacko

gö. — 16) sp. jäne-min.
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70 tolbe mla iskn ägä kerla,
yäbö sava ras täria,
farho rdavnek änia4),

auwe be’qd cüia 6),

catto u-hacko räzäna,

75 cattö lebar sürä dänia 1’).
farhö rähista hacko kesändia.
q{rn behacko katia,
jamadäna-hwa ledv hacko sedändia,

räbü 18) hacko tasllme suwara kerla.

80 hatt farho näzil bua,
auwe suwar haspe-hwa bua,
haväre mälä iskan ägä b

e
darkatia 4),

haväre debezin ze’iskän ägä ci hawäla u-ci jerla?
iskan ägä debe farho hätia,

85 catto lebär ra dänia4),

hacko shäwrä beria.
C" C"

haväre besuwäre mäla farhö gehästia 4),

sarke lemaidäne kerla,
farho hacko zehaspe vtia,

90 dedüv haväre katia,
bist 19) zeläma ehavr mäla iskan äga farho kustia4 ).

auwe farho hät u-yagaria 20),

hacko ledy-hwa suwar kerla,
bemäl va tänia4),

95 hacko lehwa mahar kerla.
iskan ägä behistia,
farho hacko lehwä mahar kerla,
iskan ägä kr-hwa kerla21),

hare jezire le beke gelia,

ioo gell ker nabürlya,

— 17) P. sp. histla. — 18) räbü hat S., sowie P. urspr. vor der vorhergehen-
ko den Zeile; dann hat es P. zu dieser hinuntergezogen. — 19) S. urspr. bld

zdäma. — 20) S. sp. ohne u. — 21) urspr. ker und keine neue Zeile.

3*
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birik 22) "swärä bhwara 23) lielänia6),

psar mälä farhö gertia4).
farho har car bräye-hwa suwar keria,
denay eswär§ mäla iskan ägä katia,

105 dedü24) zebräye farhö kustin, au penj zeswära kuta.
iskan ägä köri pösman vagarla,
auwe tistik nakeria,
hat lemäl rünistla,
dai zegälgäle keria.

no iskan ägä gö inallah hra,
me vä-qäz_z<’läma dä bimbärek be zera.

debin au etüna hwa etüna,
luwdar harr35) Sarr u-pavcüna,

säre-va gohdara hwa_b lisüna.

XVI (20).

; a z d f n r.

au dergüle hwa dergüle,
mäla ;azdin ser u-mäla 1) *mesür bag 2) berin müsile.

dile-min3) dadla,
slaiman ägä qaracöli4) ze

bäzära bagdave ma;zl kerin hätia 5).

5 saveke lemäla ;äzdin ser mäia 6),

*azdin Ser götive 7) go tu scira hätia?

go päSä me ma;zül keria.
Saur u-qaule-hwa dänia5),

räbün pia.

io go 8) *bazna mire-mi zbazna röye9),

suwar debün 10) sar haspä sav u-rö töyell).
bare-hwa dän zähöw.

" G G

22) S. birrik. — 23) bhwara (S. bloss hwara) sp. eingesetzt. — 24) Ä ai dedü.

— 25) P. harö. —1) P. sp. ohne mäla; ä sp. ohne u-mäla. — 2) S. bisweilen
mezür°; P. °beke, mich sonst meist mit k. — 3) S. sp. dilem. — 4) P. erst
hier Verstrennung und sp. qaracölia. — 5) P. ola. — 6) P. °lya. — 7) sp. ge
strichen. — 8) fehlt bei P. — 9) urspr. bn ;azdin ser baznä röke. — 10) P.
debüna; beide urspr. büna. — u) urspr. tüen (sic), n. d. Erz. Prosaform.



go au zähöye b«rgt kvta.
bairaq bna jöt bijöta,

15 bare-hwa dän jezire bta.
äga cünä, vaziro cüna,

le’gdake12) brhm meho13) payä debüna,

;azdin14) ser go ibrhme15) meho aglare16) jezire zemera bijeyna.

ibrähime meho rä-debia17),

20 aglare jezire jeyändia,
lediväne ;azdin-ser kOm keria,
götin go mr-min häle hawäle-ta ca?

go ödäke brähime meho lesär bendara.

taskarki gerän bijeynin emera18),

aze harim bagdare bar gäura sar safäre.

25 vake ulö 19) göt ;azdin ser brähime meho le 20) yagaränd go am

vä näkin,

ame safäre batäl kin,

le ame römiye kim-sgher evr21) räkin.

go miro am debnin, debinin,

ame rgmiye kim-sgher zeyir helinin,

30 ame hukme-hwa e bgta tsüne-va dinin 22).

mire-min go räbin pla,
dam harin 23) saräe am 24) sar ze-bekin medür u-pavli 25) rgmiya.

are vake. mire-min va götia5), s

dedu zemejlise qabül nakera, •

azdn ser go cima, cima26)?

35 götin 27 ) go miro qasra brähime mho lesär bendäre.

ta käre-hwa ker tu hare safäre,

ame 28) nawrn sarre rgmiya bekin29), ve läve-ma bhin ’,askäre.

azdn sera rä-debia,

13) ä sp. °daka. — 13) 8. stets mehö. — 14) P. sp. are ;az°. — 15) 8.
brähime; so meistens. — 16) P. stets ägl°. — 17) für prosaisches debe 0. Gl.

— 18) Mscrr. emera bijevinin. -— 19) P. wilo. — 20) le fehlt urspr. — 21) P.

urspr. zeye. — 22) Prosa dainin 0. Gl. — 23) sp. ame harna. — 24) 8. sp.

ame. — 25) urspr. u-paylu. — 26) vielt, cia, cia? -—
27) sp. hinzugefügt. —

28) P. am. — 20) vielleicht besser: lerömiya bekin sarre, als Schluss eines

Verses.
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hardu lemejlse kuta,
40 kera tolbe saräe e 30) rgmia 6).

medür ravia,
se rgmf lesare kustla.
kagäsa neysa,
*denäy valät31) bal keria,

45 ;askarik82) qauwi jevändia8),

da saur u-qaule-hwa dänian33).
askr beny keria,

;azdin ser u-slaimän ägä pca:ma34) teläne cüiya,
mesür bage be;äliye midyäde hätia.

so mro leve rah, leve rahe,
mesür bag bare-hwa da häzähe.

äga dabehe 35),

mesür bag bare-hwa da medh.
miro tu debne,

55 payä debü lebäsibrine.
mr-me r-deb, suwär bu leqamare,

payä debü leder amare.

miro 36) da-räbä bä te, bä te.
mesür 37) bag bare-hwa da midyäde.

60 vake mr-min hätia,
midyäde bedarbeke ravia,
mäle midyäde talän keria,
hukme-hwa lebäzära midyäde dänia5).

se rözä lemidyd mäia6).

65 ;azdin ser u-slaimän ägä *sca:me teläne38) räbün pia,
*bäre-hwa dä 39) midyäde, hätia,
payle jaskare hätia,
*au-zi Imidyäde40) payä ba,
saur u-qaule-hwa dänia8).

30) sp. ohne e. — 31) urspr. leval0
. — 32) P. jaskark. — 33) P. dänian, sp.

ohne n. — 34) urspr. be’aliye. — 38) S. auch debehe; P. dabehe. 0. Gl.: in
Prosa debe. Vcjl. jedoch die Gebers. — 36) P. miro. — 37) S. sp. ai meß0

.— 38) urspr. stel°. — 39) urspr. bebäske. — 40) ursp. lemid0
.



70 mesür bag go käke tu debne,
waida be hjäne-min kati-be,

aze zevedare cim dar mrdne.
"" O •dile-min dadla, *dile-min 41) dadla,

väke mesür baga42) va götia,

75 kägasik zuwära hätia 5),

gö varin vagarin mälia43),

le hajji slaiman ägä u-qawaqli derüne zaft keria.
azdin ser mesür 44) bag yagaran,

jazdin ser u-mesür bag 45) räbün pia,
so bebäske 46) mäldä cüian47),

pavle jaskre psar derüne maan.
azdin ser u-mesür bage räbün pia,
askar gallik ebqhtva jevändia5),
azdin ser u-mesür bag deken sarre rqmiya6).

85 hajji slaiman äga48) räbü pia,
*au ’qawaqli49) räbün pia,
habäre-hwa pay götia5),
;askare rqmiya6) hejm keria,
töp u-kambara bardäiva50),

90 askr bohtä tilfändia 51).

qawaqll baht-hwa ze;azdln ser däla,
hatta ;azdin ser u-mesür bag hätia5).

are 52) hajji slaimän ägä bahte-hwa harä keria,
;azdin ser u-mesür bag gertia,

95 be’ähä stambüle sändia5).

jaskare rqmiya kat pist askar bqhtia.
vr cäke behwada,
tu nekäre beme zeläse kustia.

41) fehlt bei S. —42) P. bage. — 43) 0. Gl.: poetisch für mäla, Plur. —
44) S. sp. «mesür. —

Auch im folgenden steht zwischen ser und mesür bald u,
bald fehlt es. — 45) P. vor räbün sp. zemidyäde beigefügt. — 46) sp. auwe
beb°. — 47) auch cüyan. — 48) äga fehlt bei S. — 49) P. au u-qaw°. —
50) sp. avetia. — 51) P. ti:l-fandia.

— 52) are fehlt bei P.
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askr bohtva btem) ba.
100 zarife zine balygsa54) raüsile dqste-viya da 55) gera.

XVII (18).

ciroke mle färis äga.
järik zejära jär zemäna,

färise dödo dalo aslana.
O "rikeba hel-tinin bedäre 1) rmna,

dikavin «trät u-maidäna,

5 gurz hel-tenin lesar miläna.
imla färise dödo bist u-du hörtäna.

O Cledör qasra brahm ägä sarki gräna.
zemäla brhm ägä hast 2) beräna.
sare-hwa ihav dehn färb3) u-baräna,

io liaci hätüna cäv-balak buksene b°däri zgrna,
*ve bedn4) ze

färise dödö raya 5) e 6) dalo asläna.

berän nadin huske-väna,

harro 7) luwedare sar gorna,
sarrik ledör qasre g°räna,

15 lehy dehin berm u-gurzäna,
dedu mla färis äga 8) kustiya 9).

yak zemäla ibrhm10) äga brindära,
lelinged haspä nama tu näla.
dl-min dadna,

20 mäla färis äga hejm keria.
hatüne1) cäv-balak zeqasre12) ksändia,
färis äga hätüne cäy-balak berla.
haväre brähim13)-äga zegunda hätia14),

53) P. bätemis. — 54) P. urspr. bälyqse. — 55) P. da. — 1) S. ebdare. —
2) P. hast. — 3) in Prosa barh 0. Gl. — 4) urspr. bist u-dü hörtäna buksönin.

— 5) P. rayä; sp. S. rayan, P. rayän. — 6) sp. ohne e. — 7) P. harö. —
8) S. äga ikust°. — 9) P. lya.— 10) P. zemäla ibrahim; S. sp. eml ibräh0

.

— 11) S. urspr. hätüna. — 12) S. urspr. zeqasra. — 13) P. havär ibräh0
;

letzteres P. auch wdter so. — 14) P. O iya.



dedüy ml färise dodö kta14).
25 brahm äga hwa bvä gehtva.

ar bü kifristaniya.
" OObrähfm ägä tistik bemäla färise dodö nakerla,

kqri pqsmän vagaria,
le dedü z6mäla färis äga kuta.

so brv-vi brndr bü meria.
brähfm äga räbü pia,
argah u-kamna kerla,

u-jaskar jevändia15).
bebäske mäla färis äga cüüa.

35 sar tars 10) u-tälän histiya,
tars16) u-tälän änla,

cär qiz u-du kur bhwara änla,
lemäl dänia15).

haväre mäla färis äga b°darkatia15),

40 duv-väda äzötia,

sar ledöra gunda kerla.
färis ägä dalo asläna i hätiya,

auwe färis äga hätia15),

sar ledor gundä keria,

45 cär gund btem keria,
agir denävda bardäiya.
dedü zebräye brähfm ägä kuta,
yasire-hwa änla,
brähfm äga yasir gertia,

so häta mäl sanq keria.

zenüva hätüna cäv-baläk lehwa mahar kerla.
färis äga gö me dedü kustia,

u-me dedu däia9).

15) P. °ia. — 16) S. urspr. tars.



XVIII (15).

dallläo Jamar läo.

1 dalilawo Jamar läwo, parck jauri nba säi 1),

jaise cüya daste mir lialäi,
deke raju hörte nü-gehäi.

2 häti kirvn mrdne,
liaci mizgine jamäro emr bine,

aze zr sare-hwa bedim sar2) mizgine.

3 harse suwärä lemaidane,

hasp qamar bün ihwhedne3),
mir haläi leamro dänf badle ve nazäme.

4 au mrdne hwas mrdne,
liaci jamäro barde aze zera bedim-e bemezne4),

bara zhwara bostne.

5 au mrdne vä lira,
jaise räbu 5) cüya daste mir haläiG),

gö mir haläi *lebahte-tä-ma 7), jamäro barda, tu
bar-näde aze bem 8) vera.

6 *mir haläi götiye 9) qasra mazin bedaranja,
*az jamäro bar-nadim10), zejaskäre gallik qanja.

7 jaise cüya mejlise 11) hwäsa,

kayoka gardan gäza,
*mir haläi gö aze12) bardim, le seyeke *jam 0 räza13).

8 gö mir haläi näbe näbe,

ve sqgul harä be,

väke tu qal be barä be.

9 dile jaise bedarda,

jaise räbü cü 14) jam mir haläi,

1) 8. auch säi. — 2) P. bar, viell. verschrieben. — 3) S. auch ihwdne.
— 4) S. bemzine. —

5) fehlt urspr. — 6) vgl. Anm. 16. — 7) P. später aus-\

gelassen. — 8) P. sp. bema. — 9) P. sp. ausgelassen.— 10) P. sp. nur jamäro.

— 11) 8. sp. ohne mejlise. —
12) P. sp. gö jaise gö aze jamäro. — 13) P. sp.\

jam räza. — 14) sp. cü räbü; viell. Fehler.



Seyik rz, ;amäro enazme15) barda16).

10 au mrdne vä liSera,

sare ;aiSe vä bezra,

save peSi büya zera.

11 au mrdne bemaslla,

malbüse ;aiSe ehalla,
jamro be;aiSe-hwa qä’ila.

XIX (16).

Seni.

1 seni1) darne haue-m marmra,
älik sqhera yaka zara,
liaci näv hardu dilä harab2) beke, na-z’ömate pehambara.

2 seni me ta di-bu lesar terba,
qutek 3) sqhero az 4) bequrbä5),

hk de u-bäve-min az däm, ame rekin duv miterba.

3 Seni bärän häti huma huma,
C C99

dalale-min leniseblne zhwa tähema,

darde-me na tistek-a, darde-mi’ nevte der6) kima.

4 seni me ta di-bu sar bendare,

ta 7) tezbl bädä sar lianjare,
seni tuwara 8) daste-hwa daina sar qubbe kambäre.

5 Seni me dl lhaue räbu pla,
hwadiye9) dismäle mömla,
Seni vära daste-hwa beha lebn kambare behwär beka becär telia.

* * C C ° " C

6 Seni az ter nbm ^egohtene,

baznä-me hät frqten,
tamäSa ka kf dene.

7 Seni cima tu rä-näbe?
O

15) sp. ausgel. — 16) beim Singen wurde in dieser Strophe Reim auf äye
gehört; ähnliches ist teilweise in Str. 5 angemerkt. — 1) urspr. go. — 2) sp.
harä. — 3) S. kuttek. — 4) sp. waz. — 5) urspr. bequrbän. — 6) P. sp. dorä.
'— 7) sp. ausgelassen. — 8) sp. bloss vara. — 9) P. hwadiyö.



50 xx.

sare-hwa zibälglye tu r-nke?
tu cima rüwe-me rämisän nke?

8 seid beraht u-bitufinge,

sein räbü sar bezinge,
seni *hwa ayet10) sar singe.

XX (17).

sterana dono mamo.

i lebar1) deri gohdarf2) ker,
by leda de benvj ker,
*az cum me änl 3) pecg_bu me behwad ker.

me rämisänek ze liwast zeme fad ker.
C

2 au diärbakre4) virdä tarda,
räba6) u-rüna6) biskä 7) barda,
rmisna maimo büna8) kull u-darda.

3 au diarbakre bezaitüna,
piste maimo trbezna9),
malbüse dono kalabdüna10),
dono maimo zegamma dine zeray büna.

4 au diarbakre va bekäni 11),
maimo tu peck näy-gerni,
diye maimo cü-bü 12) maimo äni.

5 au diarbakre begy sine,
die maimo cü maimo tine,
bäve maimo nähauwine.

g au diarbakre beknja,
*gaya maimo hätla 13),
bäve maimo14) shef ker maimo raya.

10) sp. bäz da. — 1) Ä sp. mil lebar. — 2) P. gohdäri. — 3) sp. me cü
äni. — 4) S. sp. ie

diärb°. — 5) P. sp. maimo räba. —• 6) S. sp. bloss rüna.
— 7) urspr. u-biskä. —8) P. sp. ledile-me büna. —9) P. terabzüna. — 10) 8.
kallabdöna; sp. beide eka°. — n) P. bekähni. — 12) sp. beide bloss cü; P. cüb.

— 13) P. hätiya; sp. beide die maimo maimo äniya. — 14) maimo bloss bei P.
sp. hinzugefügt.
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7 göl) säse dolale-me armti,
dinya u^älam le habbeti,

ci dostek-a dil auwti.

8 ban daläle-min16) gäz u-bosta,

az 17) näsperim daste sägirti^ä u-daste hosta,

pisti18) maimo zhwara ngerm19) yär u-dosta.

9 aze hänik cekim ekkela,

aze dar! leheme ze
mehubate dela 20),

gävä maimo näbinim mern-min21) Ähäle-min22) cetera.

io au diärbakre vä bekäsa23),

haftäne maimo equma24),
dono maimo cüna diväne pa.

ii maimo rabane bebäqä pqre,
dono *rb leie 25) kata döre,

pa le mahar ker bedäre zqre.

Als Variante zu obigem geben wir die fünf ersten Strophen dieses Gedichtes nach der von
S. hier fast vollständig notirten poetischen Accentuation.

i lebär derd gohdr ker,
bav ld de benyc ker,

me c äni pecfig bu me behwadf ker.

me rämisänek ze hwast zeme fadi ker.

2 zediärbakre virda ard,
rb rn biska bardä,

ramisana maimo büna kull u-darda.

3 au diärbakrO bezatn,
piste maimo torbzn,
malbs dono zkalläbdona.

dono maimö zegammä ding zery bn.
4 au diärbakre vä bekäne,

maimo tu pck näy-gran,
dnS maimo cü-bü maimo änf.

15) sp. ohne gö. — 16) S. bloss daläle; sp. dlalem. — 17) S. sp. ohne az.

— 18) sp. düv. -— 19) S. sp. nägrim. — 20) S. sp. aze dare lehme zemehabbe
d°. — 21) sp. merina-mi. — 22) S. sp. -mi. — 2S) S. sp. lekäsa. — 34) S. zeku0

.

.— 25) fehlt urspr.
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5 au diärbakrö bgayä sing,
di§ maimo cü maimo tine,
bay maimo nähäwine.

XXI (5).

bemäle.

i bemale me ta *dl lehaiväne1),
pistä-hwa da rdavne2),
rämisäna-ta bün 3) pärfk sakir, katin4) bar ve 5) zumäne.

2 rabäne söz u-qerar tamm büna,
gul u-baibun abhay räbüna 6),

hya7) qazze albna zeräv bl büna.

3 rabane karse sipi lehwa makä, sare cilä leta sära,
betara soza yak qarära,
gaini bazna zeräv zliwara nägerim döst u-yära,
gäva tu bhorte gundi bistägale8) *lemin zolmä 9) leta 10)

qaral).
4 kinä-min-ä lenav kina,

bn-vl2) rihäna, äv lebena,

ame harin valäte garibiye, zehwade u-peya kasik13)

nuzäne am zuku-nä.

5 az i cüm valäte garibiye, mi zbir maka,

me beka seve"14) Tialäti, adbarlka-hwa ka,

gäva bem blre, sey b6dareha, albr beyilä-hwa ka.

6 suwär 15) debü lejuwäniye,
*bare-liwa da16) valäte garibiye,
gamme-min na tisteka, qeses bekave tambariye.

1) sp. di-bu lehai® (S. lai°). — 2) sp. verd°. — 3) sp. büna. —4) sp. katna.

— 5) auch vl. — 6) sp. raabna e"; dieses langgezogene e trat beim Singen
meistens an die vocalischen Reime an. — 7) S. hesiyä, P. sp. hya. — 8) S.

Ogele. — 9) sp. lemizzol°. — 10) P. sp. lete. — u) azich qälira. — 12) sp. -ta.

— 13) sp. kas. — 14) S. sp. seva. — 15) sp. lialqe daläl suo
,

(S. sü°). — 16) urspr.
kata.



7 k^räse sqher17) lehwa maka, leta nave,

käni söz u-qerar ta bmera18) däye?

tu pai sozä 19)-liwa nv,
*lehter-ta se säl katim baläw20),

gäva ta nablnim sabrä-me näve.

8 lekullake maka täri.
dav lekane gul debri,
var ja:min, daste-hwa dainim lisar sänge bhaläl mäli.

9 me ta dl-bu lisar deke.

daläle-*min hat, le te ;abäke21) ve bandeke,

hwade murd-*ma hardu22) tavda beke.

io mine 23) di-bü sar derüne,
br be gäveke ja:min24) rüne,
*hass liassiya, vera deke 25) paycne.

ii baznä-min26) gula n-hamel,
sar-min u-daläle-min 27) cünä gell,

gäva ta nablnim ägir28) sar dile-min26) sqguli.

12 ci subäya29)? subakä säri,
lukullake mk täri.
*daste-hwa dedaste-me kä 30), ame hav-du berävenin

psare 31 ) vi buhäri.

13 aze bemerim 32), tu sababl,

tirbe-min 26) lemäla bv-ta bi,
gäva tu bebüre linge-hwa altirbe-*mil-leha33), be sat

rahmat leta bl.

14 ciyäye belind be ba nabe,
naväle kür *e‘äv häli 34) nb,

.

qze ve hayäme zehaft35) säla u-py lemäla bave-hwa

be döst u-yär nabe.

17) sp. sphra. — 18) sp. bmer. — 19) 8. sp. söz u-qrära. — 20) sp. se säla
az mäm bedinyäe. — 21) sp. mäle-me te, le te jabaye. — 22) P. sp. hardu
dilä. — 23) sp. bemale m°. — 24) sp. P. jami, 8. jam. — 25) sp. sare sube
liassü däye sarr u-. — 20) sp. -mi. — 27) sp. °läle-mäle. — 28) P. sp. ägre.
— 29) P. sp. subaka. — 30) fehlt urspr. — S1) sp. sare. — 32) Ä bumrum. —
33) sp. me ha. — 34) sp. be äv. — 35) P. auch Ohaf.
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XXII (8).

ggnjo.

1 gö1) haspe gnje2)-mine rasa,
rye3) ja;da 4) deke ma,
genje-hwa bebnim gallik hwasa.

2 bn-men- quti muti,
ker u-meqas psar sampti,

döstem habu me gaiyedi,

nie habar götiye cü faleti,

zumn göd_b bau galeti.

3 haspe gehje-me qqläya,
Zehwa beraht u-berasmaya,

gehjö bo male-maya,

sehga-min5) dösaka-taya,

mamka-me bälgihe-taya,
buhwa u-vahwa basi 6)-taya.

4 mene gehja-hwa di sar sargöya,

tezbl bardä zö bizöya,

hin-debe haiva u-hin-debe röya,
dpste-min7) dalala lahazrpya,

haka abor levir nab aze beravenim

kafarzo jam hacoya.

5 hazra sauweti hwas harbya,
sat mal fallah teda haya,

haci dpste-vi falläya,
amrik ze;amre8) zedäya.

6 mine gehja-hwa di lebar ave,

sauqä dä-bü. bna®) zerave,

aze gehje-hwa beravenim z°mäla baye.

1) P. sp. ohne gö. — 2) P. stets gehz°. — 3) sp. S. ariye, P. arr°.— 4

jäda. — 5) sp. -mi. — 6) P. basyi. — 7) S. urspr. -me. — 8) sp. °re-vi.
9) S. urspr. bane.



7 minegnja-hwa di lizekke10),
bara dangek mera bäke 10),

ve näve-min beboh ke.
• O

8 mine gnja-hwa di sar qarise10),
tu lhaftn!) u-lkael0),
genjö dange nüre kat nab

0
hise.

9 genjö var, genjo vara,
emla12)-ma mara,

kimmi fäsa yasma debära.

io genjö vara bbar sebäka10),

me boksenä bekotka,
b°hwade yä-min u-genje-min söz yaka.

ii qälüne gerije-min yäsimi,
dast *brindar bü ze krmil),
gnjo qurba tu häkjmi.

12 haftäne genje-min atläsa,

te gunde-ma ehwal) belza,
gnjo nie 15) beravena zhwara, basa.

13 bazra auwet bekvira,
ggnje-me hat, vak’ 16) ägera,
genjö nüre rayand zhwara bera.

' XXIII (9).

daläle cäye mazi.

i kac
e
ke gunde-ma ham karsi-balkin,

aze liamüa köm kim thänk mala bäve-hwa kim,
dari1) bugrim, kullk u-ebka2) alva vakim,
yag_ded zhwara benäqenim, edltir3) lehögir u-hayla

bahar vakim.
" . o

10) dieser Vers wurde von dem Erz. zweimal gesprochen. — u) auch haf°. —
12) sp. °le. — 13) X sp. brindara ze tkrimi. — P. auch qur°. — 14) fehlt
urspr. — 15) sp. haira me. — 16) urspr. yaka. — 1) sp. aze d°. — ,

2) sp.
u-panjara. — 3) sp. edi; edltir ist prosaisch 0. Gl.



2 dree bn-ta zräva vaka menara mrdne,
mamk4)-t minäna seve 5) dalile gurlne,
cy-t rai-balak minäna simämöke 6) gerhiarne,

sihgä-ta minya pa:nre köcara marhof behe farre 7)

mizlne,

zeiäne-hwara boksine.
• CN C

3 savä bemin 8) savä,

lebar 9) darlka mälä bave-min debüre10) bäzirgän

u-käntir u-dava,
.O "*917

bebä sevek lialäti depäsile-min bekaya,

aze päsilka-hwa psar-tada bedim hay,
hk gund ’mälf götin af cna aze bezim darde

mehubbäte ava.

4 savä rasa täri,
natfarike 11) ndebri,
bar 12) danke mälä bäve-min buhurt *me dast ayt13)

mamke14) cärdah säli,

nekäre hwa bede vi-yäli u-vl-yäli.

6 sar Hänike 15) mäla bäve-min16) maiza ka,

*haka kasik17) tu nlna vara dan vaka,

seng u-bare-min 18) bemuftä ka,

sengä19)-min bar qable jäne-hwa ka.

6 lölo daläl bar danke20) mälä bäve-min zlviri,
dihne-hwa da qjze gundi minana ordka zegöle 21)

sare sqbe firi,
daste-hwa beha22) seng u-bare-min, mmnma juwa-

nlka letaule timar kerl.

4) sp. mamkä. — 5) S. sp. seva. — 6) P. simm°. — 7) P. fare. — 8) 5,

sp. bemi. — 9) sp. bar. — 10) sp. behurdi. — 11) ä nadf°. — 12) sp. halqe

daläl bar. — 1S) sp. mene daste-hwa ker. — 14) 8. sp. mamka. —- 15) sp.

°ka. — 16) S. sp. -mi. — 17) P. sp. kas. — 18) sp. o re-me aydäle hwade.

— 19) 8. ze°; so bisweilen mit 7. — 20) 8. sp. °lka.
•—

21) sp. bloss göle. —
22) sp. daina.



XAIY (13).

aine.

i dalle aine, dalle aine,
cia belinda, ta näbinim,
daste-hwa sar singä-ta begarlnim,
ledinye väkä-ta az näbinim.

2 dalle aine, dalle iaisäne,

aze 1 ) tambürek cekim cärda pard,
äze tela behim-e ekulla zedarda,

CO *88/
zine daläl zemere koti, mefe 2) daläl en köti,

nate kutn u-nte") bardän.

3 dalle iaisäne, dalele jaisäne,

aze tambürek cekim ehastüwe mära,
ze tela bhim-e zebiske yära,

CO «7 7

äze dave-hwa dainim lebin guh gqhära.

4 dalele ;aisäne, dalele laisäne,

aze tambürek cekim ehastüwe cüka,
äze tela behim-e zebiska4) bka,
neh az näzauwijim, dqste-me pecka.

5 dalele aine, lemin u-levi deli, lemin u-lev deli,
baznä-ta kulilka n-hameli,
de u-bäye-tä sar-min u-tä cna geli.

6 leie lemine, leie lemine,

tarke 5)-tä nädim hatt herene 6) merine,

az ter büma zeve gohtine.

Ä —— '

qe

p. 1) sp. waze. — 3) urspr. u-mr. — 3) P. sp. ohne u. — 4) sp. °ske. —
le. P. °zq°, an den andern Stellen mit °sk° wechselnd. — 8) auch tarkä. —
_ 6) sp. O ena.

4*
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XXV (14).

kuljng o.

i me tä di-bu lebar1) döläbe,

bäqä fetil lesar käbe,

;awer2) didem-e3), kat r-nbe,
jne4)-me haländ vaka sise kabäbe.

2 häti kulinge sare cive,
däni ledaste hallübiye5),

tarke ban zeräv nädim liatta §apr grede sar kqftye.

s me tä di-bu lekulläke,
bane zeraye karrlk6) qrdke,
hwaz begäya am rünistin tayda, ma dezi se rös zefaläke.

4 häti 7) kulinge8) vä sarliadä,
katmä daste nisbt,
se röz9) mäma bar qqblata 10).

5 me tä di-bu sar kahnye1),

zer beriqi le’äniye,

az mäsivam cum pye.
c me 12) daläl di-bü, me 13) näs naker,

*egund u-eml14) me pirs naker,
taraz_bäve me rämisän naker.

7 *dare mäle-mä u-pit mäle-ma bitajauwa15),

le *dan-b16) johte kauwa,
yäriye-min u-taraz„bäve bedarauwa.

1) sp. elbar. — 2) P. auch a;war, 8. auch äwer und awer. — 3) sp. didme.

— 4) sp. ta jäne. — 5) P. hallübiye. — 6) & sp. °ika. — 7) P. sp. hätye. —
8) S. sp. klinge. — 9) S. sp. rö. — 10) urspr. b

e
qqbläta; dann wohl bar zu

streichen. — u) 8. sp. knye. — 12) sp. me halqe. — 13) urspr. u-me. —
14) sp. me gundi u-mäli. — 15) sp. dariye mäle-mä betajauwa und pist0 etc.
als zweiter Vers. — S. stets täjava, ebenso ava in den folgenden Reimwörtern.

— 16) urspr. däni.



X XVI (10).

j ä n o.

i vala 1) jäno 2), vala jno, kone-ma rain arabna,

kac°ke gunde3)-ma sbaliina,

horte gunde-ma bagina,
mine tajebek di-bu qz u-hqrta berämisäna hay rzna.

2 vala jäno, vala jäno, cav4)-rae cäve-hwä kil deke-vo,

Ji°zemekä zerlni5) d
epösa6)-ve-vo,

kulla halabe lemälä bäve kate-vo,

pär vi cägi almäla by-ta dazwd_bu7), ta yäriya8)-hwa
dä bolave halk-vo.

3 vala jäno, vala jäno, mälä 9)-ma bär kerin dänln lezqzäna,

cav-raa bisk-betel10) z»ma liwiyäna,

q|ze mire rasköta nül)-gehna.

4 vala jäno, vala jäno, baqcäka bäve bande *vä beteri12),

askar geräna lebär buhqri,
bäve bande bare-hwa dä safäre 13) vi gäuri.

5 vala jäno, vala jäno, se 14) läve Qsff päsä levedare15)

buhurn,
bare-hwa dän sa:re vi gäuri 16),

se 14) hätün cäv-balak mänä na mär keri17).

6 vala jäno, vala jäno, m sauweti betutüna,
sarväle 18) harse kure19) üsif bage kallabdna20),

sar safäre vi gäuri decna.

7 vala jäno, vala jäno, müsä sauweti bekunjiva,

debära hät ;askare rmva,
harse läve üsif päsa sar sa:re gävir cüna.

1) P. walla, so immer. — 2) auch jä’no. — 3) S. urspr. gunde oma; P.

urspr. gund-ma. — 4) S. cä’v beidemal; P. cä’ay. — 5) P. zarni. — 6) sp.
°se; P. sp. etpo°. — 7) auch bo. — 8) P. sp. °riye. — 9) sp. mäli. — 10) sp.
betela. — 11) sp. are behwade nu-. — 12) sp. ebakcak nü-teri. — 13) sp.
sinore. — 14) sp. harse. —- 15) sp. levir. — 16) S. auch gäurin; vgl. XXVII,
Anm. 26. — 17) P. keri; S. sp. kerin. — 18) sp. cahcüre (S. auch cahc®);

8. auch arvla. — 19) sp. läve. — 20) P. kalab°.
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8 vala jno, vala jäno, ro se rö nie kärik naker,
mine ddy haspe boz behan ker,
üssf päsä qbül naker.

9 vala jäno, vala jäno, lemin u-leve yake,
karim päsä sarke21) ordiye harse läve üsif päsä *ber bäzära

qarse22) bekötäke,
lemä garya daurä falake23).

io vala jäno, vala jäno, müsa sauweti vä beraza,
karim päsa *sarke ve grdlye24) zhwa tarza,
harse läve üsif päsa ber 25) bäzära qarse, ledile üsif päsa bü

maräza.

n vala jäno, vala jäno, me halke daläl di-bu26) lebar darf,
ba’äwpre cäya leine denari,
harse läve üsif päsa hätin zeqarse27) haml28)-va39) gohri.

12 vala jäno, vala jäno, qarsa sauweti lebar k,
haftäne harse läve üsif päsä qumäsa,
kägäsik zeqarse emera hät gö harse läve üsif päsa,
yag^bü yuzbäsa, yag_* debü 30) daluba, *edi debü 31)

bimba.

XXVII (11).

mer m e.

i merame merame mram, sava, bemin1) sava, sava, bemin ya.
räba2) *jihe-ma 3) helena, daina lhnabn4) qde, payli gund 5) u-jälam

*beda haya6).

vara bar päsilke-min räkaya,

aze päsilke-hwä psar 7)-tada bedim haya.
kulla halabe bekaye mäla saker äga u-;abbäs agä, nähestin daz debezini

mahbübe-min aya.

21) Ä urspr. sarike. — 22) sp. kendi. — 23) P. in den Reimen °ake. —
24) sp. hinzugefügt. — 25) sp. kerna. — 26) sp. hinzugefügt. — 27) sp. zdiä-
zära qar°. — 28) sp. liamlä. — 29) ä urspr. van. •— 30) urspr. bü. —
31) u-yag_b. — 1) sp. bemi. — 2) sp. tu räba. — 3) sp. jihkä-ma. — 4) sp.
Miänebäne. — 5) sp. gund. — 6) sp. bedäya. — 7) S. sp. sar.



2 merame merame merame, edre hatt bedre,
rö helti z°äliya here,

psar baznä zeräy hiiki maqass u-kre,
merame virda vara, tu k nawere?

3 merame merame merame, *lemä häti bäye sarliadä8) gqlgqli,
auk9) dä-bü baznä zeräy greka10) Saire11) liämüdi müsili,

hwazi begäva13) rähezim13) kälüne 14) yäsimi,
düwe kälüne 14) be’ällye gqhäda befairinim, tu 15) meqäbili,
rämisänä-tä büna hasratä vi dih.e"3 O

4 merame merame merame16), daläle meliabbeti17)
le’ödäka mäla bäve-min18) rünist19), sä’i sepi bu,
jizmä20) sqr 21) bü, siftälf bu,
bedaranja hat °hwär, jizmä benälca bu, sammqti22),
s‘ya23) °dläle-min leqäse bist 24) parak lauwuti.

5 merame merame merame, *mine saka daläle mäle-hwä zeker25), me
ber äya dnärbakre26),

lebar kalha haskife debürin,
dile-me qmi nabu, na ähe-na, me näsust, me ber äya redväne, äy 27)

pirin,
*me näsust, bezgrin28).

6 merame merame merame, dörä tel sahme bebä’iya,
*az cüm 29) äye sellya,
*me nari, me näsust30), süne gämesa.

8) sp. bäye sarliadä hat bma. — 9) S. sauqä. — 10) S. greke; so auch P.
urspr. — n) & säre. — 12) fehlt urspr. — 13) P. sp. rähezma. — w) S. qäl°.
— 15) st. tu sp. leie nämäye tu oder leie merame. — 16) Von hier an hat der
Erz. das dreifache merame immer erst heim Singen hinzugefügt. — 17) sp. S.
dile-min, P. dilem-ät. — 18) S. me. — 19) sp. P. rnit, S. rünistivo. —

|
20) sp. jizmäka. — 21) P. auch sohr. — 22) urspr. sahleqi. — 23) sp. P. sä’ike,
S. saike. — 24) auch bis. — 25) urspr. me zeker. — 26) ore reimt nicht mit

! den übrigen Versschlüssen; beim Gesang wurde das e lang gezogen (überdehnt),
wobei leicht ein Nasal nachklingt; dadurch ivürde die Gleichheit mit den an
dern Versschlüssen hergestellt, da auslautendes in im Gesang meistens zu en
gesteigert wird. — 27) sp. äyf. — 28) sp. dile-me qemis nabu, me go az näsqm,

' süna zgrin. —
29) sp. tu bare-hwa beda. — 30) sp. beide merame *gö az

(P. auch da-beza) näsqm, P. allein: me nari dile-mi kaimis nabu az näsqm.



7 merame merame merame, daläle mäle-me laziza,

az cüm 31) staur32), dile-me qaimis nabu, me nasust33), süne pa:le gwza.

8 merame merame merame34), az cum aya muräde, vaya,
halq35) götin levedare maso gunya.

9 merame merame merame, *me göt hall hallä36),

*az hätim 37) merdlne ain jauze, *ay täzä bü,

maganä bu,

me bädä, dile-me qemis39) nabu az besöm38), süne daye kacälä.

io merame merame merame, *ci-qäs az garnam 40) kasik me nähme,

*me bare-hwa da ave niseblne40),

av täzä ten, mi ut lenisebine.

n *hediyä saf valgirtlya,

ay jän qismate-vTya41).

merik merame zdiwara beriya,
jirji z«we42) hätiya,
tustik bedast43) nakatiya.

XXVIII (12).

sterne jäsimö 1).

i hävailo hävailo hävailo,
jäsimo lävo täye betaue,

hesni2) debü ledor kahnye lebar badane,

31) P. sp. cüma. — 32) sp. staur hopn. — 33) S. naswist. — sp. gö az

nüm. — 34) sp. hier noch vaya vaya als erster Reim. — 35) sp. nie ker daz

bisöm, lialq zemera. — 36) sp. halla beme halla. — S. stets hallah. — 37) sp.

azi cüma. — 38) sp. maganä bu, me bädä, äyekä täzä ze te war, nie gö _
behwade levedare nam. — 39) S. °mis, auch Str. 7. — 40) fehlt urspr. —
41) sp. merame, hedlyä mine s’k daläle mäle-hwa denäy ave dänia,

mine sa sustia. w

ay sing bar qabal-vva, )

zdiwara beriya. : 87

42) S. züwe, sp. °edare. — 43) P. urspr. bedäs, sp. bedaste-vi. -— 1) S. fast] 1

immer cäs°. — 2) S. sp. sin. i
J4



kul bekäye mla hja ttms) u-hasan bage4),

1
.

i
jobte5) hanjara®) histin bar hatte gardäne.

2 hävailo hävailo hävailo,
jsmo läve pire,
berö hara mejlise, bisey zhwara daina räy 7)-u-tagbire,
haife-me te-bu sar jäsimo gö kustin, ze hält debü mejlise

zahoye mejlise 8) jezre.
3 hävailo hävailo hävailo,

jäsimo lävo qasre jäsime-me9) pecka,
stünä näye lebinda 10) ba:lalka,
haife-me te-bu sar jäsimo11) gö kustin, me q^zek zera

*äni, nahitin gö 12) bebin zv u-büka.
4 hävailo hävailo hävailo,

jäsimo lävo, qasre jäsime-me mazenä,
estna näve lebinda hasina 13),

0 70kullä halabe bekaye ml höjä tms u-hasn bage4),
darbe14) kutne lehistin jäsimo, mine q^zik zera *äni,

nähistin15) bebin mer u-zina.
5 hävailo hävailo hävailo,

cümä jezire naqba vä begvina,
gundi u-;älim götarrba *jl jäsime helina 10),
pä§äk qauwi häta serte, *jil bäyezä lebar16 ) payli hwna;
affandye diärbakre u-qäziye merdine riswat u-bartl

duhwin alemna17),CO 7 7*götin yäde 18) de’usüle hqkümate häta 19) kustin, zarar nina.
6 hävailo hävailo hävailo,, jäsimo lävo, rö helät alkura näve,

az bke räbu jile jäsim dä bar täye,
p. haife-me näye sar-ta, haife-me te lebüke ve yagare mälä bäye.
gö

—
3) sp. °mäs sarräfe müsile. — 4) sp. bage seha. — Die Zeile ging ivohl

wspr. auf u-hasane aus. — 5) S. cohte. — 6) 8. °jare. — 7) sp. ser. —
8) urspr. u-mej°. — 9) sp. P. jäsime-me daläle, Ä jäsime daläl. — 10) fehlt
wspr. — n) P. sp. jäsimo daläl. — 12) sp. "äni nastin zdiayrä. — 13) Ä sp.

ist “bindäsina. — 14) S. sp. are darbe. — 15) sp. "äni nastin. — 16) sp. jile
jäsime lebar bäyezä. — 17) 8. ;allem°. — 18) sp. gö däike. — 19) urspr. hät.



hä lävo, hä lävo, hä läwo,

zaväye se rowo,
agäye se mahäwo,
*lediväne hykmte10) nawerim bezim berawo.

XXIX (7).

gö häbu u-nbu ctr ehwad nbu. matranik hbu, ledr zaliferäne

rünistf-bu. hänna guläme-vi bu, seh guläme-vi häbu, hnn mazn-v bu.

maträn awnya damn ker häsile-vi, hnn sänt sar hisil. au u-yag„di |

cün jawönya, rünist lemälä seh. kc söh hya be-zawaja, näye-vi mäddö 1)

-ya, gallik spähya2). behnn denar, au u-kacike hinak ce-dekin. hänna

bire kacekö naher, gö beb fallah. kacjk le bü bälä. söh behist, dai näher,

söh göt hnn, gö wulö mk b°hacehö, jäqde-vi mb, tu fallhi u-au musul-

mäna, Stära näbe. gö häze-mhi ze nina. kacjk lehänna disterne

mhammade hann zemäl hät nie näs naker,

nie pirse gohtena-hwa ze naker,

erüw-min rämlsan naker.
O

mhammade hanna suwar bü ledondil,
zedere hät sar liäsile,

hk levir nabü aze beräyenim bebe musile.

au awna begayäye sina,

bardäna hann qat tu nina,
insallah az ya-v-ma.

hänna lö yagaränd

gö kace näbe, ve sugul °lma harä bc,

dlye-ta u-bv-ta qa’il näbe.

kacjk bevö häbare dä geri. — günd hämü behistin, räbün lehännä lehin.

yak z°günd gö le-mähane, maträn bebehse, ve gilhe-ma bek, ve günd bät8-

m_be. l-nadn. hänna hasl tamäm haiäs ker. räbü, suwar bü be derM

kacjk vra hät. kerin u-näkerin kacjk vgar, ya-nägaria. bü bala lehännä,

vra hat derö. maträn behist, gö ay cya hnn? gö häle hawal äya, debeze

z0
maträn. gö e qänja. du roz sakjnin, seh u-gund ham hätin aawnya.

l) S. in allen Fällen mado. — 2) P. auch spahiya.
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hätin dr, gön am kace-hwä nädip, fallha. hnn u-mddo berin jawnya.
gö musulmn bä, kaek bostna, h deböZe. sihar zöra cekerin, jqele-v
berin, buwara cü hnn, cü awnya. kacik debe, hn sare-min bebärin,
tarke-vi nädim, falläh be kefe-viya, musulmn be dsa kefe-viya. gö äz
musulmn nbim u-kacik nästenim. kacik degerf. hännä rabu be mal, mäddo 5
rbu vera. ndin mrdne, kacik bar-näde. au ‘kcik hätin mrdne, car

| egnd vörä hya. cün jam päsä, mejls jevva, falläh hätin mejlise, vakfle

e
i matran hät hja jäbbür8). au u-päsä elhay dän behabr. hoja jabbür gö

äme falläh bekin kacik. päsä gö nabe, bara käcik bö jämiye u-br merik
i ! be derö u-dsa br hy-du bstnin. gö nabe, hoja jabbür, kacik habänd io
1 t u-dedv hat. kacik debe azö falläh bim u-mrik dfne-hwä bar-näde. päsä

ä | hayer mä, nizn ci bebe, gö äme bekin hawäla jam mesüre4) diärbakre,
jäm 5) hoja ms. götin br be, mejlis liämü fällah u-musulmäna. sändin

_
diärbakre hänna u-käcike. cün diärbakre, jändarmä 6) buwära häya, taslime
meur kerin. gö ci hawäla? mesür, got hänna. gö affändim az guläme maträ- 15

nim, az cum sar häsile awnya, af käca söha— kacik rbi ledvn—lerne
b balä, me gotiye az ta nästenim, gö cm? me go az fallhma u-tü musul-
mani, nb, hänna debe, väya kacik, na wuloya? kacik gö bäle. mesür gö
varä tu musulmn bebä, äme kacik leta mahar bekin. gö nä’a az näbim
musulmn. mesür hännä qnal ker, gö musulmn bebä, äze ta ce-bekim 20
medür, ta bisenim sar jawönya. gö br be. hännä säz_bu. berin wli-jme,
ahed räkerin u-musulmän kerin. hank mälik zörä dän, u-töda rünist, au

’mäddö mahär kerin, ta;fne-vä b
e
där-dekave ze

saräe. mäya du mä, pomn
bü, nakerin medür. deve berav, ry-vi nna, hännä däloqi. dile-vl z»mäddö

sär bu ebye ve häbare gö musulmän bü. mä mäddö disterne, bbar dil-vi
25

te, au nm dekne.

lema hät röza ine,
päsä duf-tä desine,

+e.
dile-tä zime demne.

. lemin u-leve daftare, 30

,3
aze vagarim jih bare,

Ia, 20V0 ’
yz az hätim diärbakre le na beve habare.
ze “ "a,_

3) S. stets jabür. — 4) urspr. mesür. — S. stets misür. — 5) P. auch
u-jam. — 6) auch cänd°.



mddo rbu gtiy
mäle7)-ma reka,

cava dile-ta dehwäzö rba ceka,

gya tu hare az qä’ilim

5 mäddo debe dile-tä namine, tu devö äme falläh bin, äme ma’jüme |

qaner bekin, av dne musulmna am nähabenin, äme vägarin dne falläha,

mä kötäka, ma sanq e
nakin. näma zane hännä ci bebe, ahed räbün

u-musulmn bü. mäddo disterne

gö 8) mhammado 9) ptara söza,

10 mahla habare-ta bugre töza,

hakä qanj u-hak haräb ame hwa bavin bahte bälyösa 10).

au diärbakre lisar tella,
ban maddo vaka gula,

ame bezin bailösa ame ben sar dme fallah.

15 dismäle maddo zemomlya,
*alvä jäsüs hanä 11) bire rmya,
*räba dam harin jam balyosa dam benerin12) gohtine-vä clya.

ban13)-ma na dera gqrövara14),

maddo15) räba dam harin,

20 legohtne15) qansera am benarin.

sas mäh man bev käri, ma’,lüme qanser kerin. hännä cu mala qanser,

qanser cu sarae, au ‘p sar kenn, qanser rb, suwar bu hare stambüle,

gilhe pasä bek. nähestin gö hare stambüle, yagarändin. hänna bü fallah

u-mäddo mä musulman. pasä nahest, her jam harmta mäddo päsa. subäha18)

25 lhede maddo räbü emla pasä, hwä dezi, hat ml qanser jam hännä. päsa |

le pirsi, be
darkät lemla qanser, agha hännä. pasä dai näker, qanser rabu,

dastr-va da u-bün falläh u-hatin mrdne. lemrdne rünistin, du kr-vi '

hna. tu zmerä säh.

7) 8. sp. gö räba mä°.— 8) P. urspr. ohne gö. — 9) P. °de.— 10) urspr.'
bailösa, 8. o za. —- 11) sp. alväya (= alva haya) jäsüs. — 12) urspr. ame bezin \

qansera. — 13) sp. are maddo ba°. — 14) vgl. XXVII, Anm. 26. — K)sp. are
vorgesetzt. — 16) S. subaha.

;
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XXX (6).

mhammade hannä.

i az u-mhammade hanna alhav 1) rünistin,
*ma qisat ker, ma kef histin 2),

kayr u-köc
e
ke basta cbhäle-mä beristin.

2 mhammade hanna zemäl kär bu,
1ehaspe boz zehwa suwar bu,

haspe böz lebjn kar u-läl bu,

lebäzära diarbakre ze paya bu,

ahdy mhammade hanna habu,

le’eli-jäme musulman bu.

3 maddö3) gö mhammad sare-me tese neznim cimä;
mhammad le yagaränd, gö zegreke sa’.ra zekimmä;
maddö nahw bu, limhammade hanna zolmä.

4 gö haspe mhammade hanna 4) böza,

ry diarbakre deke töza,

ame hwa bäyezin bähte bäliröza5).

5 au diarbakre lizözäne,

am hätin diarbakre, kasik ma nezne,

ame hwa bäyezin bähte paterke mazin ledere zahfaräne.

6 mehammado Imin u-leve mizgine,
kasik ay jajeb nabine,

ame harin jam hja jabbür vakl merdine.

7 m-hammado ay galgäl natu gälgäla,

linge maddö behalhäla6),

maddö göta mhammade hanna, gö dne musulmana

hw batäla 7).

8 gö mhammadö rö heläti lemasila,

malbs maddö zeharira,

gö ame harin dine falläh 8) dinek asila.

1) P. sp. lay. — 2) sp. galgäl kenn, gäzin histin. — 3) S. immer madö.

- 4) S. sp. °na-mine. — 5) so P. urspr.^ S. °ösa. — 6) S. buhelh0
. — 7) so

.
sp., beide urspr. bätelä. — 8) sp. falläha.
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9 gö mhammad hann suwar debü lejuwänlye,

ze pay bu sar kahnye,

az u-mehammado ma kef ker-b lebin_ciye.

10 lema häti barfe tz,
*emhammad lebar darye-m9) hat belazä,
*az vera harim 10) fathe rz.

ii rekä 11) mrdne biba,
malbüse maddo *malbüsek rasa 12),

haspe mhammado äni-basa,

mhammado bebinim dile-me hwaa.
. 0 G

12 mhammade hanna zemäl rbu,
ve-rö lesar-ma *’ajäj u-bä 13) bu,
düe mhammade hanna ahne harä bu.

13 mhammade hanna suwar bü u) lebargila,

paya debü aldv bira,
mhammade hanna bem na qa’ila.

u jawenyl5) sauti 16) v lekäsa,

delinge maddo qqmäsa,

az u-mhammado ame harin mrdine divane pa.
15 awny sauti lebar bndar,

mhammad dast aygt qabdä hahjare,
bäye-me ziawenya ve bedare.

16 iro se ro *me kärek17) naker,

cüma 18) jam fälcl me fälik17) yaker,
fäle-ma 19) rzdbü draunaker.

17 rö bedarkat iz'ällye bohta,

mine sözik ^liwara degöhta 20),

baznä maddo kat ferqta.

18 darlye mäle-ma biskera,

sarem e tese sköle zera,

9) sp. mhammado bar danke mäla-ma. — 10) P. sp. aze harim bemham-
made hanna. — u) S. sp. rlya. — 12) S. o büsk e

ra°. — 13) sp. töz u-;ajäj. —
14) sp. debü. — 15) S. stets °niya. — lß) auch sauwoti. — 17) S. mkä°, mfa°.

— 18) sp. az cüma. — 19) P. sp. nie. — 20) ä auch O göta und Ogohta.



mhammade hanna hat, nie söz god_vra2l).
19 az u-mhammad am katin22) lianake,

le madöke cv-balke,
mhammad göt gö bäye-tä qäbül nake,

aze härme bitafäke.

20 mhammadö göt maddö vara,
dast bvim sar kambara,

erüwe maddö asmara.

21 mhammadö nabe nabe,

dilo dil habändi rä’i le nabe,
kurik fallä-ya, musulmän nabe.

22 mhammade hanna lediärbakre kas nabne,
lejam qanera ;ajebeg„degarine,
mhammade hanna bare-hwa däya merdine.

23 ban23)-ta rihäna *hwa gula24),

mohubbät25) are zedlla,

ame cina merdine sar dne fallah.
O • "" •

24 maddo me ta di-bu lesibbäke,
7 0 7

am katin kef u-hanake,

ve kef u-hanake tu zbira nake.

25 maddo räbu dai naker,
*dariye öde 26) vaker,
mhammadö *gö b

e
dar-makaya27), qäbül naker.

26 mhammadö28) lemfai u-l
eve gohtene,

baznä-me 29) zeräva stäye tütene,*tr h-ma30) male dene.

27 mhammadö hina, *bemin hina31),
*cäye-hwa levaläd^begarlna33),
vk-min kasik tu nbne32).

28 maddö lemin u-leve götene 84),

21) Ä sp. dä v°. — 22) sp. katna. — 23) sp. maddo ba°. — 24) urspr. u-gula.
— 25) S. muhu°. — 26) sp. ker gö dari. — 27) S. sp. hanna. — 28) sp. maddo.
— 29) sp. ta. — 30) sp. baznä-min he^ä-ya. — 31) fehlt z^rspr. — 32) sp.
mhammadö suwar bü sar ma’ina, bare-hwa däya bäzära merdine, — 33) P.
auch °ine; in der folg. Zeile S. °ina. — 34) S. sp. goht°.



70 XXX.

bazna-ta be carcye frotan,
tark-ta nadim Hatta hrna merin.OG

29 maddö35) vaya vaya vaya,
maddo götn gohtenä-täya,
hatt merne maddö yä-mya.

35) urspr. go m°.
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I.

Farhat Aga.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal einer namens Kulik, Kulik von Madan 1); er war Fürst und

führte die Regierung, aber er war noch unverheiratet. Endlich holte er
sich eine schöne Frau und führte sie heim. Nach einem Jahre war die Frau
guter Hoffnung; als aber die Zeit ihrer Niederkunft herannahte, starb sie,

und Kulik hatte grosses Leid. Man begrub die Frau. Zu derselben Zeit war
einem der Dorfleute ein Ochse entlaufen. Als er ihn am Abend nicht fand,

ging er auf den Friedhof, um ihn dort zu suchen; da erblickte er zwischen

den Gräbern einen kleinen Hund; er nahm ihn mit nach Hause, setzte ihn
dort unter den Korb 2) und dachte ihn sich aufzuziehen. Am andern Morgen
stand er auf, da lag statt des Hundes ein toter Mann da mitsamt dem

Leichentuche. Er liess ihn den Tag über dort liegen. Als der Tote sich aber

am Abend wieder in einen Hund verwandelte, nahm er ihn, trug ihn weg
und warf ihn auf den Friedhof. Was bemerkte er da? Ein Knäblein weinte

in dem Grabe 3). Alsbald ging er zu Kulik und sagte ihm: «Herr, ich habe

etwas Wunderbares erlebt». «Wie so?» «Ein Knäblein weint im Grabe».

«Wenn es wirklich ein Knabe ist», sagte Kulik, «so wird er auch morgen
früh noch da sein; ist es aber etwas anderes, was geht’s uns dann an?» So

warteten sie bis zum Morgen, dann stand Kulik auf, nahm den Mann mit und

sagte: «Komm, zeige mir, wo er weint». Sie gingen auf den Friedhof: der

1) Der Erz. wusste über die Lage dieses Ortes nichts anzugeben; nach JJ. ist esHamadan.
2) Vgl. TA. II, 388. .
3) Der Erz. hatte augenscheinlich das Grab der Frau im Sinne. (“7 /)

,
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Knabe weinte, und das Weinen kam aus dem Grabe der Familie Kuliks. Sie

öffneten das Grab 4) und fanden den Knaben bei seiner Mutter im Leichen-
tuche; sie schlugen dasselbe auseinander und nahmen den Knaben heraus.
«Es ist mein Sohn», sagte Kulik und brachte ihn nach Hause; dort bestellte

er ihm Wärterinnen, denen er Monatslohn und Kost gab. Der Knabe — er
nannte ihn Färhat Aga — gedieh, Gott schenkte ihm Leben, und er wurde

gross und stark, so dass niemand es mit ihm aufzunehmen wagte.
Nach Kuliks Tode übernahm Färhat Aga die Regierung; seine Unter

tanen fürchteten sich vor ihm. Er liess eine Bekanntmachung im Lande
ergehen, dass, wenn irgend jemand ein Mädchen freie, er selber bei diesem

Mädchen an dem Tage, wo man es heimführe, die erste Nacht schlafen
und es dann dem Manne geben werde; die Jungfrauschaft der Mädchen sei

für ihn. In Folge dessen kamen die Untertanen zusammen und hielten unter
sich besonders Rat. Sie erklärten: «Das lassen wir uns nicht gefallen, wir
wollen zum Sultan gehen und über ihn Klage führen». Sie gingen also zum
Sultan und verklagten ihn. Dieser gab ihnen folgenden Bescheid: «Geht»,
sagte er, «verbannt ihn aus eurer Mitte, aber ihn zu töten habt ihr keine

Erlaubnis». Als sie nach Hause kamen, stellten sie einen andern Fürsten

gegen ihn auf und trieben ihn aus dem Lande. Er ging in die weite Welt
und verschwor sich, nicht unter der Herrschaft des Sultans zu bleiben.
Zunächst begab er sich in das Land der Löwen und fragte diese: «Steht ihr
unter der Herrschaft des Sultans?» «Freilich», antworteten sie. «Welches
Land steht denn nicht unter dem Befehle des Sultans?» fragte er weiter.
«Das Land der Flöhe», antworteten die Löwen, «diese haben einen Sultan für
sich». So ging er in das Land der Flöhe und erkundigte sich nach der Stadt
des Sultans. Dort angelangt liess er sich bei dem Sultan — dessen Name

Mir Sofan 5) war — als Diener nieder. Die Frau des Sultans der Flöhe hiess

Sittia-Sin. Er sah dort Wunderbares: am Tage trug man die Kleidung der

Flöhe, und bei Nacht legten sie dieselbe ab und wurden Menschen. Der
Sultan liess bekannt machen, und der Ausrufer rief es aus in der Nacht:
«Niemand soll aus seinem Hause hinausgehen; wer immer hinausgeht und

von der Nachtwachegefasst wird, den wird Mir Sofan pfählen 6) lassen; Niemand

4) Vgl. TA. II, 387.
5) Vgl. TA. II, 413.
6) Vgl. TA. II, 377 unten.
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soll aus seinem Hause hinausgehen». Sittia Sin gewann den Färhat Aga lieb,
und er gab sich heimlich mit ihr ab, ohne dass jemand es merkte. Mir Sofan

hatte keine Ahnung davon, er hatte Färhat Aga sehr lieb und vertraute ihm
sein ganzes Haus an. Eines Tages ging Mir Sofan hinaus in die Gärten; als

er nach Hause zurückkehrte, überraschte er Färhat Aga bei der Sittia Sin.

Er wollte ihn jedoch nicht töten, sondern warf ihn ins Gefängnis, wo jener
zwei Jahre blieb; der Sittia Sin wagte er kein Wort zu sagen. Sie brachte
dem Färhat Aga Brot und Essen zum Gefängnis. Eines Tages bat sie Mir
Sofan, Färhat Aga frei zu lassen. Als er sich aber weigerte, sagte sie: «Wenn

du ihn nicht freilässest, so wirst du es bereuen». Da liess er ihn frei aus
Furcht vor ihr. — Mir Sofan hatte eine Tochter, die wollte er mit Färhat
Aga verheiraten; aber Sittia Sin liess das nicht zu, denn sie wünschte Färhat
Aga für sich zu haben. Trotz der Verordnung, dass bei Nacht niemand hin
ausgehen durfte, ging Färhat Aga in jedes Haus, in dem sich ein schönes

Mädchen befand, und gab sich mit diesem ab. Eines Nachts fasste ihn die

Wache, vergebens bat er, sie möchten ihn freilassen; sie liessen ihn nicht
los, da griff er zum Säbel, zog ihn und erschlug fünf von den Wächtern;

man verklagte ihn bei Mir Sofan, aber die Klage drang nicht durch. Das

ganze Land der Flöhe hörte, dass Färhat Aga schlechte Streiche mache,

und beklagte sich über ihn. Eines Nachts holte er zwei Pferde aus dem

Stalle, setzte Sittia Sin auf das eine und bestieg selbst das andere. So ent
führte er Sittia Sin bei Nachtzeit. Den Weg kannte er nicht; er kam in ein

schönesLand, die Art der Leute war wie die der Menschen, aber sie sprachen

mit den Fremden nicht mit ihrem Munde, sondern mit ihren Händen 7); ihr
Oberhaupt war eine Frau. Färhat Aga hatte der Sittia Sin Männerkleidung
angelegt. Sie stiegen nun bei jener Königin ab, die eine schöne Frau war;
ihr Herz aber neigte sich der Sittia Sin zu, indem sie dieselbe für einen
Mann hielt. Sie erklärte: «Diesen lasse ich nicht fort, denn ich will ihn zu
meinem Manne machen». «Das geht nicht an», entgegnete Färhat Aga. «Es

geht wohl», sagte sie. Man brachte Branntwein, und sie tranken, bis sie

betrunken waren. Darauf legten sie sich alle drei in demselben Zimmer
schlafen, und zwar die Königin mit Sittia Sin, Färhat Aga dagegen etwas
abseits. Er konnte jedoch nicht einschlafen,' sondern horchte auf jene. Die
Königin, die noch schöner als Sittia Sin war, forderte diese auf, sich zu ihr

7) durch Geberden.
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zu legen. Sittia Sin aber nahm die Hand der Königin und legte sie auf ihre
Brust, da erkannte diese, dass jene eine Frau war. Nachdem sie darauf die

Königin mit ihrer Lage bekannt gemacht hatte, rief diese dem Färhat Aga,

er möge sich zu ihnen legen. Er legte sich zwischen die beiden, und die

Königin verbrachte eine angenehme Nacht. Hierauf sagte sie ihm: «Mögest
du mit uns beiden glücklich sein!» Den andern Tag blieben sie noch dort
bis zum Abend, dann stieg die Königin zu Pferde, auch Sittia Sin stieg zu
Pferde, und Färhat Aga ebenfalls; so entflohen sie bei Nachtzeit. Sie 8) kamen

in das Land der Löwen, aber sie wagten nicht am Tage unter sie zu gehen 0);

sie fanden eine Höhle und traten nebst ihren Pferden in dieselbe ein; ihre
Oeffnung verrammelte er, bis die Löwen schliefen, dann stiegen sie wieder
auf und passirten das Land der Löwen. Endlich gelangte er nach Hause in

seine Heimat, dort liess er den Geistlichen kommen und sich von diesem

die beiden nachträglich antrauen. Man übertrug ihm aufs neue die Regie

rung. Die beiden unvergleichlich schönen Frauen, welche er mitgebracht
hatte, wurden zu gleicher Zeit guter Hoffnung, und Gott gab ihm zwei

Knaben. Im folgenden Jahre gab ihm Gott zwei Mädchen. Sie wuchsen

heran, und er verheiratete sie im Hause miteinander. Gott vermehrte seine

Familie, es wurden sechzig Seelen, diese verheirateten sich unter einander
im Hause, und Färhat Aga führte die Regierung. Du aber mögest mir ge
sund bleiben!

II.

Die goldhütende Schlange.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal ein armer Mann, der nichts besass. Er hatte eine Frau und

einen kleinen Knaben, der noch auf den Armen seiner Mutter getragen
wurde und dessen einzige Nahrung noch Milch war. In seinem Städtchen

gab es reiche Leute, und der Mann sagte zu seiner Frau: «Diese Leute
haben grossen Besitz». «Gott hat’s ihnen gegeben», antwortete sie. «Wie

gibt denn Gott?» «Ich weiss es nicht», erwiderte die Frau. — Der Mann
hatte einen Acker, den er täglich beschauen ging. Eines Tages sah er, wie

8) im Text: er kam.
9) vgl. TA. II, 134.
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eine Schlange hervorkam und ein Goldstück heranbrachte. Der Schlange
wurde Sprache verliehen, und sie sagte: «Komm, Mann, nimm dir dieses
Goldstück». Der Mann freute sich, nahm das Goldstück mit nach Hause und
sagte zu seiner Frau: «Frau!» «Was ist?» «Ich weiss nun, wie Gott gibt».
«Wie denn?» «Was geht’s dich an?» Er ging darauf jeden Tag am Loche der
Schlange ein Goldstück holen. In dieser Weise ging es zwanzig Jahre mit
dem Manne und der Schlange. Da ei’ aber unterdessen alt geworden war
und nicht weiter zu dem Loche der Schlange gehen konnte, so nahm er
eines Tages seinen Sohn mit und zeigte diesem dasselbe. Von nun an ging,
gerade so wie früher er, der Sohn dorthin. — Als dieser nun einst zu dem
Loche kam, die Schlange ihr Goldstück hinwarf und er dasselbe aufhob, da
überlegte er: «Ich will die Schlange töten und das gesamte Gold heraus-
holen, ich will nicht auf sie warten, dass sie mir jeden Tag ein Goldstück
bringe», ergriff einen Stein und warf ihn auf die Schlange. Diese aber fuhr
auf ihn los und biss ihn; der Schlange wurde durch den Stein ein Stück vom
Schwänze abgetrennt, der Bursche aber starb. Unterdessen dachte der Vater:
«Ich will gehen und sehen, was mein Sohn gemacht hat, er verzieht heute
lange und ist noch nicht zurückgekommen». Er bestieg also seinen Esel,
ritt hin und fand seinen Sohn tot, auch sah er den abgehauenen Schwanz der
Schlange. Er rief der Schlange, und als diese heraus kam, fragte er sie:
«Wesshalb hast du so gehandelt?» «Wie so?» «Du hast meinen Sohn ge
bissen». «Sieh!» sagte sie, «er hat mir den Schwanz zerbrochen, mit einem
Steine, da habe ich ihn gebissen». «Mein Sohn war nicht bei Sinnen, du
hättest vernünftig sein sollen». «Komm mir nicht zu nahe!» rief die Schlange.
«Wesshalb nicht?» «Mein Vertrauen zu euch ist dahin». «Fürchte dich nicht»,
sagte der Mann, «zwanzig Jahre lang bin ich zu dir gekommen, hast du je
gefunden, dass ich dir übel gesinnt war?» «Das nicht», erwiderte sie, «aber

es ist nun zu Ende mit deinem Hierherkommen». So geriet sie mit dem
Manne in Streit, er warf einen Stein nach ihr und entfloh, die Schlange ver
folgte ihn, aber sie erreichte ihn nicht, und er entkam.

Einst reiste ein Kaufmann aus dem Städtchen des Mannes nach Moßul
und blieb dort in der Stadt in einem Hause als Gast. Der Herr des Hauses
hatte zwei Frauen, eine junge und eine alte; die junge hatte er eben erst
geheiratet. Als er nun einmal nachts bei seiner älteren Frau schlief, wurde
die jüngere gegen ihn verstimmt, er aber prügelte sie, und sie brachte jene
Nacht nicht bei ihm zu. Da der Kaufmann am folgenden Morgen in der
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Frühe seine Waren aufladen wollte, so kroch sie in einen Sack und nähte

denselben über sich zu. Als der Kaufmann nun aufstand und auflud, legte

er den Sack mit der Frau auf das letzte Maultier; er wusste ja nichts von
ihr. Er zog seine Strasse, da kam eine Schlange ihm entgegen und wurde

vor ihm zu einem See, so dass er nicht mehr weiter konnte. Er machte Halt
und sagte: «0 Herr, bis jetzt war hier kein See, jetzt hat Gott einen See

entstehen lassen». Niemand antwortete ihm, nur der See sprach: «0 Kauf
mann!» «Zu Befehl!» erwiderte er. «Wenn du mir das letzte Maultier gibst,

so lasse ich dich weiterziehen». «Das letzte Maultier sei dein», entgegnete

er und gab ihm dasselbe. Dann zog er weiter und kam nach Hause. Dort,

in seiner Stadt, angelangt, erzählte er: «Ich habe etwas erlebt, was ihr noch

nicht erlebt habt». «Wie so?» fragten sie. Er erzählte: «So oft ich nach

Moßul oder von dort zurück kam, habe ich auf dem Wege nie einen See

gesehen; diesmal sah ich eine Schlange mir entgegen kommen, ihr Schwanz

war abgehauen, sie verwandelte sich vor meinen Augen in einen See» —
der alte Mann horchte auf — «dieser See versperrte mir so lange den Weg,

bis er das letzte Maultier mitsamt der Last erhielt, dann gab er mir den

Weg frei, und ich kam her, das ist meine Geschichte». Die Zuhörer waren
sehr erstaunt darüber.

Die Schlange aber nahm das Maultier mit, lud die Last ab und brachte

sie in ihre Höhle, das Maultier liess sie laufen, und dieses kehrte nach Hause

zurück. Die Schlange öffnete die Säcke 1): in dem einen war ein Mädchen,

und in dem andern befanden sich Waren. Sie liess das Mädchen heraus und

führte es in ein Zimmer. Ein Zimmer wie dieses gibt’s nicht mehr, das

Mädchen staunte es an; es dachte: «So sind also die Gemächer der Schlange,

sie sind zwar unterirdisch, aber sehr schön». Die Schlange besass grosse

Schätze; ihr Geld und ihre sonstigen Reichtümer zeigte sie dem Mädchen2).

Sie führte das Mädchen umher und öffnete ein Zimmer, in welchem sich

drei Luftpferde befanden. Das Mädchen ass und trank und hatte sein Ver

gnügen in dem Hause der Schlange. Wir wollen aber nun die Schlange

lassen.

1) Die Last besteht aus zwei Säcken, von denen je einer an einer Seite des Lasttieres hängt.

2) Nach dem Texte, der dem Erz. hier wahrscheinlich in Unordnung geraten ist, müsste

man übersetzen: sie (das Mädchen) zeigte der Schlange das Geld, und diese zeigte dem Mädchen

die Schätze. Oder sollte in dem ersten Satze vielleicht der Sinn liegen, dass das Mädchen der

Schlange den Wert des in der Höhle vorhandenen Geldes erklärte?



Als der Mann des Mädchens am Morgen seine Frau vermisste, begab er
sich zum Hause ihres Vaters und fragte: «Ist Aische 3) nicht hierhin ge
kommen?» «Nein», antworteten sie, «du hast sie doch nicht umgebracht?»
Er beschwor jedoch, dass er sie nicht getötet habe. Dann suchte er mit
seinem Schwiegervater in Moßul nach ihr, aber sie fanden sie nicht. Hierauf
sagte der Gatte: «In jener Nacht, als sie mir grollte, war ein Kaufmann aus
Kotschhasar4) bei uns, vielleicht ist sie in ihrem Zorne mit diesem davon
gegangen». Die beiden brachen also nach Kotschhasar auf, begaben sich
dort zu dem Kaufmann, und dieser nahm sie gastlich auf; dann fragte er:
«Wesshalb seid ihr gekommen?» «Wenn wir es sagen», antworteten sie, «so
ist es ein Schimpf; und dass wir es nicht sagen, das geht nicht an». «Wie
so?» fragte er. «JeneNacht, da du mein Gast warst, hat meine jüngere Frau
sich im Zorne entfernt, und ich denke nun, du hast sie mitgenommen».
Jener aber schwor, dass er sie nicht gesehen habe. «Wie wir auch immer in
Moßul herumgesucht haben», fuhr der Mann fort, «wir haben sie nicht ge
funden». Der Kaufmann erwiderte: «Nein, da müsste ich mich ja beim
Grabe meines Vaters schämen, ich esse dein Brot und sollte deine Frau
wegführen, das kommt in der Welt nicht vor». Der Mann fragte: «Hast du
deine Säcke nachgesehen?» «Freilich habe ich sie nachgesehen, es war nichts
darin; aber an dem Tage, als ich von Moßul aufgebrochen war, kam mir
eine Schlange entgegen und verwandelte sich vor meinen Augen in einen
See; ich mochte tun, was ich wollte, sie gab mir den Weg nicht frei, bis sie
von mir das letzte Maultier samt der Last erhielt, da gab sie den Weg frei;
sie hat ihm die Ladung abgenommen, denn das Maultier selbst ist nach
Hause zurückgekehrt». Da sagten sie: «Wie dem auch immer sein mag, das
Mädchen war in der Last des Maultieres versteckt, auf, lasst uns gehen und
die Schlange suchen». Sie gingen nun die Schlange suchen, aber trotz aller
Mühe fanden sie sie nicht. Da hörten sie auf, von ihr zu reden, und ein
jeder kehrte nach Hause zurück.

Einst ritt der Sohn des Ministers, der von unvergleichlicher Schönheit
I war, allein auf die Jagd; was erblickte er da? Ein Mädchen und eine Schlange

•
kamen aus einer Höhle hervor. Alsbald stieg er vom Pferde; die Schlange und
das Mädchen gingen wieder hinein, der Jüngling folgte ihnen. Die Schlange

3) so hiess die Frau.
4) vgl. TA. II, 4178.
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blieb an der Oeffnung der Höhle stehen und fragte ihn: «Wohin gehst du,

o Jüngling?» «Ich will zu dem Mädchen gehen». «Das ist nicht erlaubt!»

«Wesshalb nicht?» «Wenn du mir nicht das Versprechen gibst, so kommst

du nicht hinein». «Welches Versprechen?» «Dass du, wenn du zu mir

kommst, ohne meinen Willen nicht wieder herausgehst; dann lasse ich dich

hineingehen». «Ich gelobe dir, ohne deinen Willen nicht herauszugehen».

Nun trat der Jüngling ein. Er betrachtete die Wohnung der Schlange und

erstaunte sehr; «ein schönes Haus», dachte er, «und unter der Erde». Das

Mädchen sass in einem Zimmer, der Jüngling trat ein, und die Schlange

kam auch. Er sagte zu ihr: «Wohlan, gib mir das Mädchen zur Frau!»

«Nein», erwiderte die Schlange, «diese ist nicht für dich». «Doch wohl!»

«Komm mit mir, ich will dir eine andere zur Frau geben». Nach diesen

Worten ging die Schlange weg, und der Jüngling folgte ihr; sie öffnete ein

Zimmer, und er erblickte in demselben ein Mädchen, o du allmächtiger Gott

und Schöpfer! so etwas wird nicht mehr gefunden. Sobald er sie erblickte,

war es um seinen Verstand geschehen. «Diese will ich dir zur Frau geben», ;

sagte die Schlange. Der Prinz freute sich und erklärte sich damit einver

standen. So gab sie ihm das Mädchen zur Frau.

Als das Mädchen aus Moßul hörte, dass der Sohn des Ministers und das

andere Mädchen einander geheiratet hatten, ging sie grollend von dannen

und begab sich in ihre Heimat. Die Schlange, welche sie vermisste, fragte

nach ihr, der Prinz aber sagte: «Frage nicht weiter nach ihr, sie taugt doch

nichts». So sprach die Schlange nicht weiter von ihr. Einst fragte der Prinz

seine Frau: «Woher stammst du?» Sie antwortete: «Ich stamme von den

Kika»5). «Wie heisst dein Vater?» «Dälu Mirchan6) ist mein Vater». Dann

fragte das Mädchen den Prinzen: «Woher bist du?» «Aus Kotschhasar»,

antwortete er. «Wer ist dein Vater?» «Mein Vater ist der Minister». «Aber

das ist ja schön», erwiderte sie. Sie lebten nun vergnügt im Hause der

Schlange. Eines Tages ging die Schlange aus, da fragte der Prinz das

Mädchen: «Bist du schon lange hier?» «Es sind nun zehn Jahre», erwiderte

5) Nach dem Erz. heisst so der ganze Bezirk zwischen Diarbekr und Midhjat, vgl. ZDMG.

16,612 Giki (?) bei Diarbekr; nach Petermann, Reisen II 35, ist el-Kikiye ein Distrikt von

Mardin, auf Hausskn echt’s Routenkarte jedoch sind die Kiki als ein Kurdenstamm südwestlich

und südlich von Mardin eingezeichnet; vgl. auch Journ. As. VII6 Serie, Tome 13,1879, p. 226.

6) D. M. war anfangs der sechziger Jahre Gouverneur {Jiakim) dieses Bezirkes; er residirte

in qaQr bäläq in der Nähe von Diarbekr. O. Gl.



sie, «dass ich hier bin». «So komm, lass uns fliehen». «Wir können nicht,
sie könnte uns fassen; aber etwas anderes!» «Wie?» «Es sind drei Luftpferde
da, komm, wir wollen zwei derselben besteigen und entfliehen, so werden
wir entkommen». Sie bestiegen nun die Pferde, und das Mädchen befahl
denselben, sie hinaus auf die Oberfläche der Erde zu bringen. Im Augen
blicke waren sie auf der Oberfläche der Erde mit den Pferden unter sich.
Sie schlugen nun die Richtung nach Kotschhasar ein und kamen zum Hause
des Ministers. — Von dem Tage an, da der Prinz verschwunden war,
herrschte Trauer im Hause des Ministers und man hatte nicht aufgehört zu
weinen; sie wussten nicht, ob er tot oder noch am Leben sei. Nun sahen sie

auf einmal den Prinzen mit einem Mädchen, das er bei sich hatte, heran
kommen. Da freuten sie sich im Hause des Ministers, veranstalteten ein

Fest und feuerten tausend Kanonenschüsse ab. Der Prinz und die Tochter
Dälu Mirchans blieben nun dort wohnen, die Leute von Kotschhasar aber

sagten: «Der Sohn des Ministers hat sich eine Frau geholt, derengleichen

noch nie jemand heimgeführt hat».
Die Schlange war unterdessen nach Hause gekommen, hatte dort niemand

mehr angetroffen und war wütend in den Wald gelaufen, um sie zu suchen;
obgleich sie das ganze Land durchstöberte, fand sie doch niemand. — Der
Prinz schlug seiner Frau vor, in den Garten zu gehen und sich dort zu
vergnügen. Das Mädchen antwortete: «Lass uns nicht hingehen, die Schlange
könnte uns finden, sie wird dich töten und mich mitnehmen». «Fürchte dich
nicht», erwiderte er, «die Schlange wird uns nicht finden». So gingen sie in
den Garten, sassen dort zusammen und tranken Branntwein. Plötzlich sah

der Prinz das Mädchen nicht mehr; vor seinen Augen war es verschwunden.
Er wurde wie rasend und schlug sich vor den Kopf, aber das Mädchen war
weg, verschwunden. Er lief wie ein Besessener umher und dachte: «Dem

mag nun sein wie ihm wolle, die Schlange hat sie weggeholt». Darauf ging

er sie im Walde suchen. Er gelangte zu einer Mauer, vor welcher das Gras

eine Elle hoch war; er setzte sich hin und zündete sich eine Cigarette an.
Da erblickte er zwei Schlangen auf einander, die sich begatteten; die obere
hatte Hörner. Diese bat ihn, sich zur Seite zu wenden, und er that dies.

Nachdem die Schlangen sich begattet hatten, sagte die Schlange mit den

Hörnern zu dem Prinzen: «Welchen Wunsch du auch immer hegen magst,
ich will ihn dir erfüllen». «Mein Wunsch ist, dass du gesund seiest», er
widerte er, «eine Schlange, deren Schwanz verstümmelt ist, hat meine Frau



geraubt». «So komm mit mir», sagte sie. Er begab sich nun mit dem

Schlangenkönige, denn das war jene Schlange, zu der Wohnung desselben.

Dort angelangt rief der König allen Schlangen, und alle versammelten sich

bei seinerWohnung. «Wer von euch hat die Frau dieses Jünglings gesehen?»

fragte er. Sie aber schworen den Schlangeneid und versicherten: «Wir haben

seine Frau nicht gesehen». Da erklärte er: «Die Schlange, die ich meine,

ist nicht unter diesen». Eine von den Schlangen erwiderte: «Es ist noch

eine Schlange mit verstümmeltem Schwänze übrig». Der König befahl sie

zu rufen, dies geschah, und sie erschien vor dem Könige. «Das ist sie»,

sagte der Sohn des Ministers. Der König aber entgegnete: «Mein Lieber,
diese trägt nur die Kleidung der Schlangen, aber sie steht nicht unter

unserer Gewalt 7), sie steht unter dem Befehle des Fürsten der Elfen». Mit
diesem Bescheide verliess der Prinz die Wohnung des Schlangenkönigs; wie

er im Walde weiter zog, erblickte er eine Frau von den Elfen, welche eben

geboren hatte; sie hatte einen Knaben bekommen. Während er sie noch

betrachtete, kam der Wolf 8) auf die Frau zu, diese fiel in die Dornen und
liess den Knaben los. Der Wolf packte ihn und wollte ihn fressen. Aber der

Prinz sprang hinzu, gab ein Paar Pistolenschüsse auf ihn ab und nahm ihm
den Knaben weg; der Wolf entfloh. Er übergab den Knaben der Mutter, die

sich unterdessen wieder genähert hatte, und es stellte sich heraus, dass diese

die Frau des Elfenfürsten war. «Prinz», sagte sie, «komm mit zu uns; ich
werde meinen Mann veranlassen, alles auszuführen, was immer dein Begehr
sein mag». Er begleitete sie also zur Wohnung des Elfenfürsten, hier er
zählte sie alles ihrem Manne, und dieser sagte: «Ganz zu Befehl! ich werde
deinen Wunsch erfüllen». Er rief alle Elfen zusammen und fragte sie:

«Wer hat die Frau des Prinzen geraubt?» «Nein, mein Fürst», warf jener
ein, «unter diesen ist sie nicht, sie trägt Schlangenkleidung, und ihr Schwanz

ist verstümmelt». «Geht und holt sie», befahl der Fürst. Die Elfen gingen
sie suchen und brachten sie. «Weshalb hast du die Frau dieses Jünglings
geraubt?» Die Schlange wagte nicht zu sprechen. «Voran», fuhr er fort,
«zeige mir eure Wohnung». Als der Fürst der Elfen und der Prinz bei der

Wohnung der Schlange angelangt waren, fanden sie dort das Mädchen; der
Fürst führte es dem Prinzen zu, indem er sagte: «Da, nimm sie mit». Dieser

7) sie ist keine eigentliche Schlange.
8) Ueber das Verhältnis des Wolfes zu den Elfen vgl. TA. II, 379.



aber entgegnete: «Nein, ich gehe nicht von hier weg, bevor du nicht die
Schlange getötet hast-, sonst könnte sie noch einmal kommen und sie mir
entführen». Der Fürst zog sein Schwert und erschlug die Schlange, dann
brachte er den Prinzen nebst seiner Frau bis nach Kotschhasar und kehrte
darauf nach Hause zurück. Der Prinz lebte von nun an mit seiner Frau in
Ruhe und Sicherheit. Und du gehab dich wohl!

III.

Die Wallfahrt der Tiere.

Es war einmal und war auch nicht — besser als Gott war keiner — es

war einmal ein Fürst, namens Mir Mahmud, der hatte zwei Töchter und
einen Sohn. Die eine Tochter heiratete der Richter, die andere der Gross

richter, der Sohn blieb unverheiratet, denn trotz alles Suchens konnte er
keine schöne Frau finden. Nun gab es in ihrem Städtchen eine Schöne, die
jedoch schon verheiratet war. Die beiden fanden Gefallen an einander, er
besuchte nachts die Frau und genoss ihre Liebe. Einst kam ihr Mann nach
Hause und fand den jungen Mann bei seiner Frau liegen; er zog seinen

Dolch und wollte zustossen; als er aber den Sohn Mir Mahmuds in ihm
erkannte, sank seine Hand zurück, und er wagte nicht zuzustossen. Der
Sohn Mir Mahmuds, der einen Säbel bei sich hatte, sprang auf und sagte:
«Bursche, du hast den Dolch auf mich gezückt». «In der That», erwiderte
jener. Da hieb er mit dem Säbel auf den Mann ein und tötete ihn. Dann
begab er sich nach Hause und sagte zu seinem Vater: «Vater!» «Was gibt’s,
mein Sohn?» «Ich habe den und den getötet und will nun seine Frau heiraten».
«Weshalb hast du ihn getötet, mein Sohn?» «Mein Wohl erforderte es, da

habe ich ihn. getötet». Darauf holte man die Frau, traute sie dem Sohne Mir
Mahmuds an, und so heiratete er.

Nach zwei Monaten wurde Mir Mahmud krank, man liess die Aerzte
kommen, und diese erklärten: «Ihm kann nur eine Schlange helfen, die wir
samt ihren Knochen im Mörser zerstossen müssen». «Es gibt Schlangen in
Menge», antwortete man. Mir Mahmud aber sagte: «Wer soll die Schlange
holen gehen?» «Der Sohn des Richters und der Sohn des Grossrichters,
deine Schwiegersöhne». Diese stiegen also zu Pferde und machten sich
auf den Weg, um eine Schlange zu suchen. Als sie eine solche erblickten,



stiegen sie ab, um sie zu töten. Sie griffen sie an und versetzten ihr mit dem

Säbel einen Hieb, der sie verwundete, jedoch nicht- tötete. Die Schlange

wandte sich darauf gegen die beiden, diese ergriffen vor ihr die Flucht, und

sie nahm ihre Pferde weg; jene aber kehrten nach Hause zurück und begaben

sich zu Mir Mahmud. «Wo ist die Schlange?» fragten die Aerzte, «habt ihr sie

mitgebracht?» «Nein», antwortete der Sohn des Richters. «Weshalb nicht?»

fragte Mir Mahmud. «0 Fürst!» erwiderte er, «wir haben etwas erlebt, was
ihr noch nicht erlebt habt; wir fanden eine goldgelbe Schlange 1) und stiegen

von unsern Pferden ab, um sie zu töten, ich versetzte ihr einen Hieb mit
dem Säbel und verwundete sie, die Schlange fuhr in die Höhe und verfolgte

uns; sie nahm uns unsere Pferde weg, wir aber kehrten zurück». Da sagte

der Sohn Mir Mahmuds: «Kommt, zeigt mir die Schlange». Er stieg zu
Pferde, und die Söhne des Richters und des Grossrichters begleiteten ihn

zu Fusse. Sie fanden die beiden Pferde frei herumlaufend und weidend; die
Schlange aber war verwundet, und ihr Zischen glich dem Geräusch einer

Mühle. «Hörst du’s, Sohn Mir Mahmuds?» fragte der Sohn des Richters.
«Ja wohl», sagte dieser. Sie gingen nun auf sie zu und bemerkten, dass sie

ihren Kopf zwischen die Steine gesteckt hatte, ihr Körper jedoch sich noch

draussen befand. Sie hieben mit den Säbeln auf sie ein und töteten sie, dann

brachten sie sie nach Hause, legten sie in den Mörser, zerstiessen sie mit
dem Stösser und machten ein Pflaster daraus, welches sie dem Mir Mahmud
auf den Kopf legten, damit das Gift die Krankheit herauszöge. Drei Tage

lang blieb es auf seinem Kopfe liegen, allein es nützte nichts. Die Aerzte

blieben unterdessen bei ihm. «Es nützt nichts», sagten sie, «geht und holt

uns einen Fuchs, wir wollen ihm das Herz ausschneiden und daraus ein

Pflaster machen». «Wer soll gehen?» fragten sie. «Lasst den Sohn des

Richters und den Sohn des Grossrichters gehen», antwortete Mir Mahmud.

Die beiden machten sich also auf den Weg, um den Fuchs zu suchen; sie

kamen zu der Höhle desselben, machten vor ihr Halt und legten eine Falle.

Der Fuchs kam von drinnen heraus, geriet in die Falle, und sie fassten ihn.
«Weshalb fangt ihr mich?» fragte er. «Mir Mahmud ist krank», antwor
teten sie, «wir wollen dich schlachten, dein Herz ausschneiden und ein

Pflaster daraus machen». Der Fuchs starb fast vor Angst. Als sie mit ihm

zum Städtchen kamen, trafen sie eine Frau an; diese fragten sie: «Wie geht

1) Die « Schlange» ist wahrscheinlich ein feuriger Drache.



es Mir Mahmud?» «Wahrhaftig, er ist gestorben», entgegnete sie. Da sagte
der Sohn des Grossrichters zu dem Sohne des Richters: «Lass den Fuchs
los, lass ihn nach Hause gehen». Aber jener erwiderte: «Ich lasse ihn nicht
los, ich werde ihn schlachten und ihm die Haut abziehen». Der Fuchs bat:
«Lasst mich los, damit ich mein Gebet verrichten kann». Der Sohn des
Richters war dagegen, der Sohn des Grossrichters aber sagte: «Lass ihn
los, lass ihn sein Gebet verrichten — es wäre ja eine Sünde 2) —, lass uns
doch sehen, wie die Füchse beten». Sie liessen ihn also los, damit er bete;
während sie aber mit ihren Tabakspfeifenbeschäftigt waren, nahm der Fuchs
Reissaus. «Der Fuchs ist fortgelaufen», sagten sie einerzum andern; sie eilten
ihm nach, aber weg war er, sie kriegten ihn nicht; er lief in den Wald, und
die Söhne des Richters und des Grossrichters kehrten nach Hause zurück.

Der Fuchs begegnete einem Hasen. «Bruder!» redete dieser ihn an.
«Was ist, Schwester?»3). «Wohin gehst du?» «Ich gehe auf die Wallfahrt,
zahlreich sind meine Sünden». «Ich bin in gleichem Falle», erwiderte sie,
«ich will mit dir auf die Wallfahrt gehen». «Komm», sagte er. So gingen
sie und trafen ein Schaf an. Dieses fragte: «Wohin geht ihr?» «Wir gehen
auf die Wallfahrt», erwiderten sie. «Ich hatte mich auch auf die Wallfahrt
begeben», entgegnete das Schaf, «aber ich habe den Weg verfehlt, ich will
nun mit euch gehen». «Das ist das vierte Mal», sagte der Fuchs, «dass ich
auf die Wallfahrt gehe, ich verfehle den Weg nicht». Sie gingen nun zu
dreien weiter und trafen eine lahme Ziege an. «Wohin geht ihr?» fragte
diese. «Wir gehen auf die Wallfahrt», erwiderten sie. «So will ich mit euch
gehen», sagte die Ziege. «Mütterchen», entgegnete der Fuchs, «du bist
lahm, du wirst nicht mit uns Schritt halten können». «Doch wohl», sagte
sie, «was geht’s dich an?» «So komm». So gingen sie zusammen weiter. Als
es Nacht wurde, schlug der Fuchs vor: «Wir wollen uns hier schlafen
legen». Sie machten also Halt, und der Fuchs befahl ihnen, sich niederzu
legen. Nach einer Weile aber stand er auf und strich um das Schaf herum,
weil er es auf den Schwanz desselben abgesehen hatte. Das Schafwar jedoch
noch wach; da strich er um die Ziege herum, die einen Wurm 4) im Fusse

2) wenn wir ihn zu einem solchen Zwecke nicht losliessen.
3) Der Name des Hasen ist im Kurdischen generis feminini.
4) Krankhafte Erscheinungenin den Hufen der Schafe und Ziegen werden auf einen darin

befindlichen Wurm zurückgeführt; durch Aufschmieren von Tabaksdreck aus den Pfeifen tötet
man denselben ab. O. Gl.



14 in.

hatte, und steckte seine Schnauze zwischen ihre Beine, um ihre Euter zu
fressen. Aber wegen des Wurmes in ihrem Fusse schlug sie aus und traf
den Fuchs auf die Nase. «Ach!» schrie dieser, «ich bin tot!» «Wie so?» fragte
die Ziege. «Ich kam, um mich neben dich zu legen, da trafest du mich mit

deinem Fusse auf die Nase». «Ich weiss nichts davon», entgegnete die Ziege,

«ich habe den Wurm im Fusse». — Als es Morgen wurde, gingen sie weiter

und begegneten dem Wolfe. Dieser wollte gleich die Ziege und das Schaf

fressen, allein der Fuchs entgegnete: «Das wäre Sünde». «Weshalb?» fragte
der Wolf. «Weil sie auf der Wallfahrt sind». «Nun, gut, lass sie die Wall
fahrt machen und zurückkehren, dann will ich sie fressen». «So sei es!» sagte

der Fuchs. Sie zogen weiter und kamen zu einem Teiche. «Das ist der Wall
fahrtsort» 5), sagte der Fuchs und warf sich ins Wasser. Auch der Hase

sprang ins Wasser und das Schaf ebenfalls; die Ziege aber fing an zu weinen.

«Weshalb weinst du?» fragte der Fuchs. «Ich weine, weil ich den Wurm
im Fusse habe und deshalb nicht ins Wasser zu gehen wage». «Ich bin der

Sacristan des Wallfahrtsortes», entgegnete der Fuchs, «Gott wird deine

Wallfahrt auch so annehmen, ohne dass du ins Wasser zu gehen brauchst».

Da wurde die Ziege wieder froh. Nachdem die Tiere aus dem Wasser ge

stiegen waren, kam des Weges ein Löwe, der war durstig und wollte Wasser

trinken. Wie er das Schaf, die Ziege und den Fuchs erblickte — der Hase

war aus Furcht vor ihm davon gelaufen — rief er den Fuchs an und fragte:

«Wohin geht ihr?» «Wir kommen von der Wallfahrt», antwortete dieser.

«Nun, so möge Gott eure Wallfahrt in Gnaden annehmen! 6) ich will das

Schaf und die Ziege fressen». «Ganz nach deinem Belieben, Löwe!» Während
sie so mit einander redeten, kam der Eber und wollte das Schaf fressen. Er
geriet mit dem Löwen in Streit, und sie gingen auf einander los. Der Eber
fasste den Löwen im Rücken und schlitzte ihm denselben auf, dann richtete

er sich, mit seinem Hinterteile an einen Wachholderstrauch7) gelehnt, in

die Höhe, um sich mit seinen Vorderfüssen zu verteidigen. Der Löwe wurde

zornig, umging den Wachholderstrauch, sprang auf den Rücken des Ebers

und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, mit dem er ihm beide Augen

ausschlug. Der Eber, seiner Augen beraubt, wurde wie toll und verliess,

5) Vgl. TA. II, 394.
6) Vgl. TA. II, 320 und 393.
7) Die aus diesem in Mesopotamien häufigen, in Damaskus dagegen nicht vorkommenden

Strauche gewonnene Holzkohle wird bei der Bereitung des Pulvers gebraucht. 0. Gl.



da er nicht mehr sehen konnte, seine Stellung vor dem Wachholderstrauche.
Der Löwe versetzte ihm einen zweiten Schlag, mit dem er ihn tötete. Sein
eigener Rücken war aufgeschlitzt, und er klagte nun über Schmerzen in
demselben. Da sagte der Fuchs: «Mein Bruder ist Arzt». «Wo ist denn dein
Bruder?» fragte der Löwe. «Komm mit mir, ich will ihn dir zeigen». Sie
gingen nun alle miteinander weiter und trafen den Wolf an, der auf die
Ziege und das Schaf wartete. «Fuchs!» sagte der Wolf. «Was ist?» — Der
Löwe sagte nichts. — «Seid ihr auf der Wallfahrt gewesen?» «Freilich»,
antwortete der Fuchs. «Nun, so will ich die Ziege und das Schaf fressen».
«Ganz nach deinem Belieben». Der Wolf packte das Schaf, aber der Löwe
versetzte ihm einen Schlag und tötete ihn. Sie zogen nun weiter, bis es
Nacht wurde, dann legten sie sich im Walde schlafen. In der Nacht kam ein
Bär; der Fuchs war noch wach, aber der Löwe schlief, verwundet wie er
war. «Wer ist da?» fragte der Bär. «Ich bin es, Bär», antwortete der Fuchs.
«Und wer ist dieser?» «Das ist der Löwe». «Und wer sind die da?» «Das
ist ein Schaf und eine lahme Ziege, sie kommen von der Wallfahrt, arme
Leute». «Wecke den Löwen», befahl der Bär, «ich will mit ihm kämpfen».
Der Löwe stand auf und begann mit dem Bären zu kämpfen. Bis zum
Morgen kämpften sie, während der Fuchs ihnen zuschaute, aber sie konnten
einander nichts anhaben. Der Löwe setzte sich auf die eine Seite, der Bär
auf die andere, und beide schauten sich mit feindlichen Blicken an. Darauf
sagte der Löwe zum Bären: «Du hast nicht ehrlich mit mir gekämpft».
«Weshalb nicht?» fragte der Bär. «Der Eber hat mir den Rücken aufge
schlitzt und hat mich verwundet; du fängst mit mir Streit an, während ich
meines Rückens wegen nicht kämpfen kann». Da zog der Bär ein Pflaster
hervor und legte es dem Löwen auf den Rücken, der dadurch alsbald geheilt
wurde. «Jetzt komm!» sagte der Löwe. Sie packten einander und kämpften
bis zum Abend, aber keiner konnte dem andern etwas anhaben. Darauf
sagte der Bär: «Ich will das Schaf fressen, und der Löwe soll die Ziege
fressen». Der Löwe war aber damit nicht einverstanden, sondern sagte:
«Ich will das Schaf fressen, friss du die Ziege». «Nein», sagte der Bär, «wir
wollen etwas anderes thun». «Was denn?» fragte der Löwe. «Der Fuchs soll
teilen», antwortete der Bär. Der Fuchs aber wusste, dass der Bär stärker
war als der Löwe; daher sprach er, nachdem jener sich einverstanden er
klärt hatte, das Schaf dem Bären und die Ziege dem Löwen zu. Der Löwe
wurde rasend und wollte den Fuchs töten, aber wegen des Bären wagte er



es nicht, er sprang jedoch auf, um ihm einen Schlag mit der Tatze zu ver

setzen. Aber da fasste ihn der Bär, sie packten sich, der Fuchs sprang hinzu,

fasste den Schweif des Löwen und zerrte daran. Traf auch der Löwe mit

seinem Schweife das Bein des Fuchses und verletzte dasselbe, so liess der

Fuchs dennoch den Schweif nicht los. Der Bär warf den Löwen zu Boden,

und so töteten sie ihn. Darauf frass der Bär das Schaf und gab die Ziege

dem Fuchs. Als er dieselbe aufgefressen hatte, schlossen die beiden mitein

ander Freundschaft, und der Bär heilte das Bein des Fuchses. «Komm mit

mir», sagte dann der Bär, «ich habe hundert Schafe, werde Hirte bei mir,

weide meine Schafe». «Schön!» sagte der Fuchs und ging mit dem Bären.

Sie kamen zu dessen Wohnung; dieselbe bestand aus einer grossen Höhle,

hier befand sich bei dem Bären ein Mädchen, dessengieichen nicht wieder

angetroffen wird; sie war die Frau des Bären. Die drei, der Fuchs, der Bär

und das Mädchen, blieben nun in der Höhle wohnen. Der Bär brachte eineu

Widder, legte ihn in einen Kessel und stellte diesen über das Feuer; darauf

füllte er ihn bis oben mit Butter, so dass das Fleisch des Widders mit der

Butter gebraten wurde; dann setzten sie ihn vom Feuer ab und richteten

das Fleisch nebst der Butter auf einer Schüssel an; aber Brot hatten sie

nicht. Als sie das Fleisch ganz aufgegessen hatten, legten sie sich schlafen,

und zwar schlief das Mädchen neben dem Bären. Der Fuchs konnte keine

Ruhe finden, er strich um das Mädchen herum, da stiess er mit dem Fusse

an den des Bären. Dieser erwachte und fragte: «Wer ist das?» «Ich bin’s»,

sagte der Fuchs. «Was machst du hier?» «Ich habe Not, weil ich soviel

Wasser getrunken habe, ich weiss nicht, wo ich machen soll». «Geh hinaus»,

sagte der Bär. Er ging hinaus, schlug sein Wasser ab und kam zurück.

Als es Morgen wurde, ging der Fuchs mit den Schafen auf die Weide.

Er traf zwei Reiter an, welche jemand suchten; dieselben fingen an zu

lachen. «Weshalb lacht ihr?» fragte der Fuchs. Einer von ihnen antwortete:

«Ja freilich lachen wir, der Fuchs als Hirte!» «Ja», sagte der Fuchs, «ich

habe einen grossen Herrn, daher bin ich Hirte». «Wer ist denn dein Herr?»

«Der Bär ist es». «Wo ist der Bär?» «Er ist auf die Jagd gegangen». «Hat

er nicht ein Mädchen bei sich?» «Freilich, wahrhaftig, ein Mädchen hat er

bei sich, welches die Reichtümer der ganzenWelt aufwiegt». Einer von den

Reitern sagte: «Sie ist meine Tochter», und der andere sagte: «Sie ist meine

Frau». «Aber, Fuchs», fuhren sie fort, «wie sollen wir’s anfangen?» «Ich

weiss nicht», entgegnete er, dann sagte er: «Was gebt ihr mir, wenn ich



das Mädchen herbeihole und euch übergebe?» «Was du verlangst, wollen

wir dir geben». «So kommt, legt euch diese Nacht in der Höhle zwischen

den Schafen nieder; wenn der Bär dann kommt und sich schlafen legt,
wollen wir ihn töten». «Schön!» sagten sie und begaben sich zu der Höhle.
Das Mädchen freute sich sehr, als es seinen Vater und seinen Mann er
blickte, zugleich aber sprach es die Befürchtung aus, der Bär werde sie

töten, der Fuchs jedoch beruhigte sie. Als sie sich zwischen den Schafen

niedergelegt hatten, kam der Bär von der Jagd; sie stellten wiederum einen

Widder aufs Feuer und brieten ihn mit Butter; dann assen sie ihn und

legten sich schlafen. Das Mädchen und der Bär lagen neben einander. Der
Fuchs fand keinen Schlaf, er zündete ein Licht an und ging den Bären be

lauschen, um zu sehen, ob er schlafe oder noch wach sei. Der Bär schlief
fest. Nun ging der Fuchs die beiden Männer rufen und forderte sie auf, den

Bären zu töten. Sie kamen herbei, aber sie wagten nicht ihn anzugreifen,
bis der Fuchs das Schwert 9) des Bären holte, es dem Manne in die Hand
drückte und ihm zuzuschlagen befahl. Der Mann versetzte dem Bären mit
demselben einen Schlag auf den Nacken und hieb ihm den Kopf ab. Der
Bär ohne Kopf 10) stiess ein gewaltiges Gebrüll aus, er wollte sich erheben,
fiel aber zu Boden, und sie schlugen ihn vollends tot. Dann setzten sie das

Mädchen auf ein Pferd und nahmen es mit. Der Fuchs aber blieb in der
Höhle; jeden Abend frass er eine Ziege, und jeden Morgen frass er eine,

bis die Ziegen alle waren. Dann liess er allen Besitz des Bären in der Höhle
zurück und ging hinaus. Er trieb sich umher und traf zwei Jäger an, die
zwei Jagdhunde bei sich hatten. Sie hatten einen Hasen erlegt, und jeder

von ihnen beanspruchte ihn für sich, darüber waren sie in Streit geraten.
«Weshalb streitet ihr?» fragte der Fuchs. «Wegen der und der Sache», ant
worteten sie. «Streitet nicht!» sagte er, «ich will zwischen euch Recht
sprechen». Einer von ihnen fragte: «Verstehst du denn Recht zu sprechen?»11)

«Ja freilich», erwiderte er, «mein Vater sprach Recht, und ich spreche Recht».
«So sprich!» sagten sie. «Schlachtet den Hasen» 12), entschied er, «und teilt

9) Statt des Bären wird dieser Teil der Erzählung (vgl. schon vorher die Kochscene)
ursprünglich einen Riesen oder dgl. aufweisen; vgl. das in derEinl. zu TA. I p. XXIV gesagte.

10) so!
11) vgl; TA. II, 311. 312.
12) wörtl.: schneidet dem H. den Kopf ab; dem erlegten Wild wird gleich die Gurgel durch

geschnitten, damit das Blut rite abfliesst.
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das Fleisch in zwei Hälften». Einer von ihnen sagte: «Ja, wahrhaftig, so
ist’s richtig», dann teilten sie das-Fleisch. Hierauf aber merkte der Fuchs,
dass die Jäger böse Absichten gegen ihn hatten; er bekam Angst und nahm
Reissaus. Sie hetzten die Jagdhunde auf ihn, und diese fassten ihn. Da sprach

er zu sich selber: «Du Lumpenkerl! das fehlte dir noch, den Schiedsrichter

zu machen, jetzt gib Bescheid!» Sie packten ihn, schlachteten ihn und zogen
ihm die Haut ab; diese nahmen sie mit und verkauften sie für zehn Groschen.

Du aber bleib mir gesund!

IV.

„Wir sind quitt!“
Es war einmal und war auch nicht, besser als Gott war keiner — es

war einmal eine Frau und ein Mann, die lebten allein und hatten keine
Kinder, aber sie hatten sich sehr lieb. Einst forderte die Frau den Mann
auf: «Geh doch arbeiten, damit wir zu essen haben». Er aber erwiderte:
«Ich gehe nicht». «Warum denn nicht?» fragte sie. «Ich kann nicht gehen».
«Aus welchem Grunde?» «Ich fürchte, die Leute könnten kommen, mit dir
zu buhlen». «Ist das wirklich der Grund?» «Ja freilich». «Nun gut», sagte
sie, «dann gehe nicht». So blieb er also zu Hause. Als es Nacht wurde,
knetete die Frau Teig. Während sie ihre Hände in dem Teige hatte, holte
der Mann einen Strick und band die Frau fest. Diese bat darauf den Mann:
«Löse meine Hosenschnur — ich kann es ja nicht, da ich meine Hände in
dem Teig habe — ich muss einmal hinausgehen und pissen». Vor der Thüre
stand aber ihr Liebhaber. Der Mann löste die Hosenschnur,doch traute er der
Frau nicht recht und hielt den Strick fest in der Hand. Die Frau ging hinaus,
alsbald erschien der Liebhaber und buhlte mit ihr; dann entfernte er sich,
und die Frau kehrte ins Haus zurück. Dort bat sie ihren Mann, ihr die
Hosenschnur wieder zuzubinden. Er that dies, und die Frau knetete den

Teig fertig. Darauf fragte sie ihn: «Du behütest mich wohl gut?» «Ja frei
lich», antwortete er. «Nun, wahrhaftig, bei Gott», erwiderte sie, «du hast

mit deiner eigenen Hand die Hosenschnur gelöst, und draussen vor der Thüre

war einer, der hat mit mir gebuhlt und ist dann weggegangen, darauf hast
du die Hosenschnur wieder zugebunden». «Ist es so?» fragte er. «Ja freilich».
Da sagte er: «Frau, ich will gehen; du und deine Milch, und ich und meine



Milch 1); wenn ein willst, so buhle jeden Tag; willst du nicht, so lass es
bleiben». Damit ging der Mann. Er zog in die weite Welt und kam zu einer
Stadt, wo er Dienste bei einem Herrn nahm und Stallknecht wurde. Der
Herr hatte eine Tochter. Wie er nun im Stalle bei den Pferden war, kam
das Mädchen herunter und begab sich in den Stall zu dem Manne. Als dieser
das Mädchen sah, verliebte er sich in dasselbe. Sie liess sich in seiner Nähe
nieder, und er setzte sich an ihre Seite; darüber freute sie sich, da drückte

er sie an sich und wollte mit ihr buhlen. Sie wandte ihm jedoch den Rücken

zu, und als er sie nach dem Grunde fragte, antwortete sie: «Ich bin noch
Jungfrau und fürchte, du könntest mich verletzen, und mein Vater möchte
mich schlagen». «Sei nur ruhig», erwiderte er, «ich werde das nicht thun».
Durch dieses Versprechen liess sich das Mädchen täuschen, und der Mann

genoss ihre Liebe 2). Darauf entfernte sich das Mädchen und erzählte nie
mand etwas davon. — Zwei Tage nachher führte der Mann die Stute seines

Herrn aus dem Stalle und machte sich mit derselben aus dem Staube. Als

er nach Hause kam, fragte er seine Frau, ob jemand mit ihr gebuhlt habe.

«Nein!» erwiderte sie, «und du, Mann?» «Wahrhaftig!» sagte er, «ich habe
mit der Herrentochter gebuhlt und diese Stute gestohlen». Da sagte die
Frau: «So hast du gebuhlt, und ich habe gebuhlt, und wir sind quitt; aber

komm, lass uns einen Eid schwören, dass wir von heute an nichts uner
laubtes mehr thunwollen». Sie schworen den Eid, und du gehab dich wohl!

V.

Der gottlose Machthaber.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer!

— es war einmal ein Minister, der hatte zwei Söhne und zwei Töchter.
Alle vier waren von schöner Gestalt. Da wollte er die beiden Mädchen an
seine beiden Söhne verheiraten. Die Leute warfen ihm ein: «Das geht ja
nicht an«. Er aber erwiderte: «Ja freilich geht es an». Jene sagten: «Mach’,
wie du willst». Da verheiratete er sie miteinander. Nach Verlauf eines Jahres

1) Sprichwörtlicher Ausdruck für: wir wollen uns trennen.
2) Wegen des allzu anstössigen Inhaltes sind hier einige Zeilen unübersetzt geblieben;

man vgl. zu dem Texte die arabischen Sprichwörter ZDMG 87, 218 N 766 und bei Landberg,
Proverbes et Dictons du Peuple Arabe, Leiden 1883, p. XVI.



jedoch starben seine beiden Söhne; die Töchter blieben am Leben. Da

sprachen die Leute zum Minister: «Haben wir dir nicht gesagt, du sollest

dies nicht thun, weil es eine Sünde ist?» Er fragte: «Warum liegt denn darin

eine Sünde?» Sie erwiderten: «[Du siehst ja,] Gott hat ihre Seelen zu sich

genommen». «Verhält es sich wirklich so?» fragte er. «So ist es», sagten sie.

— Hierauf sagte er: «Ich will eine hohe Burg bauen lassen, um mit Gott zu

kämpfen». Man riet ihm: «Thue es nicht! Handle nicht gottlos!» Er aber er
klärte: «Ich will es doch thun!» Da liess er eine Burg von gewaltiger Höhe

erbauen und auf derselben eine Ringmauer aufführen. Aber er fiel von der

Burg in die Tiefe und zerschellte in hundert Stücke. Als er nun tot war,
begruben ihn seine Unterthanen. Hernach gaben sie seinen beiden Töchtern

Männer; die Frau des Ministers aber, die noch am Leben war, heiratete

ein alter Mann. Dieser wurde darauf an seiner Statt Minister. Bleib mir

gesund!

VI.

Jusif und Selim.

Es war einmal und war auch nicht, besser als Gott war keiner — es

war einmal ein Mann, namens Jusif aus Märdin, der war mit einem Mädchen

verlobt. Da wollte sie ihm jemand entführen; Jusif jedoch merkte dies und

erschlug den Mann. Man verklagte ihn und lieferte ihn nach Diarbekr ab;

dort wurde er ins Gefängnis geworfen. Als der Fürst sich erkundigte, aus

welcher Ursache jener Mann gefangen sei, sagte man ihm, derselbe sei ein

Mörder; da befahl er, ihm eine Kette an den Hals und Fesseln an die Füsse

zu legen. — Von Moßul her war auch ein anderer Mann eingeliefert und

ins Gefängnis gebracht worden, der war hundert Beutel schuldig; Selim

hiess er. Mit diesem schloss Jusif im Gefängnis Freundschaft, so- dass sie

sich auf den Vorschlag Jusifs das Versprechen gaben, das Gefängnis nicht
eher zu verlassen, bis man sie beide zusammen frei lasse. Zwei Monate

brachten sie zusammen im Gefängnis zu; da wurde Selim vorgerufen. Er

trat vor den Fürsten, und es wurde der Process zwischen ihm und seinem

Gläubiger entschieden. Der Fürst erlaubteSelim nach Hause zurückzukehren

und daselbst fleissig zu arbeiten, damit er seine Schuld an den Gläubiger

bezahlen könne. Selim erklärte sich dazu bereit; hierauf aber sprach er zum
Fürsten: «Es ist jedoch noch ein anderer, namens Jusif, im Gefängnis; ich



bitte dich, lass ihn frei!» Der Fürst erwiderte: «Das geht dich nichts an;
jener Jusif ist ja ein Mörder». «Nein, Herr!» sagte Selim; «die Leute lügen;
lass sie doch Zeugen stellen und Beweise beibringen! andernfalls lass ihn
frei!» Da befahl der Fürst, auch Jusif freizulassen, und dies geschah.

Nun machten sich Jusif und Selim miteinander auf den Weg und begaben
sich nach der Wohnung Jusifs in Mardin. Nachdem sie eine Nacht daselbst
zugebracht hatten, sagte Selim, er wolle nun nach seiner Heimat aufbrechen.
Jusif liess dies jedoch nicht zu, sondern bat ihn, bis nach der Feier seiner
Hochzeit die Abreise zu verschieben. Da blieb Selim in Märdin; Jusif aber
machte Hochzeit, wobei die beiden Freunde sich zusammen vergnügten;
dann brach Selim auf und reiste nach Hause. — Hierauf starb der Fürst von
Moßul; da beriet der Rat, wer zum Fürsten gewählt werden solle. Der
Richter schlug vor, Selim zu wählen, und die Einwohnerschaft von Moßul
erklärte sich damit einverstanden. Auf diese Weise wurde er Fürst. Er
hatte eine Frau, jedoch noch keine Kinder. Als er nun zur Regierung ge
kommen war, liess er den Gläubiger, welcher ihm den Process angehängt
hatte, ins Gefängnis werfen.

Eines Tages liess Jusif, welcher in Mardin Handel trieb, Waren zu
sammenpacken und reiste damit nach Moßul, um daselbst Geschäfte zu
machen. Dort angelangt, liess er seine Waren in der Herberge abladen.
Da vernahm er, Selim sei Fürst geworden; sofort begab er sich zu ihm.
Als die beiden Freunde sich wiedersahen, freuten sie sich sehr; Selim nahm
Jusif gastlich auf, Branntwein wurde aufgetragen, und sie waren mitein
ander guter Dinge. Die Frau Selims, welche ihnen den Branntwein, den sie

tranken, selbst präsentirte, war eben in dieser Zeit guter Hoffnung. Da sagte
Selim der Fürst zu Jusif dem Kaufmann. «Jusif!» «Was beliebt, lieber
Freund?» «Wir wollen eine Wette miteinander machen», schlug Selim vor.
«Worüber denn?» fragte jener. Selim erwiderte: «Meine Frau ist eben

schwanger; wir wollen wetten, ob du errätst, womit sie schwanger geht, ob
mit einem Mädchen oder einem Knaben». Jusif sagte: «Gott allein kann das

wissen». «Nein», sagte Selim, «wähle das eine oder das andere!» «Es wird
ein Mädchen sein», sagte Jusif; Selim aber riet auf einen Knaben, und so
schlossen sie eine Wette folgenden Inhalts ab: Falls Gott dem Selim eine
Tochter schenke, solle Jusif die Frau des Selim nebst allem, was diesem
gehöre, erhalten; falls aber Gott Selim einen Knaben schenke, so solle Selim
die Frau des Jusif nebst allem, was diesem gehöre, erhalten. So verabredeten



sie. Gott aber schenkte der Frau ein Mädchen; da freute sich Jusif, Selim

jedoch wurde betrübt. Darauf brachte Jusif die Frau Selims nebst allem

dem, was dieser besass, nach Mardin; dort angelangt, heiratete er die Frau.

Selim aber wurde arm, denn er war noch zweitausend Beutel schuldig.

Als drei Jahre verflossen waren, machte sich Selim auf und reiste nach

Mardin. Dort suchte er die Wohnung Jusifs auf; dieser selbst aber war
eben abwesend; in Handelsgeschäftenwar er nachDiarbekr gereist. Da ver
kleidete sich Selim, damit man ihn nicht erkenne, und verstellte sich; so

quartierte er sich bei den Frauen Jusifs ein. Auf ihre Frage, woher er sei,

behauptete er, er sei ein Araber aus dem Gebiete von Bagdad. Die beiden

Frauen aber konnten sich gegenseitig nicht leiden. Selims Frau erkannte

ihren Mann zwar nicht, er aber kannte sie. Er setzte sich jedoch zuerst an

die Seite der Frau, welche Jusif schon früher gehabt hatte. Als sie nun ein

Gespräch begonnen hatten, fragte Selim: «Warum treibt es Jusif auf diese

Weise?» «Was denn?» fragte die Frau. Jener erwiderte: «Da hat er ja zwei

Frauen genommen; es war doch genug an dir!» Auf diese Weise machte er

die Frau abspenstig; dann begab er sich zu seiner eigenen Frau und sagte

zu ihr: «Frau! ich bin dein Mann». «Ist das wahr?» fragte die Frau. «Ja

freilich!» Hierauf entführte Selim zur Nachtzeit die beiden Frauen Jusifs

und nahm alles Geld mit, das sich vorfand; damit zog er nach Moßul und

wurde dort wiederum Fürst; beide Frauen befanden sich also nun bei ihm.

Als Jusif von Diarbekr nach Hause zurückkehrte, war die Hausthüre

verschlossen. Er klopfte an, aber es war niemand da; da war er sehr er

staunt und dachte: «Was ist los? beide Frauen sind nicht zu Hause!» Er

erkundigte sich bei den Nachbarn; diese sagten, sie hätten nichts gesehen.

Da liess er sich auf dem Markte eine Leiter anfertigen; diese legte er an

sein Haus, stieg hinauf und trat auf das Dach. Von dort begab er sich in

das Zimmer; aber er fand daselbst niemand. Er lief zu seiner Geldkiste, da

fand er, dass auch sein Geld fort war. Sofort überlegte er: dem mag sein,

wie ihm wolle, das hat Selim gethan. Nun liess er seine Waren in seinem

Hause abladen und machte sich auf den Weg nach Moßul. Dort begab er

sich in das Haus Selims, welcher wieder die Regierung führte; er traf ihn

in Gesellschaft der beiden Frauen. Selim aber gab Jusif [zuerst] kein Gehör.

Als sie nun aber ins Gespräch kamen, fragte Jusif der Kaufmann: «Warum

hast du mir dies angethan?» «Was habe ich denn gethan?» fragte jener.

Jusif erwiderte: «Du hast mir ja meine Weiber und mein Hab und Gut



entführt!» «Keineswegs», sagte jener, «ich habe dir dein Eigentum nicht
entwendet; sondern deine beiden Frauen haben sich in mich verliebt und
sind zu mir gezogen; frage sie doch nur selber!» Als Jusif sie befragte,
behaupteten die Frauen, so sei es; sie hätten jenen lieb gewonnen und seien
[freiwillig] zu ihm gezogen. Hierauf erhoben Jusif und Selim Klage gegen
einander. Jusif aber erklärte: «Den Gerichtshof in Moßul erkenne ich nicht
an; komm! wir wollen uns nachDiarbekr zum General-Statthalter begeben».
Dies thaten sie und führten dort ihren Process. Als sie jenem ihre Geschichte
vorgetragen hatten, wurde Jusif ins Gefängnis geworfen, Selim aber kehrte
nach Hause zurück.

Hierauf schenkte ihm Gott einen Sohn von der Frau Jusifs; von seiner
anderen, ersteren Frau besass er eine Tochter. Einmal, als beide Kinder
herangewachsen waren, überwältigte eines Nachts der Junge das Mädchen
und wohnte ihr bei, worauf sie schwanger wurde. Selim merkte es; da liess
er das Mädchen zu sich rufen und fragte sie, wer sich mit ihr abgegeben
habe. Sie antwortete: «Der Sohn des Jusif». Da liess Selim den jungen
Mann herbeirufen und fragte ihn: «Warum hast du dies gethan?» «Was
denn?» fragte jener. Selim sagte: «Du hast dich mit dem Mädchen abge
geben!» «Keineswegs!» sagte der junge Mann; er läugnete und gab es nicht
zu. Hernach begab er sich zu seiner Mutter und sagte: «Mutter!» «Mein
Sohn!» «Bringe doch Selim dem Fürsten Gift bei, damit er sterbe». Sie that
dies, und Selim starb davon. Hierauf schlug der junge Mann das Mädchen
tot; auch die Mutter des Mädchens starb. So blieben nur die Frau und der
Sohn Jusifs am Leben; diese wohnten im Hause Selims des Fürsten. Nach
einiger Zeit wurde Jusif aus dem Gefängnis entlassen; als er nun vernahm,
dass Selim der Fürst tot sei, holte er seine Frau und seinen Sohn; auch die
Habe Selims nahm er an sich und zog in seine Heimat. Bleib mir gesund!

VII.
Abderrahman der Sohn des Surbaschi.

Abderrahman war der Sohn des Surbaschi; er war sehr reich. Einst
aber überwarf er sich mit seinem Vater; da stieg er zu Pferde, zog Türken
kleider an und ritt weg. Er gelangte zu Sadune Nh. Sadun hielt sich eine
Leibwache von dreihundert Mann. Als Abderrahman vor Sadun hintrat,



fragte ihn dieser: «Was wünschest du? mein Sohn!» «Ich hin gekommen,

um mein Brot bei dir zu verdienen», erwiderte jener. «Willkommen!» sagte

Sadun, «bleib nur hier!» Da er bemerkte, dass Abderrahman ein tapferer

Bursche war, ernannte er ihn zum Obersten seiner dreihundert Knappen.

Diese jedoch fassten einen heftigen Widerwillen gegen jenen und sprachen

zu einander: «So passt’s uns nicht; wenn wir uns aber über ihn beklagen,

so dringen wir nicht durch; wir wollen daher alle sagen, wir hätten ihn bei

der Tochter Saduns gesehen». In Folge dieser Verabredung traten sie alle

am folgenden Morgen früh vor Sadun; dieser fragte sie: «Was ist mit euch?»

Sie antworteten: «0 Herr! wir wissen nicht, was wir sagen sollen». Einige

riefen: «Wir sagen’s nicht!» Andere: «Es lässt sich nicht erzählen»1). «Jeden

falls müsst ihr es sagen», entgegnete er. Da erzählten sie: «Herr! wir haben

Abderrahman bei deiner Tochter liegen sehen». Sadun 2) rief: «Das kann

nicht sein!» Da sie aber beteuerten, dass sie nicht lögen, hielt er es doch

zuletzt für wahr; denn er dachte, zwei oder drei könnten wohl lügen, aber 1

nicht alle. Er liess daher Abderrahman rufen und fragte ihn: «Mein Sohn!

hast du dich dieses Vergehens schuldig gemacht?» «Ja, Herr!» antwortete

jener. «Wirklich?» fragte er nochmals. «In der That», sagte jener. «So ver

lange ich von dir, dass du mir den Kopf des Chanebane Dschuresi bringest».

«Soll es so sein?» fragte jener. «Ja», antwortete dieser. «Ich will dies gerne

thun», sagte Abderrahman; «du musst mir aber hundert Berittene mit

geben». Dies versprach er. Abderrahman wählte nun die Knappen aus, die

er mitnehmen wollte; dann erkundigte er sich, wo Chanebane sich aufhalte.

Er gelangte schliesslich an jenen Ort und umstellte bei Tagesanbruch das

Zelt des Chanebane Dschuresi. Dieser aber hatte eben in jener Nacht einen

.Traum gehabt; als er in der Frühe aufstand, erzählte er seiner Frau, er

habe von einem Rebhuhn geträumt, dem man den Kopf abgeschnitten habe.

Die Frau sagte zu ihm: «Habe doch keine Angst! die Nacht ist ja vorüber».

Während er aber noch sprach, drang Abderrahman mit dem Säbel in der

Hand schon ein und hieb ihm den Kopf ab. Diesen nahm er mit und machte

1) Für die Richtigkeit der Erklärung dieser schwierigen Stelle können wir nicht einstehen;
!

es scheint jedoch, dass der Erzähler den Text so verstanden hat; andere Möglichkeiten sind

aber nicht ausgeschlossen.
2) Im Text steht noch: «Sadun war Minister», was hier nicht recht in den Zusammenhang :

passt. Es scheint beinahe, dass der Erzähler sich unter einem Minister (Wesir) einen von der

Pforte mehr oder weniger unabhängigen Fürsten vorstellte. An die Möglichkeitdieser Auffassung!

darf man wohl auch an den anderen Stellen, wo wir «Minister» übersetzt haben, denken.
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sich mit seinen Soldaten sofort auf den Heimweg. Als die Stammgenossen
Chanebanes den Lärm hörten, fragten sie: «Was gibt’s?» Da hiess es, man
habe ihm den Kopf abgehauen und diesen mitgenommen. Auf die Frage,

wer dies wohl gethan habe, hiess es, Abderrahman, der Sohn des Surbaschi,
sei der Thater gewesen. Die Stammgenossen jedoch blieben unthätig zu
Hause; denn sie wagten nicht, ihn zu verfolgen. — Abderrahman aber kam
mit dem Kopfe nach Hause und brachte ihn zu Sadun ins Zimmer. «Hast
du den Kopf gebracht?» fragte Sadun. «Ich habe ihn gebracht», antwortete

er. Da sagte Sadun: «Jetzt ist meine Tochter dein rechtmässiges Eigentum».
Abderrahman aber entgegnete: «Bis zu dieser Stunde war mir deine Tochter
wie eine Schwester; von heute an jedoch, da du mir sie geschenkt hast, ge
hört sie mir von Rechtswegen». Da verheiratete sie Sadun mit ihm; Abder
rahman aber wurde ein berühmter Mann.

Nach einiger Zeit vernahm Abderrahman, es lebe eine Tochter Chane
banes; die sei schöner als alle anderen Frauen auf der Welt, und sie heisse
Gute. Eines Morgens erzählte er dies Sadun und kündigte ihm an, er wolle
ausziehen und sich jenes Mädchen holen. Er machte sich allein auf den Weg;
als er zum Stamme Chanebanes gelangte, schlich er sich zur Nachtzeit
wie ein Dieb an das Zelt heran, welches die Familie Chanebanes bewohnte.
Er wurde jedoch bemerkt, und man schoss eine Flinte auf ihn ab; der Schuss
traf ihn, und er wurde verwundet. Hierauf suchte er den Wald 8) auf, grub
sich ein Loch in den Boden, stieg in die Grube hinein und bedeckte sich so,
dass nur der Kopf draussen blieb. Zwei Monate lang blieb er in dieser Lage;

zwar wurde dadurch seine Wunde heil, jedoch wäre er beinahe Hungers
gestorben. Hierauf kam er aus seinem Verstecke wieder hervor und schritt
gegen das Zeltlager hin; dort rief er eine alte Frau an, welche allein in
einem Zelte wohnte. «Alte!» «Was beliebt?» fragte sie. «Willst du mich
nicht beherbergen?» «Ich stehe zu Diensten», erwiderte sie. Nun trat er in
das Zelt ein und setzte sich nieder; sie führten mit einander ein Gespräch:

er sagte ihr jedoch nichts davon, dass er Abderrahman sei. Endlich legte
sich die alte Frau schlafen. Auch bei der Familie Chanebanes waren Fremde

zu Gast. Zur Nachtzeit stand Abderrahman auf und schlich sich zu jenem
Zelte, um die Tochter Chanebanes zu suchen. Eine Sklavin hörte ihn und
fragte: «Wer treibt sich zu dieser Nachtzeit noch hier herum?» Er sagte:

3) vgl. ZDMG. 37, p. 196. N 469 (lies Bd. 36 statt 35).

2*



«Ich bin’s». «Wer bist du?» fragte sie. «Ich bin einer von den Gästen», er
widerte er. «Was suchst du denn?» fragte sie. Er antwortete: «Ich möchte

wegreisen, habe jedoch mein Schwert Gule gegeben und weiss nun nicht,

wohin sie es gelegt hat». Da sagte die Sklavin: «Geh nur in das nächste Zelt;
dort schläft Gule mit ihrer Mutter; frage sie!» Weil die Sklavin glaubte, er
sei ein Gast, erkannte sie nicht, um was es sich handelte. Abderrahmanaber

ging in das nächste Zelt und zündete ein Licht an. Dort schlief Gule mit
ihrer Mutter; er fand sie, nahm sie auf seine Schulter und entführte sie,

ohne dass sie aus dem Schlafe erwachte. Mit dem Mädchen wanderte er die

Nacht hindurch; am frühen Morgen erwachte sie und schaute um sich: da

sah sie, dass sie sich im Walde befand und ein Mann bei ihr war, den sie

nicht kannte. Sie fragte daher: «Wer hat mich hierhergebracht?» «Ich

weiss es nicht», antwortete der Mann. «Hast du mich hierher gebracht?»

fragte er. Er entgegnete: «Nein; auch ich habe zu Hause geschlafen und

finde mich nun plötzlich hier». «Wessen Sohn bist du?» fragte sie. Er ant

wortete: «Ich bin der Sohn des Sadune Nüh». Da fragte sie: «Ist eure
Wohnung näher, oder die unsrige?» sie wusste ja nicht, dass der Mann

Abderrahman war, der ihren Vater umgebracht hatte. Er antwortete: «Un

sere Wohnung ist näher». Da sagte Gute: «So komm! wir wollen zu eurer
Wohnung gehen». So gelangten sie zu dem Hause Saduns. Dieser fragte:

«Hast du sie gebracht?» «Ja freilich!» sagte Abderrahman. Er liess sie sich

antrauen, obgleich das Mädchen erklärt hatte, sie wolle von keinem Manne

etwas wissen; schliesslich überredete er sie doch und vollzog die Ehe.

Fünf oder sechs Jahre nach der Hochzeit, als Gule bereits Mutter einiger

Kinder geworden war, hörte sie eines Tages, dass Abderrahman der Mörder
ihres Vaters sei; da wurde sie sehr zornig und wollte das Haus nicht mehr

verlassen. Abderrahman fragte sie: «Warum bist du zornig?» Sie antwortete:

«Du hast meinenVater ums Leben gebracht; sollte ich da nicht zornig sein?»

Da sagte er: «Dein Zorn hat Grund», und gestand es ein. Hierauf bat sie

ihn: «Hole mir den Kopf meines Vaters und weise mir ihn vor!» Er ging

hin und holte ihr den Kopf; da brach sie in Weinen aus und sagte: «Abder

rahman! ich kann nicht bei dir bleiben; wenn du nicht Sadun umbringst,

gehe ich meines Weges». Da Chanim, seine andere Frau, die Tochter des

Sadun war, erwiderte Abderrahman der Gule, dies sei unmöglich. Gule aber

sagte: «Das Wort ist nun einmal gesprochen; wenn du meinen Wunsch er
füllen willst, so thue es! wo nicht, so wirst du mich nicht mehr erblicken».
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Da willigte Abderrahman ein. Zur Nachtzeit, während Sadun schlief, begab

er sich zu ihm und hieb ihm den Kopf ab. Den Leichnam liess er im Bette
liegen, den Kopf aber brachte er der Gule und stellte ihn vor sie hin. Hier
auf gab Gule einem armen Manne vier Goldstücke, indem sie ihm auftrug:
«Trage diesen Kopf zu der Wohnung des Chanebane Dschuresi und lege ihn
den dort versammelten Leuten vor; wenn sie fragen, wer dies sei, so sage,
Gule habe den Kopf geschickt; dann werden sie erkennen, wessen Kopf es
ist; wenn sie ihn nun erkennen, so sage ihnen, dass derselbe Mann, welcher
dem Chanebane den Kopf abgeschnitten hat, auch diesen Kopf abgeschnitten,
und Gule nun Rache genommen habe». Der Mann nahm den Kopf mit und
machte sich auf den Weg; als er zur Wohnung Chanebanes gelangt war,
legte er ihn den Angesehenen, die sich versammelt hatten, vor. Diese er
kannten ihn, sobald sie ihn erblickten, und erkundigten sich, wer ihn ge
schickt habe. Da sagte der Bettler, Gule sei es gewesen. Jene riefen: «Gut
hat sie’s gemacht!» Dann fragten die Leute: «Wo befindet sie sich jetzt?»
Jener antwortete: «Abderrahman, der Sohn des Surbaschi, hat sie zur Frau

genommen». Da sagten sie: «Möge sie ihm Segen bringen!» Als die Ange
hörigen des Sadun von dem Morde hörten und der Kopf Saduns sich nirgends
vorfand, da vermuteten sie, die Stammgenossen des Chanebane seien wohl
mit einer Schar Soldaten gekommen und hätten dem Sadun den Kopf abge

schnitten, um Rache für die Ermordung Chanebanes zu nehmen. Dabei
beruhigten sie sich. Abderrahman aber übernahm an der Stelle Saduns die
Regierung. Und du bleib mir gesund!

VIII.
Jusif Bafchari.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal einer, namens Jusif Bafchari, der war reich. Auch lebte an
dem Orte ein Mann, der hatte ein kleines Töchterchen; weil er aber Hunger
litt, verkaufte er dasselbe. Jusif Bafchari kaufte es und zog das kleine Ding
auf. Als es grösser wurde, war kein Mädchen ihm an Schönheit gleich, so
dass selbst grosse Herren, wenn sie es erblickten, in Erstaunen gerieten.
Nun heiratete Jusif das Mädchen. Wenn er früh sein Morgenbrot gegessen
hatte, ging er in seinen Laden und trieb seinen Handel. Unterdessen hielt
sich das Mädchen einen Geliebten, einen Mann aus der Nachbarschaft; wenn



dieser sie besuchte, erhielt er noch obendrein Geld von ihr. Als Jusif eines

Abends nach Hause kam, benahm sich das Mädchen kalt gegen ihn. Da
dachte Jusif: Was soll das bedeuten? sonst pflegte sie jedesmal, wenn ich

Abends nach Hause kam, mit mir zu scherzen; heute Abend jedoch hat sie

keinen Scherz für mich. Daher fragte er: «Geliebte? was hast du?» Sie aber

gab ihm keine Antwort; da prügelte er sie. Diese Nacht brachten sie noch

mit einander zu. Des andern Tages aber sandte das Mädchen zu ihrem
Liebhaber und liess ihn zu sich rufen. Er kam und fragte, was sie wünsche.

Sie sagte: «Da hast du vierzig Groschen; geh auf den Markt und lass da

selbst eine Kiste machen! die bring mir». «Schön», sagte er, ging hin und

liess die Kiste anfertigen. Hierauf setzte sich das Mädchen in dieselbe; dann

befahl sie ihrem Liebhaber: «Hebe diese Kiste auf deine Schultern und trage
mich darin auf den Markt! dort verkaufe die Kiste; du darfst aber nicht

sagen, dass ein Mädchen darin sei». Jener that, wie ihm befohlen war, und

trug die Kiste auf den Markt. «Was ist das?» fragte der Makler. «Eine

Kiste», erwiderte jener. «Willst du sie verkaufen?» «Ja freilich!» Da nahm

der Makler die Kiste auf die Schulter und trug sie auf den Marktstrassen
hin und her. Der Minister hatte einen Diener, der hiess Abdelkader. Dieser

befand sich gerade auf dem Markte; als er nun sah, dass der Makler eine

Kiste herumtrug, überlegte er, dass diese ihm passen würde, um seine Klei
der darin aufzubewahren. Er fragte daher den Makler: «Wie teuer?» Dieser

antwortete: «Vierzig Groschen», fügte aber hinzu: «Wenn jemand die Kiste
kauft, wird es ihn gereuen, und wenn jemand sie nicht kauft, wird es ihn

auch gereuen». Da kaufte der Diener des Ministers die Kiste um vierzig

Groschen; er liess sie in sein Haus schaffen und auf sein Zimmer bringen.
Nach Verlauf von drei Tagen öffnete er die Kiste. Was fand er darin? Ein

Mädchen, wie es kein schöneres mehr gibt. In grosser Freude zog der

Diener des Ministers das Mädchen an sich, küsste es .und herzte es 1). Er

behandelte sie als seine Frau, jedoch ohne sich mit ihr trauen zu lassen.

Jeden Morgen begab er sich zum Minister; am Abend kam er nach Hause

und brachte dann seine Nacht vergnügt bei ihr zu. Er sagte jedoch niemand,

dass er eine Frau gefunden habe. Wenn er früh Morgens wegging, riegelte

er die Thüre zu und nahm den Schlüssel mit sich. Aber lassen wir den

jungen Mann!

1)wörtl. er wollte sie in sein Herz setzen.



Als Jusif Bafchari nach Hause kam, suchte er seine Frau, konnte sie
jedoch nicht finden; da erkundigte er sich bei seinen Nachbarn; diese aber
sagten, sie hätten sie nicht gesehen. Endlich wurde er des Suchens müde,
und da er ihren Aufenthaltsort nicht in Erfahrung bringen konnte, gab er
es auf, von ihr zu sprechen.

Eines Tages lud der Diener des Ministers seinen Herrn ein, diese Nacht
sein Gast zu sein. Dieser warf ein: «Aber du hast ja keine Haushaltung;
Bursche! du kannst mich folglich nicht zu dir einladen!» Jener erwiderte:
«Freilich kann ich es! komm nur!» Da machte sich der Minister bereit, zu
seinem Diener zu gehen. Dieser aber begab sich etwas früher nach Hause
und machte mit Hülfe jenes Mädchens das Abendessen zurecht. Hierauf traf
auch der Minister ein; als er nun seinen Platz eingenommen hatte, sah er,
dass ein wunderschönes Mädchen da war; darüber wurde er ganz verwirrt.
Zu sich selber sprach er: «Ich bin doch Minister; meine Frau ist aber nicht
so schön, wie diese; wo mag sie jener nur hergeholt haben?» Er liess sich’s
jedoch nicht merken, ass zu Nacht und ging nach Hause. Eines Tages aber
sagte er zu seinem Diener: «Du hast eine schöne Frau; aber sie hält ihre
Schönheit feil». Da liess der Diener den Kopf hangen und wusste nicht, was
er darauf antworten sollte. Hierauf fuhr der Minister fort: «Schlage deine
Frau nicht am hellen Tage tot, sondern wirf sie lieber nachts zum Fenster
hinaus in den Hof, damit sie umkomme». Indem er diesen Rat erteilte,
dachte er, jener werde sie hinauswerfen, und er werde sie sich dann holen.
Während der junge Mann nach Hause ging, überlegte ersieh: «Wahrhaftig!

es ist wahr; als der Makler sie verkaufte, hat er gesagt: Wenn einer sie
kauft, so wird es ihn gereuen, und wenn einer sie nicht kauft, wird es ihn
auch gereuen». Es wurde Mitternacht; der Minister hatte sich in der er
wähnten Absicht in den Hof jenesHauses begeben; der Diener aber, welcher
davon keine Ahnung hatte, öffnete ein Fenster gegen die Gasse hin und warf
das Mädchen hinaus. Der Minister passte unterdessen auf und blieb bis zum
frühen Morgen auf seinem Posten; aber es wurde kein Mädchen herausge
worfen. Statt seiner fand ein Kaufmann, der aus der Stadt eben wegreisen
wollte, das Mädchen dem Tode nahe auf der Strasse liegen; da setzte er sie
auf ein Tier, nahm sie mit und brachte sie in seine Heimat. Dort pflegte er
sie, bis sie wieder hergestellt war. Dann versprach er ihr: «Ich will dich
wie meine Schwester halten». Jene war damit einverstanden. Was war die
Beschäftigung des Mädchens? Jeden Tag stickte sie ein seidenes Kopftuch;



dieses übergab sie dem Kaufmann und schickte ihn es verkaufen. Der Kauf
mann trug es auf den Markt und verkaufte es um tausend Groschen 2). So

ging es nun jeden Tag; daher gab der Kaufmann seinen Handel 3) auf, weil

er durch die Kunstfertigkeit des Mädchens täglich tausend Groschen ge

wann. Er hatte nun Geld genug und Essen und Trinken die Fülle. Nachts
schliefen die beiden in einem Zimmer, aber jedes für sich. Mit der Zeit aber
kam er auf böse Gedanken und begehrte die Liebe des Mädchens zu ge
niessen. Daher schlug er ihr eines Tages vor, er wolle sie heiraten. Das
Mädchen aber bat ihn, noch das eine Kopftuch zu verkaufen; dann dürfe er
kommen und sie heiraten. Der Kaufmann ging hin und verkaufte das Kopf
tuch ; dann begab er sich ins Badehaus und nahm daselbst ein vollständiges
Bad; hierauf ging er zum Barbier und liess sich von ihm den Kopf scheren.
Unterdessen schaute das Mädchen zum Fenster hinaus; da sah es einen
fremden Mann mit zwei Maultieren an der Hausthüre vorbeigehen. Sie rief
ihm zu: «Wohin willst du reisen?» Er antwortete: «Nach der und der Stadt».
Sie fragte: «Willst du mich nicht mitnehmen? du sollst dafür deinen Lohn
erhalten». «Komm nur!» sagte jener. Das Mädchen ging hinab; der junge
Mann half ihm aufsitzen, und so zogen sie rasch fort. [Als sie in die Nähe
der Stadt gekommen waren,] fragte er sie: «Wohin soll ich dich bringen?»
Sie antwortete: «Führe mich nur zum Markte und lass mich dann meines
Weges gehen!» Dorthin brachte er sie und erhielt seinen Lohn ausbezahlt.
Das Mädchen aber begab sich mitten in die Stadt und nahm sich eine
Wohnung.

Als der Kaufmann nach Hause kam, fand er niemand. Er mochte sich

erkundigen, wie er wollte, niemand hatte etwas gesehen. Er machte sich

daher auf den Weg und reiste nach dem Heimatsorte des Mädchens. Da er
mit Jusif Balchari bekannt war, weil sie einander Waren abzukaufen pfleg

ten, so begab er sich nach dessen Hause. Als sie nun bei einander sassen,
fragte Jusif den Kaufmann: «Aus welchem Grunde bist du hierher ge
kommen? mein Lieber!» Jener erwiderte: «Frage lieber nicht! Freund!»
«Warum nicht?» fragte dieser. Der Kaufmann erwiderte: «Es hat mich

etwas betroffen, wie es noch Keinen betroffen hat». Jusif Bafchari sagte:

2) Dem Einwand, dass diese Summe ein zu hoher Preis für ein Kopftuch sei, begegnete
Dschano mit den Worten: mal elhikäye maQäri lietir, das Geld des Märchens ist viel Geld.

3) d. h. er reiste von nun an nicht mehr mit seinen Waren in der Welt herum.



«Wahrhaftig! das musst du erzählen». Da berichtete der Kaufmann: «Voriges
Jahr bin ich hierher gekommen; da habe ich ein Mädchen gefunden, welches
man zum Fenster hinaus auf die Strasse geworfen hatte; da habe ich es mit
genommen. Sie war wunderschön, aber krank; ich habe sie gepflegt, bis sie
wieder hergestellt war. Hierauf gedachte ich sie mir zur Frau zu nehmen;
eines Tages aber war sie verschwundenund nun bin ich daran, sie zu suchen».
Da rief Jusif Bafchari: «Verflucht! das ist ja meine Frau!» «Ist das wahr?»
fragte jener. «Gewiss und wahrhaftig», antwortete dieser. Da machten sie
sich beide zusammen auf, das Mädchen zu suchen und fanden sie auch in
der That; aber trotz allem Zureden weigerte sie sich, mit ihnen zu gehen.
Daher begaben sich alle beide nebst dem Mädchen in die Wohnung des
Fürsten, um gegen einander Klage zu führen. Der Fürst verhörte zunächst
das Mädchen, indem er sie fragte: «Wie war es denn mit euch?» Während
dessen sass der Minister da und sagte kein Wort. Das Mädchen aber bat
den Fürsten, ihren Vater, der sich am Orte befinde, sowie ihren Nachbarn
Osman holen zu lassen. Hierauf schickte der Fürst nach dem Vater des
Mädchens und nach jenem Osman, so dass nun diese beiden, sowie der Kauf
mann und Jusif Bafchari bei der Verhandlung anwesend waren. Hierauf bat
das Mädchen den Fürsten, auch den Diener des Ministers vorzuladen; auch
dies geschah. Nun sagte das Mädchen zu dem Fürsten: «Lass zuerst meinen
Vater reden!» Der Fürst verhörte denselben, und er erklärte: «Sie war
meine Tochter; aus Mangel an Nahrung habe ich sie verkauft». «Und ich
habe sie gekauft», fuhr Jusif Bafchari fort, «frage nur Osman!» Osman sagte

| aus: «Sie war meine Geliebte; ich habe sie in eine Kiste gethan und dem
Makler übergeben; dieser hat sie zum Verkauf ausgeboten». Der Diener des
Ministers fuhr fort: «Ich habe die Kiste dem Makler abgekauft und freute
mich sehr, als ich ein Mädchen darin fand. Mein Herr jedoch, der Minister,
gab mir zu verstellen, sie sei zwar schön, aber sie halte sich Liebhaber;
dies that er in der Absicht, dass ich das Mädchen schlagen solle, und er sie
für sich selber gewinne. Als es nun Nacht wurde, fühlte ich mich ihr auf
das Gerede des Ministers hin entfremdet. Der Minister aber begab sich in
den Hof meiner Wohnung und passte vor dem Fenster auf, um das Mädchen

i mitzunehmen, wenn ich es hinauswürfe; ich aber öffnete das auf die Strasse

i
gehende Fenster und warf sie dort hinaus». Auf dieses hin ergriff der Kauf

¬

mann das Wort und sagte: «Dies muss wahr sein; denn ich fand auf der
I Strasse ein verwundetes Mädchen; ich nahm es mit und pflegte es. Als es



wieder hergestellt war, trug ich ihr an, ich wolle sie heiraten; aber sie

machte sich aus dem Staube. Ist es so oder nicht?» Das Mädchen erklärte:

«Ja, so ist es». Hierauf erzählte der Minister: «Ich meinerseits blieb im

Hofe stehen bis zum frühen Morgen; ich fror und gewann nichts dabei».

Da sagte der Fürst: «Vernehmt nun alle, was das Gesetz spricht! Ihr Vater

hat sie verkauft und den Erlös verzehrt; führt ihn ab! er soll seines Weges

gehen. Jusif Bafchari hat sie gekauft und sie genossen; führt auch ihn ab!

Osman ist ihr Liebhaber gewesen und hat sie versteigern lassen, führt auch

ihn ab! Der Diener des Ministers hat die Kiste gekauft, in der sie sich be

fand ; aber sie gefiel ihm nicht; da hat er sie auf die Strasse geworfen; des

halb führt auch ihn ab! Der Kaufmann hat sie gefunden und sie als Schwester

gehalten; später aber wurde seine Gesinnung unlauter; daher führt auch ihn

ab! Der Minister hat vom Abend bis zum frühen Morgen im Hofe gestanden

und gefroren, ohne dabei etwas zu gewinnen; wir wollen daher das Mädchen

ihm zur Frau geben. Ist es so nicht billig?» fragte er die anwesenden Vor

nehmen. Diese sagten: «Gewiss, Herr! so ist es recht». Hierauf wurde das

Mädchen dem Minister zur Frau gegeben, und alle anderen gingen nach

Hause. Bleib mir gesund!

IX.

Der aussätzige Fürst.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal eine Witwe, die hatte einen einzigen Sohn, der noch jung

war. Die Frau arbeitete für andere Leute und erhielt dafür täglich zehn

Pfennige. Für dieses Geld kaufte sie Brot und gab es ihrem Sohne zu essen.

Eines Morgens beim Aufstehen sagte der Junge: «Mutter!» «Mein Lieber!»

erwiderte sie. «Ich habe einen Traum gehabt», sagte er. «Möge er etwas

Gutes bedeuten, mein Sohn!» sagte sie. Da erzählte er: «Mir träumte, unsere

Mitbürger hätten uns aus der Stadt vertrieben». «Gott wende es zum Guten!

mein Sohn!» erwiderte die Mutter. Nachdem ein Monat herum war, starb

der Fürst der Stadt; darauf versammelten sich die Vornehmen und berieten,

wen sie zum Fürst machen sollten. Da wurden sie einig, den Vogel der

Herrschaft ’) zu holen und loszulassen, um zu sehen, auf wessen Kopf er sich

1) Der Vogel der Herrschaft, ein buntfarbiger Vogel, setzt sich auf denjenigen, welcher

Fürst werden soll, nachdem der alte Fürst gestorben ist. 0. Gl. vgl. ZDMG. 36, 241.



setze. Sie holten den Vogel und liessen ihn fliegen; er setzte sich jedoch
keinem von ihnen auf den Kopf, sondern flog hin und setzte sich auf den
Kopf des Sohnes der Witwe. Darüber wunderten sich die Vornehmen sehr;
sie nahmen den Vogel von seinem Kopfe weg und liessen ihn nochmals
fliegen; aber er setzte sich wieder auf den Kopf des Burschen und ebenso
ein drittes mal. Da fügten sich alle Vornehmen, indem sie dachten, der
Vogel werde wohl durch seine Wahl das Richtige getroffen haben, und er
nannten den jungen Mann zum Fürsten. Zuerst liess Gott um seinetwillen
Wohlfeilheit eintreten; dann folgte ein bis zwei Jahre 2) Teuerung, so dass
den Einwohnern der Stadt das Geld ausging. Da liess der Fürst die Schatz
kammern öffnen und Geld unter die Leute verteilen; auf diese Weise ging
für sie jenes Jahr herum. Das kommende Jahr war wieder fruchtbar; da
rief der Fürst seine Räte zusammen und befahl ihnen, es solle in der Stadt
öffentlich ausgerufen werden, dass er sein ausgeliehenes Geld wieder ein
fordern lasse. Dies wurde in der Stadt durch alle Quartiere hindurch öffent
lich bekannt gemacht. Einige Leute wehrten sich zu bezahlen, andere fan
den es in der Ordnung. Der Fürst aber trieb mit Anwendung von Gewalt
sein Geld wieder ein. Da fluchten die Einwohner der Stadt dem Fürsten und
erbaten von Gott, er möge aussätzig werden, weil er gegen sie nicht schön
gehandelt habe. Es vergingen in der That keine zehn Tage, da wurde der
Fürst aussätzig. Wie er es auch anstellte, er wurde nicht wieder gesund;

er liess Aerzte kommen, die ihn untersuchten; aber sie vermochten gegen
sein Leiden nichts auszurichten.

Hierauf kam aus einem andern Orte ein Richter; derselbe war abgesetzt
worden und nahm nun die Gastfreundschaft des Fürsten in Anspruch. Er
fragte den Fürsten: «Was ist dir widerfahren, dass du von dieser Krankheit
befallen worden bist?» «Ich weiss nicht», sagte dieser; «es ist Gottes Fügung».
Da sagte jener: «Du solltest den Leuten der Stadt wohlgesinnt sein». «Mit
Gottes Hilfe bin ich ihnen wohlgesinnt», erwiderte er. Der Fürst besass bloss
eine Frau, welche aber durch ihre Schönheit alle Reichtümer der Welt auf
wog; in diese verliebte sich der Richter. Er sagte daher zum Fürsten:
«Fürst!» «Was beliebt, Richter?» «Wir wollen einen Vertrag mit einander
schliessen». «Sprich nur!» sagte der Fürst. Da schlug der Richter vor:
«Wenn du mir deine Frau überlässest, so will ich dir ein Heilmittel an-

2) Nach dem Zusammenhang ist wohl eher zu übersetzen: im zweiten Jahre.
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geben!» Der Fürst gab keine Antwort, sondern stiess bloss einen schweren

Seufzer aus. Da fragte jener nochmals: «Was meinst du, Fürst?» Da ver
sprach der Fürst: «Wenn ich gesund werde, so will ich dir meine Frau ab

treten». Jener sagte: «Da nimm diesen Apfel, setze ihn im Garten 3), damit

daraus ein Apfelbaum werde; daran werden drei Aepfel wachsen. Einen der

selben musst du früh morgens, einen mittags und einen abends essen;
ausserdem darfst du an jenem Tage keine Speise geniessen». Der Fürst

sagte: «Schön!» Jener übergab ihm den Apfel, und der Fürst setzte ihn im

Garten. Der Richter aber erhielt die Frau des Fürsten und nahm sie mit
sich fort; der Fürst hatte nun keine Frau mehr.

Der Richter nahm die Frau mit in seine Heimat; sie langten dort an;
aber kaum war seit ihrer Ankunft eine Stunde verflossen, da vernahm es

der Fürst und liess den Richter vor sich rufen. Als derselbe im Palast er
schien, sagte der Fürst: «Es hat sich gezeigt, dass du noch hundert Beutel

schuldig bist», und wollte ihn ins Gefängnis werfen lassen. Da bat der

Richter: «Lass mich nicht ins Gefängnis werfen; ich besitze eine Frau, die

will ich dir anstatt der hundert Beutel abtreten». Der Fürst war damit ein

verstanden; der Richter aber bat, man möge ihn freilassen, damit er die

Frau holen könne. Zu Hause angelangt, that er der Frau zuerst Gewalt an;
dann brachte er sie dem Fürsten und sagte: «Da ist meine Frau». Als der

Fürst sie ansah, geriet er in Erstaunen und dachte: sollte diese schöne Frau

die Frau.des Richters sein? In grosser Freude nahm er sie in Empfang und

liess sie sich antrauen. Als sie nun zusammen zu Bette lagen, kamen sie

miteinander ins Gespräch. Da fragte sie der Fürst: «Bist du die Frau des

Richters?» «Nein», antwortete sie. «Wessen Frau bist du denn?» fragte

er. «Ich bin die Frau des und des Fürsten», erwiderte sie. «Wie bist du

denn in Begleitung des Richters hierher gekommen?» fragte er. Sie erzählte:

«Jene haben einen Vertrag geschlossen; da mein Mann aussätzig war, ver
sprach jener, ihm ein Heilmittel zu geben, damit er gesund werde, unter

der Bedingung, dass er ihm seine Frau abtrete. Mein Mann war einver

standen; so hat mich nun der Richter mitgebracht und hat gestern, ohne

dass wir verheiratet sind, mir Gewalt angethan». «Ist das wahr?» fragte der

Fürst. «Ja freilich», sagte sie. Hierauf liess der Fürst den Richter rufen;

3) Bei den guten Apfelsorten steckt man einen ganzen Apfel in den Boden, wenn man

einen Baum pflanzen will. 0. Gl.



er begab sich ins Audienzzimmer und versammelte seine Räte. Diesen sprach

er seine Absicht aus, den Richter hinrichten zu lassen. Auf ihre Frage,

warum er dies thun wolle, sagte er: «Hört nur zu! ich will euch eine Ge
schichte erzählen». Sie sagten: «Sprich!» Da erzählte er: «Dieser Richter
ist zu dem und dem Fürsten gekommen und hat bei ihm übernachtet; Gott
hatte nun dem Fürsten eine Krankheit geschickt, und der Richter versprach
ihn zu heilen, wenn er ihm seine Frau abträte. Jener freilich wurde nicht
wieder gesund; dieser aber nahm die Frau mit sich. Da er mir hundert
Beutel schuldig war — hier horchten die Räte auf — so wollte ich ihn ins
Gefängnis werfen lassen; er aber bat mich, ich möge dies nicht thun, und
sagte, er besitze eine Frau, die wolle er mir statt des Geldes abtreten. Da
ich einwilligte und ihn frei liess, ging er hin, sie zu holen; bevor er mir
aber die Frau brachte und übergab, that er ihr noch Gewalt an. Verhält
sich’s nicht so, Richter?» «So verhält es sich, Herr!» gestand dieser. Da
befahl der Fürst, die Scharfrichter herbeizurufen, damit sie ihn enthaup
teten. Diese kamen und hieben dem Richter den Kopf ab. Der Fürst aber
heiratete die Frau nicht, sondern behandelte sie wie seine Schwester.

Bei dem anderen Fürsten war unterdessen der Apfelbaum herange
wachsen; drei Aepfel reiften an demselben. Er pflückte sie alle drei; einen

ass er früh morgens, einen mittags und einen abends; er wurde jedoch
dadurch von seiner Krankheit nicht geheilt. Da dachte er: der Schurke von
Richter hat mich betrogen und auf hinterlistige Weise mir meine Frau ent
führt; ich aber kann mich nicht aufmachen, sie zu suchen. Nach Verlauf
eines Monats erschien an seinem Hofe ein jüdischer Arzt und fragte ihn,
was ihm fehle. Er antwortete, er sei aussätzig. Da fragte der Jude: «Ist
niemand da, um dich zu heilen?» «Nein», antwortete jener. «So will ich
dich mit Gottes Hilfe gesund machen», sagte dieser. Da versprach er ihm,

wenn er ihn gesund mache, wolle er ihm dafür geben, was er verlange.
Hierauf bat der Jude, man solle ihm eine reine Jungfrau bringen; dies ge
schah. Dann verlangte er, man solle ihm einen jungen Mann bringen, der
noch keine Frau berührt habe. Auch dies geschah. Hierauf befahl er ihnen,
die beiden miteinander zu verheiraten. Bevor aber die Ehe in der Wohnung
des Fürsten vollzogen wurde, bat er den jungen Mann, das Blut des Mäd
chens nicht auf den Boden rinnen zu lassen, sondern ein Gefäss für das

Blut unterzulegen, da man ihm doch das Mädchen unentgeltlich zur Frau
gegeben habe. Jener willigte ein; er vollzog die Ehe und sammelte das



Blut; dasselbe überbrachte er dem Juden. «Hast du es gebracht?» fragte

dieser. «Ja freilich», antwortete jener. Der Jude nahm das Blut in Empfang

und trat damit in das Zimmer des Fürsten; den ganzen Körper desselben,

von den Kopfharen bis zu den Füssen, bestrich er damit. Da wurde der

Fürst wieder gesund, und es wuchs ihm eine neue Haut. Hierauf liess der

Fürst zwei Maultiere mit Gold beladen und gab sie dem Juden zum Ge

schenk; der Jude aber begab sich nach Hause. Hernach kam die Mutter des

Mädchens zum Fürsten und führte Klage, dass ihre Tochter entehrt worden

sei. Da sagte der Fürst: «Mütterchen! da ich deine Tochter an einen meiner

Unterthanen verheiratet habe, so will ich das Heiratsgeld bezahlen». So stellte

er die Mutter des Mädchens zufrieden; dem jungen Ehepaar aber wurde von
Seiten des Fürsten ein bestimmter Lebensunterhalt angewiesen.

Hierauf rüstete sich der Fürst auszuziehen, um seine Frau zu suchen;

er nahm den Richter und den Grossrichter mit. Sie reisten ab und erkun

digten sich nach dem Wohnorte jenes Richters. Dort angelangt, begaben

sie sich zum Palast des Fürsten; dieser nahm sie gastlich auf. Nach einer

Weile fragte er sie: «Aus welchem Grunde seid ihr gekommen?» Sie ant

worteten: «Wir wollen gegen den Richter Klage führen; du hattest einen

Richter, den hast du irgendwohin geschickt und mit der Verwaltung be

traut; darauf wurde er abgesetzt und hat dann eine Nacht bei uns als

Gast zugebracht». Hierauf sagte der Fürst: «Ich habe davon gehört, wie

sich die Sache verhielt; ich habe den Richter enthaupten lassen». Jene

fragten: «Wo befindet sich nun aber die Frau?» Er erwiderte: «Die ist bei

mir als Pfand für hundert Beutel; bringt mir nur die hundert Beutel; dann

sollt ihr die Frau haben». Da baten sie ihn, er möge die Frau rufen lassen.

Er that dies, und die Frau trat vor die Versammlung. Hierauf fragten sie

den Fürsten: «Hast du die Frau nicht berührt?» «Nein!» sagte er, «lasst

nur die Frau reden!» Da bezeugte die Frau, dass der Fürst von dem Tage

ihrer Ankunft an sie wie seine Schwester behandelt habe, dass aber der

Richter sie einmal umarmt habe. Nun erkundigte sich ihr Mann, ob keine

Angehörigen des Richters mehr an dem Orte wohnten. Als man ihm sagte,

derselbe habe eine Frau und einen Sohn hinterlassen, verlangte er, man
solle ihm den Sohn übergeben, als Ersatz dafür, dass der Richter seine Frau

umarmt habe. Jene übergaben ihm den Sohn des Richters; dann zahlte er
dem Fürsten hundert Beutel aus und nahm seine Frau mit sich fort.

Auf der Rückreise aber verirrten sie sich; da stiess ein Riese auf sie.



Derselbe hatte ein Seil bei sich; damit band er dem Fürsten, dem Richter
und dem Grossrichter die Hände zusammen; dann warf er alle drei in eine
Cisterne. Die Frau und den Knaben aber nahm er mit; er dachte nämlich,

es sei ihr Sohn; wenn er gewusst hätte, dass es nicht der Sohn der Frau

war, hätte er ihn ebenfalls in die Cisterne hinabgeworfen. Die Frau und den
Knaben also brachte er in seine Höhle; der Frau wohnte er bei. Wenn er
aber ausging, schloss er die Thüre ab. Dem Fürsten, dem Richter und dem
Grossrichter gelang es, sich gegenseitig von ihren Banden zu befreien. Hier
auf zog ein Kaufmann an der Cisterne vorbei, und seine Begleiter hielten

an, um Wasser zu trinken. Als sie das Brunnenseil und den Eimer hinab
liessen, hielten jene in der Cisterne den Eimer fest; trotz aller Anstren

gungen konnten die Leute ihn nicht wieder hinaufziehen. Da stieg der Kauf
mann ab und guckte in die Cisterne; als er Leute darin erblickte, fragte er:
«Wer seid ihr da unten?» «Wir sind Leute», sagten sie. Hierauf zog der
Kaufmann mit Hilfe seiner Diener alle drei Männer in die Höhe; dann fragte
er sie, wie sie in die Cisterne geraten seien. Jene erzählten ihm ihre Schick
sale. Darauf zog der Kaufmann seines Weges; jene drei aber blieben zurück.
Da der Wolf ihre Pferde gefressen hatte, berieten sie miteinander, was sie

nun anfangen sollten; denn sie fühlten sich äusser Stande, zu Fuss weiter
zu wandern. Der Fürst fragte: «Wollen wir nach Hause gehen oder die Frau
aufsuchen?» Der Richter war der Meinung, nach Hause zurückzukehren,
denn er hatte Angst. Der Grossrichter jedoch schlug vor, nicht nach Hause
zurückzukehren, sondern die Frau zu suchen. Sie machten sich daher auf
den Weg und fanden eine Höhle, deren Eingang verschlossen war. Sie
öffneten dieselbe, da war viel Geld und Gut darin. Auch die Frau und den
Knaben fanden sie dort; die Frau aber war vom Riesen schwanger. Der
Riese besass drei Luftpferde; diese drei holten sie aus dem Stall und be
stiegen ein jeder eines derselben; auch die Frau und den Knaben nahmen
sie mit und gelangten nach Hause. Gott schenkte der Frau aus ihrer Ver
bindung mit dem Riesen einen Knaben; dieser aber kannte seinen Vater
nicht, sondern nannte den Fürsten Vater; so hatte man ihn gelehrt. Als er
aber herangewachsen war, wagte niemand mit ihm anzubinden 4). Als der
Riese in seine Höhle zurückkehrte und niemand mehr darin vorfand, wurde
er wie wahnsinnig und machte sich auf, die Frau zu suchen. Er gelangte

4) wegen seiner übermenschlichen Stärke. 0. Gl.



auch zu jener Stadt und erschlug drei Einwohner derselben. Hierauf wurde

dem Fürsten gemeldet, es halte sich vor dem Thore ein Riese auf und bringe

Leute ums Leben. Da liess der Fürst seinen Sohn rufen und trug ihm auf:

«Geh! es steht ein Riese vor dem Thore; er ist gekommen, um der Stadt

den Garaus zu machen; geh ihn töten!« Da ergriff der junge Mann seinen

Säbel und zog gegen den Riesen aus. Als sein Vater ihn erblickte, erkannte

er, dass es sein Sohn war; daher wurden seine Hände machtlos, das Schwert

zu führen. Der Jüngling aber wusste nichts davon, dass jener sein Vater

war, und schlug ihn tot. Als er nach Hause kam, meldete er dem Fürsten:

«Vater! ich habe den Riesen erschlagen». «Gut, mein Sohn!» antwortete

jener. Hierauf übernahm der Sohn von seinem Vater das Fürstentum und

führte die Regierung; der Sohn des Richters aber war Diener bei ihnen im

Hause. Und du bleib mir gesund!

X.

Die Schlange in der Quelle.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal eine grosse Ortschaft, die ein Fürst beherrschte; die Ort
schaft hatte eine Quelle, aus der die Einwohner ihr Trinkwasser holten;

ausserdem war kein Wasser vorhanden. Einst kam eine grosse Schlange1),

kroch in dieOeffnung der Quelle und hielt das Wasser zurück; da sie keines

mehr ausströmen liess, waren die Einwohner der Ortschaft dem Verdursten

nahe und meldeten dem Fürsten, das Wasser der Quelle laufe nicht mehr.

Da machte sich der Fürst auf den Weg zu der Quelle hin. Als die Leute

näher zuschauten, fanden sie in der Oeffnung der Quelle eine grosse Schlange.

Der Fürst befahl die Schlange zu töten. Dieser aber wurde Sprache ver
liehen; ihre Zunge wurde gelöst, und sie sprach: «0 Fürst! wenn Gott nicht

will, dass ich sterbe, so kannst du mich nicht töten». «Warum?» fragte der

Fürst. «Es ist nun einmal so», antwortete sie. «Was ist dein Begehr?» fragte

er. Die Schlange sagte: «Lass mir jeden Freitag ein Mädchen bringen, damit

ich es verzehre; dann will ich dem Wasser freien Lauf lassen». Wie sie es

1) Die Schlange spielt in dieser Geschichte die Rolle des Drachen in den Märchen anderer

Völker.



auch anstellten, es blieb kein anderes Mittel übrig: als der Freitag heran
kam, wurde der Schlange ein Mädchen überliefert; sie frass es auf und liess
sodann dem Wasser freien Lauf bis zur Abendzeit; dann hielt sie das Wasser
wieder zurück bis zum nächsten Freitag. Jeden Freitag überlieferten sie ihr
nun ein Mädchen; dann liess sie das Wasser laufen. Endlich kam die Reihe

an die Tochter des Fürsten; man legte ihr Schmuck aus Silber und Gold an,
und sie trat allein an die Oeffnung der Quelle. Seit lange jedoch suchte ein
Unhold die Prinzessin; er kam zu der Oeffnung der Quelle, fand daselbst
das Mädchen und wollte sie ergreifen. Als die Schlange dies sah, kam sie
heraus und stürzte sich, während der Fürst nebst den Einwohnern der Stadt
zuschaute, auf den Unhold. So kämpften sie nun mit einander: der Unhold

zog sein Schwert, die Schlange aber riss ihren Rachen auf und packte den
Unhold mit den Zähnen am Beine. Nun führte der Unhold einen Streich mit
dem Schwerte gegen sie und zerhieb sie in zwei Hälften; da kamen alle
Mädchen wohlbehalten aus dem Bauche der Schlange heraus. Darüber freu
ten sich die Leute der Stadt sehr und führten den Unhold zum Palast des
Fürsten. Dort heilten sie sein Bein; der Fürst aber sprach zu ihm: «0 Un
hold! heische von mir alle Güter dieser Welt; ich will sie dir geben, weil
du meine Tochter befreit hast». Jener erwiderte: «Nein, o Fürst! ich brauche
keine Reichtümer». «Was wünschest du denn?» fragte er. «Seit zehn vollen
Jahren laure ich deiner Tochter auf», antwortete dieser. «Da steht meine
Tochter; nimm sie dir!» erwiderte der Fürst. Hierauf nahm der Unhold das
Mädchen und führte es in seine Wohnung.

Als der Schlangenkönig vernahm, dass der Unhold seinen Bruder er
schlagen habe, bot er alle Schlangen, ohne eine einzige zurückzulassen, auf
und zog gegen den Unhold; die Schlangen alle umringten diesen. Zwar
schlug er zwei von ihnen tot; die andern aber bissen ihn, so dass er starb.
Das Mädchen nahmen sie ihm ab; der Schlangenkönig nahm es mit und be-
handelte es als seine Schwester, denn er sagte: «Mein Bruder hat dich ge
liebt, und hat sich deinetwegen in die Quelle hinein begeben; am Tage, da du
dorthin kamst, kam auch der Unhold und schlug meinen Bruder tot. Wir
haben nun den Unhold getötet, und ich habe dich mitgenommen; aber es
geht nicht an, dass ich dich heirate» 2). So blieb sie im Hause des Königs
wohnen.

2) Er betrachtet sie als die Braut seines Bruders.
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In der Burg Dschomanie3) lebte Tschälänk Afdal4); derselbe besass eine

Frau, die sehr schön war; sie wurde jedoch von einer Schlange gebissen.

Da machte er sich auf den Weg und erkundigte sich nach dem Schlangen

könig, um ihn um ein Heilmittel zu bitten. Bei der Wohnung des Schlangen

königs stieg er vom Pferde und was erblickte er? Es fand sich dort in der

Wohnung des Schlangenkönigs ein wunderschönes Mädchen aus dem Ge

schlecht der Menschen, und er verliebte sich in dasselbe. Nun fragte ihn der

Schlangenkönig: «Was ist dein Wunsch, Tschälänk Afdal?» Er antwortete:

«Eine von den Schlangen hat meine Frau gebissen; nun komme ich zu dir,

um dich um ein Heilmittel zu ersuchen». Da fragte jener: «Ist sie gestorben

oder nicht?» «Sie ist gestorben», erwiderte er. Jener sagte: «Wenn sie ge

storben ist, bin ich etwa Gott, dass ich sie wieder auferwecken könnte?

Sieh! jenes Mädchen soll dir gehören als Ersatz für deine Frau». Er war es

zufrieden, nahm das Mädchen mit und brachte es in seine Burg; dort lebten

sie vergnügt zusammen.
Einmal war über Nacht ein Mann aus der Ortschaft des Mädchens dort

zu Gaste; er erkannte zwar das Mädchen, liess sich’s aber nicht merken.

Als er nach Hause zurückgekommen war, ging er mit dem Fürsten reden;

er sagte: «Fürst!» «Was gibt’s?» «Wo befindet sich deine Tochter?» Jener

erwiderte: «Der Unhold hat sie mitgenommen». Der Mann jedoch sagte: «0

nein! sie ist nicht im Hause des Unholds». «Aber wo ist sie denn?» fragte

der Fürst. «Sie befindet sich bei Tschälänk Afdal», sagte jener. «Ist das

wahr?» fragte der Fürst. «Ich habe sie selbst gesehen», erwiderte jener.

Hierauf sammelte der Fürst Truppen und marschirte gegen die Burg Dscho

manie; vor derselben lagerte er sich und verlangte seine Tochter von Tschä

länk Afdal zurück; dieser aber wollte sie nicht ausliefern. «Wer hat sie dir

gegeben?» fragte der Fürst. «Der Schlangenkönig»,erwiderte jener. Hierauf

führten sie Krieg gegen die Burg. Zwar erschlug TschälänkAfdal zehn Mann;

aber es waren ihrer zu viele; sie umzingelten ihn und schlugen ihn tot; das

Mädchen nahmen sie mit. Kaum war jedoch das Mädchen zehn Tage zu

Hause, da starb es. Und du bleib mir gesund!

3) Der Berg Dschomanie liegt östlich von Gharfan (0. Gl.), folglich bei Bitlis.

4) vgl. TA. II 213.
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Schahmaimun.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal ein Fürst, der hatte drei Söhne. Als sie alle drei herange

wachsen waren, rieten die Vornehmen und die Einwohner der Stadt dem

Fürsten, er solle seinen Söhnen Frauen verschaffen. Dieser aber erklärte,

er wolle dies nicht thun; wenn sie sich in eine Frau verliebten, so könnten

sie sie heiraten. Hierauf liess er drei Pfeile 1) und Bogen anfertigen und

befahl seinen Söhnen, die Pfeile abzuschiessen 2); er werde dort, wohin der

Pfeil eines jeden niederfallen würde, ein Mädchen für ihn zur Ehe begehren.

Der älteste Sohn schoss seinen Pfeil in das Gehöfte des Richters; daher

wurde ihm die Tochter des Richters angetraut. Der mittlere Sohn schoss

seinen Pfeil in das Gehöfte des Grossrichters; daher wurde ihm die Tochter
des Grossrichters angetraut. Nun blieb noch der Jüngste; auch dieser schoss

seinen Pfeil ab; derselbe verlor sich jedoch, und man fand ihn nicht, so viel

man ihn auch suchte. Da schlug der Vater seinen Sohn und warf ihm vor,
er habe den Pfeil absichtlich verloren. Hierauf machte sich der junge Mann

auf, den Pfeil zu suchen; er erblickte ein Schloss, und im Hofe desselben

fand er seinen Pfeil liegen. Als er nun nach demselben langte, gesellte sich

ein Affe zu ihm; der Jüngling aber, der bemerkte, dass jenes Wesen weib

lichen Geschlechtes sei, dachte 3), vielleicht sei das die ihm vorn Schicksal

bestimmte Gattin. Als er seinen Rückweg antrat, lief ihm die Aeffin 4) nach.

Der junge Mann trat ins Empfangszimmer seines Vaters; wie nun die An
wesenden sahen, dass er einen Affen bei sich hatte, lachten sie über ihn.

Der Vater aber geriet in Zorn und rief: «Nichts besseres als einen Affen hat

er sich zu holen gewusst». — Hierauf befahl der Fürst allen seinen drei
Söhnen, sein Haus zu verlassen. Dies thaten sie, und ein jeder von ihnen

liess sich eine besondere Wohnung bauen; der jüngste Sohn liess sich ein

Haus ausserhalb des Ortes errichten und wohnte daselbst gemeinsam mit

1) nach dem Erzähler Lanzen.
2) d. h. sie sollen von der Dachterrasse des Palastes auf eine andere Dachterrasse schiessen.

3) mit Schaudern 0. Gl.
4) vgl. TA. II, 383, Anm. zu 96, 9 v. u. — Wir haben hier der Lesbarkeit wegen mit Affe

übersetzt, weil wir zwischenHalbmenschen und Affen keinen Unterschiedzu machen brauchten.



der Aeffin. Jeden Tag ging der junge Mann aus, kaufte Fleisch ein und

brachte dasselbe nach Hause; wenn er dann gegen Nacht heim kam, fand er
sein Essen bereit. Eines Tages ging er aus und schloss die Hausthüre ab,

so dass die Aeffin drinnen bleiben musste. Nun aber trat er an die Fenster
luke, um jene nochmals zu betrachten. Die Aeffin warf sofort ihr Fell ab,

da war sie eine Fee5). Der junge Mann weidete sich an ihrem Anblick und

kehrte erfreut in seine Wohnung zurück. Die Aeffin wollte eilig ihre Klei
dung wieder anziehen; der junge Mann aber wehrte ihr das, und so that sie

es nicht. Hierauf küsste er das Mädchen, und sie unterhielten sich beide

vortrefflich. Gegen Abend äusserte der junge Mann den Wunsch, zu seinem

Vater zu gehen; die Aeffin war damit einverstanden. Der junge Mann ging

hin und nahm im Empfangszimmer Platz. Der Fürst aber war immer noch

böse auf ihn; da nun auch die beiden anderen Söhne anwesend waren, sagte

er zu ihnen: «Meine Söhne! ich will euch etwas sagen». Sie erwiderten:

«Sprich nur!» Er sprach: «Jeder von euch soll mir ein Hemd bringen, das

mit keiner Schere geschnitten und mit keiner Nadel genäht ist» 6). Die bei

den älteren Söhne, welche Frauen hatten, erklärten sich dazu bereit. Der

Fürst aber wünschte seinen jüngsten Sohn enthaupten zu lassen, weil er

dachte: warum hat er sich eine Aeffin zur Frau genommen? daher stellte

er ihnen diese schwere Aufgabe 7). Die Söhne, damit einverstanden, begaben

sich alle drei nach Hause. Der jüngste Sohn erzählte der Aeffin, was für

eine Aufgabe sein Vater gestellt habe. Da sagte die Aeffin zu dem Prinzen:

«Begib dich zu der Stelle, wo dein Pfeil zu Boden gefallen ist, und rufe dort:

««Topal Maimun!»»8), dann wird dieser erscheinen; sage ihm: ««Schahmaimun

lässt dir sagen, sie wünsche ein Hemd eurer Sänger»»; dann wird man dir

ein solches geben; bringe es und komm hierher!» Der junge Mann begab

sich an die bezeichnete Stelle und rief: «Topal Maimun!» Dieser erschien

und fragte nach seinem Begehr. Nun richtete er die Botschaft von Schah

maimun aus, und jener übergab ihm eine Nuss, wie eine Kokosnuss. Diese

brachte der Prinz nach Hause und gab sie Schahmaimun; sie öffnete sie und

5) vgl. über diese Feen (Gurdsch) TA. II 381, Anm. zu 62, 5.

6) vgl. TA. II, 155.

7) Augenscheinlichist in der Erzählung ausgelassen, dass der Vater die Absicht hat, bloss

den jüngsten Sohn,wenn derselbe die Aufgabe nicht würde erfüllen können, enthaupten zu lassen.

Der Fürst nimmt an, dass die Aeffin zu solchen Arbeiten, wie er sie verlangt, nicht geschickt sei.

8) eig. Lahmer Affe.



zog daraus ein Hemde hervor, das mit keiner Schere geschnitten und mit
keiner Nadel genäht war. Dann sagte sie: «Da nimm es und bring es deinem
Vater!» Hierauf begab sich der jüngste Sohn zu seinem Vater; auch seine
beiden Brüder waren gekommen, hatten jeder ein Hemd gebracht und es
dem Fürsten gegeben. Dieser beschaute die Hemden und rief: «Nein! die
sind genäht!» Dann forderte er den jüngsten Sohn auf, ihm das seinige zu
geben; er reichte es ihm hin. Als der Fürst es sah, erstaunte er sehr und
rief: «Dieser hat die von mir gestellte Aufgabe gelöst». An jenem Tage
wandte sich sein Herz seinem Sohne wieder zu; dieser aber konnte es in der
Versammlung nicht aushalten 9) und ging nach Hause.

Einige Zeit nachher lud der älteste Sohn seinen Vater ins Bad ein; dann
ebenso der mittlere Sohn. Hierauf erzählte der jüngste Sohn der Schah-

maimun: «Meine beiden älteren Brüder haben den Vater ins Bad einge
laden; jetzt ist die Reihe an uns». Schahmaimun war damit einverstanden;
sie rieb ihren Fingerring, indem sie sprach: «Ich wünsche, das Bad meines
Vaters nebst dem Kaffeezimmer möge hierher kommen!» Im Augenblick
erschienen sie. «So geh nun deinen Vater holen!» sagte Schahmaimun. Da
ging der Prinz zu seinem Vater und sagte: «Lieber Vater!» «Was gibt’s?»
fragte dieser. «Komm in mein Bad!» bat der Sohn. «Wo befindet sich dein
Bad?» fragte der Fürst. «Darum brauchst du dich nicht zu kümmern; komm
nur!» erwiderte der Sohn. Da machte sich der Fürst nebst seinem Gefolge
auf und ging mit seinem Sohne bis zu dem Hause, und was fanden sie da?

Sie fanden ein Bad nebst einem darin befindlichen Kaffeehause; so etwas
gab’s nirgends mehr. Als der Fürst das Bad erblickte, verwunderte er sich
sehr und fragte seinen Sohn, woher dasselbe käme. Derselbe erwiderte:
«Gott hat es mir geschenkt». Nachher kehrte der Fürst wieder nach Hause

zurück.
Nach einiger Zeit lud der älteste Sohn den Fürsten samt seinem Ge

folge ein, am Abend zu ihm zu kommen, er wolle ein Fest veranstalten. Der
Vater sagte zu. Da forderte der Sohn alle Mädchen des Ortes auf, in sein

Haus zu kommen um zu tanzen, und diese kamen seinem Wunsche nach.
Schahmaimun aber sagte zu ihrem Manne, er solle nur vorausgehen, sie

werde für sich allein kommen. Der jüngste Prinz ging also hin und nahm

unter den Gästen Platz; der Hof aber lachte über ihn und fragte ihn:

9) weil er sich nach seiner schönen Frau sehnte. 0. Gl.



«Warum hast du deinen Affen nicht mitgebracht, damit er uns etwas vor
tanze?» Der Prinz jedoch erwiderte kein Wort. Nach einer Weile sah er
seine Frau nebst zwei anderen anlangen; in Gestalt von Tauben liessen sie

sich am Fenster nieder; dann verwandelten sie sich in Mädchen und mischten

sich in den Reigen der tanzenden Dirnen. Als der Fürst und sein Gefolge

sie erblickten, gerieten sie in Erstaunen; er fragte: «Woher sind diese frem

den Mädchen gekommen?» aber niemand wusste etwas von ihnen. Bloss der

jüngste Sohn hatte in der schönsten seine Frau erkannt; die beiden andern

kannte er nicht. Er liess sich’s jedoch nicht merken. Nach dem Abendessen

verwandelten sich Schahmaimun und die beiden Mädchen wieder in Tauben

und flogen vom Tanzplatze weg. Als der Fürst sich wiederum nach den drei

Mädchen erkundigte, hiess es, sie seien verschwunden. Darauf ging der

Fürst fort, und die Versammlung zerstreute sich; ein jeder begab sich nach

seiner Wohnung. — Der Fürst aber erzählte seiner Frau: «Frau! was soll

ich sagen? heute Nacht habe ich unsern Sohn besucht; da habe ich drei

Tauben kommen sehen; alle drei verwandelten sich in Mädchen und mischten

sich in den Reigen. Noch nie habe ich ihresgleichen erblickt; aber alle drei

verwandelten sich wieder in Tauben und verschwanden vom Tanzplatz; ich

muss immer an sie denken». — Auch der jüngste Prinz ging nach Hause;

dort fand er Schahmaimun. Auf seine Frage, wer ihre beiden Begleiterinnen

gewesen seien, sagte sie ihm, es seien ihre Schwestern gewesen. Da sagte

er nichts mehr, und sie freute sich.

Hierauf forderte Schahmaimun den jungen Mann auf: «Geh und hole

deinen Vater nebst seinem Gefolge zu uns; wir wollen ihnen ein Fest geben».

Der Prinz ging hin und lud seinen Vater nebst dessen Gefolge ein. Der Fürst

erwiderte, sie wollten kommen und sehen, was die Aeffin ihnen wohl zuge

rüstet habe. Als der Fürst mit seinem Gefolge nun im Hause des Prinzen

anlangte, legte Schahmaimun die Affenhaut ab und verwandelte sich in eine

Fee. Sie rieb ihren Fingerring, indem sie sprach: «0 mein Ring! ich möchte

Speisen von allen Arten haben; alle Platten sollen aus Gold und alle Löffel

aus Silber sein». Was geschah? Es geschah, wie sie gesagt hatte, und Schah

maimun trug die Speisen dem Hofe auf. Als der Fürst die Fee erblickte —
er wusste nicht, dass es die Frau seines Sohnes war — sprach er zu sich

selber: «Gott gebe, dass diese meine Frau werde!» Sobald der Fürst diese

Worte gesagt hatte, verschwand Schahmaimun nebst dem Tische. Der Fürst

und das Gefolge waren sprachlos vor Erstaunen, und der Fürst fragte seinen
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Sohn: «Wo ist jene Frau und der Tisch hingekommen?» «Ich weiss es nicht»,
erwiderte dieser; «aber was hast du denn im geheimen gesagt, Vater?»
Dieser erwiderte: «Ich habe gesagt: Gott gebe, dass jene meine Frau werde!»
«Da hast du etwas Schlimmes gesagt», entgegnete der Sohn. «Warum denn,
mein Sohn?» fragte jener. «Es war ja meine Frau», erwiderte er, «Schah-

maimun». Da schlug sich der Fürst vor den Kopf, indem er rief: «0 weh
mir, dass ich mich derartig versündigt habe!» und begann zu weinen. Hier
auf brach er mit seinem Gefolge auf und ging nach Hause. Er erzählte seiner
Frau: «Diejenige, welche ich bei dem Festmahle meines ältesten Sohnes sah,

war Schahmaimun, die Frau meines jüngsten Sohnes».

Unterdessen vergoss der jüngste Sohn, der nun allein in seinem Hause

war, viele Thränen. Eines Morgens brach er auf; er durchwanderte das

ganze Land, jedoch ohne Schahmaimun. zu finden. Einst legte er sich nachts
im Walde schlafen; da kam eine Bärin und fand ihn schlafend; sie stiess

ihn mit dem Fusse an und weckte ihn. Als der Mann aufgesprungen war,
fragte sie ihn: «Was treibst du hier?» «Ich habe mich verirrt», erwiderte

er. «Willst du mich nicht zur Frau nehmen?» fragte die Bärin. «Ich habe
schon eine Frau», entgegnete jener. Sie aber sagte: «Du lügst», und schleppte
den jungen Mann mit Gewalt fort. Sie brachte ihn zu ihrer Wohnung; dort
musste er bleiben — sprachlos vor Schrecken. Er erblickte im Hofe ein Bassin
voll Wasser. Nach einer Weile nahm die Bärin den jungen Mann mit sich
auf ihr Zimmer und befahl ihm unter der Drohung, sie werde ihn sonst
fressen, sich zu ihr zu legen. Der junge Mann jedoch wäre lieber gestorben
und erklärte, er fühle sich dazu äusser Stande 10). Hierauf machte sich die
Bärin, deren Begierde immer heftiger entbrannt war, auf, um Heilmittel
gegen sein Unvermögen herbeizuholen; jedoch schloss sie vorher die Haus-

thüre ab und nahm den Schlüssel mit, um zu verhüten, dass der junge Mann
entfliehe. Als er nun eines Tages das Bassin betrachtete, erschienen Schah

maimun und ihre beiden Schwestern, um sich in dem Bassin zu baden. Sie

liessen sich am Rande desselben nieder und begaben sich alle drei ins Wasser.
Als sie herauskamen, verwandelten sich die beiden Schwestern der Schah
maimun wieder in Tauben und sagten zu ihr: «Verwandle dich in eine Taube;
wir wollen schnell wegfliegen». Schahmaimun jedoch erwiderte: «Ich habe
Kopfweh und bin äusser Stande wegzufliegen; zieht ihr eures Weges und

10) Der ganze Passus ist in der Uebersetzung seines anstössigen Inhalts wegen etwas gekürzt.



lasst mich!»11) Wie es jene auch anstellten, Schahmaimun erklärte, sie komme

nicht mit. Darauf flogen jene beiden weg und liessen Schahmaimun zurück.

Sie rief nun dem jungen Manne, und dieser trat heraus. Sie fragte ihn:

«Was treibst du hier?» Er erwiderte: «Ach, Schahmaimun! dich wollte ich

suchen». «So lass uns unseres Weges gehen», sagte sie. Hierauf verwandelte

sich Schahmaimun in eine Taube, den Mann liess sie sich auf ihren Rücken

setzen und flog davon; so gelangten sie zu ihrer Wohnung und flogen dort

nieder.

Als die Bärin wieder nach Hause kam und die Thüre ihrer Wohnung

öffnete, fand sie den jungen Mann nicht mehr vor, da wurde sie wütend.

Sie schloss die Thüre wieder ab und machte sich auf den Weg, den jungen

Mann aufzusuchen. Unterwegs begegnete sie dem Löwen und fragte ihn:

«Hast du nicht einen Menschen angetroffen?» «Nein», entgegnete dieser, j

«Wahrhaftig! du hast ihn aufgefressen», sagte die Bärin. Jener aber beteuerte

mit einem Eide, dass er von gar nichts wisse. So gerieten die Bärin und der

Löwe mit einander in Streit; der Löwe aber versetzte der Bärin einen

Streich und schlug ihr beide Augen aus; dann nahm er Reissaus. Von nun

an trieb sich die Bärin blind im Lande umher.

Der Prinz bat Schahmaimun, die Affenkleidung nicht mehr anzulegen,

und diese willigte ein. Dann hiess sie ihn sich aufmachen, um seinen Vater

und seine Mutter herbeizuholen; sie wolle ihnen einen Schmaus bereiten.

Da ging der junge Mann seine Eltern einladen. Sie fragten ihn: «Wann bist

du zurückgekehrt?» «Gestern», erwiderte er. «Hast du deine Frau wieder

mitgebracht?» fragten sie. «Ja freilich», antwortete er. Dann führte er den

Fürsten und die Mutter zu seiner Wohnung; als jene Schahmaimun er

blickten, staunten sie ob ihrer Schönheit; sie konnten gar nicht essen, so

sehr mussten sie sie stets ansehen. Hierauf nahm der Fürst seinen Sohn und

Schahmaimun mit in seinen Palast; alle Leute der Stadt waren entzückt, als

sie Schahmaimun sahen. Gott aber schenkte ihr zwei Söhne. Als später der

Fürst alt wurde, zerbrach Schahmaimun eine Mandel und gab ihm den Kern

derselben zu essen; so wie er ihn gegessen hatte, wurde er wieder jung wie

ein Jüngling von vierzehn Jahren. Und du gehab dich wohl!

11) wörtlich: von mir weg zieht umher.



XII.
Dankbare Tiere.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! •—
es war einmal eine alte Witwe 1), die hatte einen Sohn. Was trieb der Sohn?
Er ging eine Last Brennholz holen, trug sie auf seinem Rücken zum Ver
kauf und verdiente sich damit ein Brot. Die eine Hälfte desselben ass er
selbst, die andere gab er seiner Mutter; denn diese konnte nichts mehr ver
dienen. Eines Tages ging der Junge ins Holz; als er nun seine Bürde nach
Hause trug, traf er vier Knaben; dieselben hatten eine Schlange gefangen
und wollten sie töten. Da rief er ihnen zu: «Tötet sie nicht; ich will euch
meine Bürde Holz überlassen, wenn ihr mir die Schlange gebt». Sie waren
es zufrieden, gaben sie ihm und nahmen das Holz in Empfang. Der Junge
brachte die Schlange nach Hause; da fragte ihn seine Mutter: «Was ist das
für eine Schlange?» «Ich habe sie gekauft», antwortete er, «ich habe meine
Bürde Holz dafür gegeben». Die Mutter schwieg dazu; der Junge aber füllte
den Korntrog mit trockener Erde und liess die Schlange hineinschlüpfen. —
Am folgenden Tage ging er wieder ins Holz und holte eine Bürde; da traf
er vier Jungen, die hatten ein junges Kätzchen und wollten es umbringen.
Er rief: «Bringt es doch nicht um; wenn ihr mir es gebt, so soll meine
Last Brennholz euch gehören». Sie waren es zufrieden und gaben ihm das
Kätzchen. Als er es nach Hause brachte, fragte seine Mutter: «Was ist das?»
«Ein Kätzchen», erwiderte er. «Wozu soll es dienen?» fragte sie. «Es soll
Mäuse fangen». Die Mutter aber schwieg dazu. — Am folgenden Tage ging
er wieder fort und holte eine Last Brennholz; da traf er Knaben, welche
ein junges Hündchen bei sich hatten und nach demselben mit Steinen warfen.
Er rief: «Bringt es nicht um! wenn ihr mir es gebt, so soll meineLast Holz
euer sein». Sie waren es zufrieden und gaben ihm das Hündchen. Als er es
nach Hause brachte, fragte seine Mutter: «Wozu soll dieses dienen, mein
Sohn?» Er antwortete: «Wir brauchen es notwendig; wenn es gross wird,
so wird es die Diebe davon abhalten, in unser Haus einzubrechen». Die
Mutter aber schwieg dazu. So zog er nun die Schlange, die Katze und den
Hund gross.

1) Bruchstücke dieses Märchens finden sich in der Erzählung, welche S. im Dialekt von
Mardin niedergeschrieben und veröffentlicht hat. ZDMG. 36, p. 28 ff.
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Inzwischen vernahm der Schlangenkönig, es sei eine Schlange gefangen,

jedoch nicht getötet worden; da machte er sich auf den Weg, sich nach der

Schlange zu erkundigen. Er kam zu dem jungen Manne und fragte ihn:

«Befindet sich eine Schlange bei dir? ich wünsche, dass du sie mir gebest».

«Ich gebe sie nicht her», erwiderte jener. «Warum nicht?» fragte der

Schlangenkönig. Er antwortete: «Ich habe sie gekauft und grossgezogen».

Da versprach der Schlangenkönig: «Ich will dir einen Schatz geben».

«Schön», sagte er. «Komm», sagte jener, «ich will dir den Schatz zeigen».

Nun ging der junge Mann mit ihm; jener zeigte ihm den Schatz; der junge

Mann öffnete den Zugang zu demselben, hob ihn und trug ihn nach Hause;

dann übergab er dem Könige die Schlange, und dieser nahm sie mit sich

fort. — Hierauf wollte die Bärin den Schatz heben; als sie ihn aber nicht

mehr vorfand, begab sie sich zum Schlangenkönig. «Wo ist der Schatz?»

fragte sie ihn. «Ich habe ihn einem jungen Manne geschenkt und von ihm

dafür eine Schlange erhalten», antwortete dieser. «Warum hast du ihn ihm

geschenkt?» fragte sie. «Darum». Die Bärin fragte ihn nun nach dem Auf

enthaltsorte des jungen Mannes; der Schlangenkönig aber nannte ihr das

Dorf. Nun begab sich die Bärin zu dem jungen Manne und fragte ihn:

«Warum hast du den Schatz weggenommen?» «Der König hat ihn mir ge

schenkt», erwiderte er. Die Bärin sagte: «Er gehörte ja mir und ihm zu

gleichen Teilen». «Das habe ich nicht gewusst», sagte der junge Mann, «er

hat mir ihn geschenkt». Da forderte die Bärin ihn auf: «Komm zu mir; ich

habe noch einen andern Schatz, lauter Goldstücke; komm, hebe diesen!»

Sie überredete den jungen Mann, und dieser willigte ein. Er wollte in Be

gleitung der Katze und des Hundes mit der Bärin gehen; diese jedoch sagte

zu ihm: «Befiehl dem Hund, nach Hause zurückzukehren, denn wenn die

Bärinnen den Hund erblicken, so bringen sie ihn um; lass ihn daher nicht

mitgehen». Der junge Mann befahl also dem Hunde, nach Hause zurückzu

kehren, und dieser gehorchte. So gelangten sie zur Behausung der Bärin;

dieselbe war unterirdisch und bestand aus einem Schloss mit Baumgärten.

Dem jungen Manne behagte dies; denn der Wohnsitz der Bärin war sehr

hübsch. Hierauf fragte er: «Wo ist denn der Schatz, Bärin?» Diese jedoch

legte ihre Tatze auf ihre Schamteile und sagte: «Da ist der Schatz». Da

schaute der junge Mann die Bärin verblüfft an. Nun forderte die Bärin ihn

auf: «Komm, hebe den Schatz!» Als der junge Mann kein Wort darauf sagte,

ergriff die Bärin einen Stock und prügelte ihn, indem sie ihn nochmals auf-
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forderte, den Schatz zu heben. Der junge Mann stand aus Furcht von seinem

Sitze auf — die Katze schaute ihnen zu — und fragte: «Womit soll ich
denn aufschliessen?» Da legte die Bärin ihre Tatze auf das Glied des jungen
Mannes und sagte: «Damit». Aus Furcht willigte er nun ein, ihr ihren
Willen zu thun2); die Bärin legte sich hin; als sie wieder aufstand, fragte
sie ihn: «Ist das nicht besser als ein Schatz?» Er aber wagte nicht nein zu

sagen. Darauf legte sie ihm eine Kette um den Hals und ging auf die Jagd,

nachdem sie die Thüre sorgfältig verschlossen hatte. Gegen Abend kam sie

zurück, nahm dem jungen Manne die Kette ab und legte sich mit ihm
schlafen; so trieben sie es eine Zeit lang.

Eines Tages aber forderte der junge Mann die Katze auf: «Geh und sieh

dich nach jemand um; sage ihm, es lebe ein Mann als Gefangener bei der

Bärin und bitte um Befreiung». Die Katze machte sich auf den Weg und

begab sich zum Löwen, weil sie dachte, dass kein anderer ihren Herrn be

freien könne, als der Löwe; daher begab sie sich in dessen Behausung. Als
der Löwe von der Jagd heimkehrte, fragte er: «Was ist dein Wunsch,

Katze?» Sie küsste die Hand des Löwen und antwortete: «Mein Herr lebt
als Gefangener bei der Bärin; ich möchte dich bitten, ihn zu befreien».

«Nur voran!» erwiderte der Löwe, «zeige mir den Weg!» So brach nun die

Katze mit dem Löwen zusammen auf; sie gelangten zur Wohnung der Bärin
und fanden den Mann. Nachdem der Löwe die Kette von seinem Halse ge

löst hatte, nahm er ihn mit nach seiner Behausung. Dort angekommen

schlug er ihm vor: «Bleibe bei mir wohnen und diene mir; du sollst dafür

deine Nahrung und jeden Monat deinen Lohn bekommen» Der junge Mann

war damit einverstanden und blieb bei dem Löwen. -— Als die Bärin nach

Hause kam, suchte sie vergebens nach dem Manne; daher begab sie sich

zum Löwen, um ihn zu fragen, ob er etwa auf der Jagd gewesen sei und

einen Mann angetroffen habe. Wie nun die Bärin zur Wohnung des Löwen

gelangte, fand sie dort den Mann; sofort wollte sie ihn packen, um ihn mit
sich fort zu schleppen. Der Löwe jedoch wurde wütend und rief: «Warum

willst du ihn fortschleppen?» «Er ist mein Mann», erwiderte die Bärin. Da

versetzte der Löwe ihr einen Schlag mit der Tatze; davon zerbarst ihr Kopf;
hierauf warfen sie ihren Leichnam hinaus.

Zehn Jahre lang blieb der junge Mann als Diener beim Löwen. Letz-

2) wegen des allzu anstössigenInhaltes etwas abgekürzt.



terer besass eine sehr schöne Tochter; wenn diese die Löwenhaut ablegte,

war sie ein menschliches Weib; wenn sie sie aber anlegte, war sie ein Löwen

mädchen. Eines Tages nun, als die Tochter des Löwen — dieselbe war in

zwischen mannbar geworden— allein im Zimmer war, brachte ihr der junge

Mann das Frühstück. Da liess sie nicht von ihm ab, bis sie ihn überredete,

ihr beizuwohnen. Nach Verlauf eines Jahres wurde das Mädchen schwanger;

nun überlegte der junge Mann, welcher darum wusste, bei sich: niemand

anders ist im Hause; der Löwe ist ihr Vater; ich bin ein Fremder; das

Mädchen ist schwanger; wenn der Löwe von der Sache hört, wird er mich

totschlagen und auch das Mädchen umbringen. Als er dies dem Mädchen

sagte, fragte sie: «Wie sollen wir’s machen?» «Das musst du wissen», er
widerte er. Hierauf kündigte das Mädchen ihrer Mutter an, sie wolle heute

auf den Festplatz 3) gehen und den Diener nebst der Katze mitnehmen. Die

Mutter erlaubte ihr dies; sie gingen auf den Festplatz und ergriffen von

dort aus die Flucht. Vier Tage hindurch verweilten sie im Walde; endlich

gelangten sie nach Hause; da freute sich die Mutter des jungen Mannes

sehr. Er bat das Mädchen, die Löwenhaut abzulegen, weil eine solche zu

tragen in ihrem Lande eine Schande sei. Sie that dies und erschien nun als

ein Mädchen schön wie eine Rose, so dass die Leute ihr nachguckten. Als

der Sohn des Fürsten davon hörte, kam er das Mädchen besehen; er ver

liebte sich in dasselbe, brachte ihren Mann um und nahm das Mädchen mit

sich nach Hause. Hierauf kam der Löwe, welcher seine Tochter suchte und

wohl wusste, dass der junge Mann sie entführt habe, in die Ortschaft, in

welcher das Mädchen nun wohnte. Er erkundigte sich bei den Leuten, wo

sich seine Tochter befinde. Als diese ihm zur Antwort gaben, dass sie sich

im Hause des Fürsten befinde, machte er sich auf den Heimweg; er berührte

die Erde, küsste sie und sprach: «Gott sei Lob und Dank! meine Tochter

befindet sich in dem Hause eines Fürsten und nicht im Hause armerLeute!»

Er berichtete dies seiner Frau, und diese freute sich ebenfalls darüber. —
Nach einiger Zeit gebar das Mädchen vorzeitig ein totes Knäblein. Als sie

jedoch etwa ein Jahr bei dem Prinzen zugebracht hatte, schlug er sie ein

mal. Da wurde sie zornig und begab sich zu ihrem Vater zurück. Unter

diesen Umständen wagte der Sohn des Fürsten nicht auszuziehen, um sie

zu holen. Und du bleib mir gesund!

8) vgl. TA. II 384, Anm. zu 110, 6.



XIII.
Die Tochter des Vogels Simer.

Es war einmal — Gottes Erbarmen sei mit den Eltern der Zuhörer! —
es war einmal einer namens Osman Beg; derselbe war ausCharput. Er hatte
zwei Knappen, welche Brüder waren, Husain und Hasan. Osman Beg ver
liebte sich in ein Mädchen; wie er es jedoch auch anstellte, man wollte es
ihm nicht zur Ehe geben. Einst fragte er den Vater desselben: «Warum
willst du mir deine Tochter nicht geben?» Dieser antwortete: «Ich gebe sie

nicht». Der Vater des Mädchens war ein tapferer Mann; Osman Beg aber
befahl seinen beiden Knappen, ihn niederzuhauen. Da hieben sie ihn mit
ihren Säbeln nieder. Nachdem sie ihn getötet hatten, ging Osman Beg hin,
schleppte das Mädchen mit Gewalt fort und liess es sich antrauen. Hierauf
vernahm er, es befinde sich beim Vogel Simer ein Mädchen, das seines gleichen
nicht habe. Wie sehr er sich auch nach dem Wohnorte des Vogels Simer er
kundigte, er konnte nichts darüber erfahren; aber in seinem Herzen hatte

er stets Sehnsucht nach dem Mädchen. — Der Ruf seiner beiden Knappen

als tapferer Männer verbreitete sich; niemand wagte es, mit ihnen anzu
binden. Da liess Osman Beg in seiner ganzenHerrschaft ausrufen: «Wer ein

tapferer Mann ist, soll kommen und sich mit meinen Knappen, mit Schwert

und Schild bewaffnet, messen; ich will ihrem Kampfe zusehen». Die beiden

aber töteten alle, die sich einstellten1). Hierauf befahl Osman Beg den bei

den Brüdern, sie sollten sich mit einander im Kampfe messen. Sie thaten
dies; vom frühen Morgen bis zum Abend konnten sie sich jedoch nichts an
haben. Drei Tage liess er sie gegen einander kämpfen; sie konnten sich

jedoch gegenseitig keinen Schaden zufügen; daher liess er sie den Kampf
aufgeben, indem er überlegte, dass seine beiden Knappen dieses nicht ver
dienten, und dass er sie nicht weiter kämpfen lassen wolle. Die beiden waren
Verwalter in seinem Haushalte; sie liessen sich jedoch Betrügereien zu
Schulden kommen, indem sie Geld entwendeten. Als hierauf Osman Beg in
eine Krankheit verfiel, traten sie beide aus seinem Dienste aus und liessen

1) Nach der 0. Gl. von S. wäre zu übersetzen: soll mit meinen Knappen kämpfen; ich will
ihnen zusehen, wie ihr Kampf ist. Mit Schwert und Schild [bewaffnet] töten sie, wer auch
kommt. Nach P. dagegen würde zu übersetzen sein: und ich will ihnen zusehen. Wie war ihr
Kampf? Mit Schwert und Schild [bewaffnet] töten sie, u. s. w.



sich ein Haus bauen. Osman Beg sagte kein Wort dazu, sondern dachte, er

wolle warten, bis er wieder aufstehen könne. Als er nun wieder gesund ge

worden war, liess er die beiden auffordern, zu ihm zu kommen. Sie kamen

seinem Wunsche nach. Nun fragte er sie: «Warum habt ihr auf diese Weise

gehandelt?» Sie fragten: «Wie so?» «Ihr habt mich bestohlen», beschuldigte

er sie, «und seid dann aus meinem Dienste ausgetreten». Sie entgegneten:

«Keineswegs, wir haben dich nicht bestohlen; wir sind bloss ausgetreten,

weil wir es nicht mehr für verträglich mit unserer Ehre hielten, dir zu

dienen». Da liess er sie beide ins Gefängnis werfen und ihnen eine Kette

an den Hals legen. Einst aber machten sie sich zur Nachtzeit daran, die

Ketten von ihrem Halse zu lösen. Dann brachen sie die Thüre des Gefäng

nisses auf und drangen zu Osman Beg, der in seinem Zimmer schlief, hinein:

daselbst schlugen sie ihn mit seinem eigenen Schwerte, das sich dort befand,

tot. Die Frau, welche um Hilfe rief, schlugen sie hierauf gleichfalls tot;

dann begaben sie sich nach Hause. Als es Morgen wurde, fanden die Leute

Osman Beg tot; sie begaben sich zum Gefängnis, und da sie die Knappen

dort nicht vorfanden, äusserten sie gegen einander, diese hätten wohl den

Osman Beg nebst seiner Frau ermordet. Sie liefen daher zu ihnen und be

schuldigten sie des Mordes an Osman Beg. Jene läugneten dies nicht, son

dern gaben es zu; auf die Frage, warum sie so gehandelt, antworteten sie,

es sei dies für ihr Wohlergehen erforderlich gewesen. Zwar vereinigten sich

darauf die Leute des ganzen Bezirks gegen sie, jedoch konnten sie ihnen,

wie sie es auch anstellten, nichts anhaben, und sprachen daher lieber nicht

mehr von ihnen. Jene beiden aber, mit ihren Säbeln bewaffnet, verlegten

den Karawanen den Weg; die Leute ermordeten sie und ihr Hab und Gut

nahmen sie mit; keiner wagte ihnen etwas zu sagen. Regelmässig gingen sie

mit den beiden Jagdhunden, die sie besassen, auf die Jagd; wenn sie einen

Menschen erblickten, mordeten sie ihn; nur wenn einer noch entfliehen

konnte, war er gerettet.
Eines Tages blieben ihre beiden Jagdhunde bei einem Steinhaufen stehen

und waren mit allen Mitteln nicht davon wegzubringen. Sie fragten sich,

was wohl mit den Hunden sei, und wurden einig, den Steinhaufen abzu

graben, um zu sehen, was wohl darunter wäre. Sie legten ihre Säbel und

Schilde ab und stellten sie zur Seite; dann schafften sie die Steine weg. Da

ergab sich, dass unter dem Steinhaufen eine Luke war; daher kehrten sie

nach Hause zurück und holten Beil und Schaufel; während der eine hackte,



xiii. 53

schaufelte der andere die Erde weg. Bis zur Mittagszeit wurden sie nicht
fertig; am Nachmittag schafften sie alle Erde weg und erblickten nun den

Eingang zu einer Höhle; ein grosser Stein lag vor demselben. Bis gegen
Abend arbeiteten sie sich ab; endlich hoben sie den Steinblock von der

Stelle. Unterdessen war es Nacht geworden; da sie nun kein Licht hatten,

konnten sie nicht in die Höhle hinein gehen. Daher nahmen sie ihre Säbel

und Schilde wieder an sich, hingen sie sich um die Schultern und warteten

vor dem Eingang der Höhle. Als es Morgen wurde, wollte ein Riese die

Höhle verlassen; da erblickte er die beiden Männer. Er kehrte daher wieder

um, um seinen Säbel zu holen; mit diesem versehen, wollte er wieder heraus

treten. Jeder der beiden Männer hatte eine Seite des Höhleneingangsbesetzt;

als nun der Riese heraustreten wollte, hieben sie beide mit den Säbeln auf

seinen Hals ein. Auf diese Weise töteten, sie ihn am Eingang der Höhle; aber

trotz allen Anstrengungen vermochten sie nicht, ihn aus dem Eingänge fort
zuschleppen; daher hieben sie ihm mit dem Beil die Beine ab und warfen

sie weg. Nun konnten sie eintreten; da fanden sie drei kostbare Edelsteine

in der Höhle. Darüber freuten sie sich und schritten weiter vorwärts; da

fanden sie auf dem Grunde der Höhle noch eine zweite. Sie öffneten die

Thüre, und erblickten was? Ein Mädchen fanden sie; wenn du die ganze
Welt durchwanderst, gibt’s nicht mehr ihresgleichen. Beide verliebten sich

sterblich in sie; der eine sagte: «Sie gehört mir!», der andere: «sie gehört

mir!» Das Mädchen aber sagte: «Ich mag nicht mit euch gehen, bevor ihr
mit einander gekämpft habt; demjenigen, welcher den andern tötet, will ich

angehören». Da sie nun aber Brüder waren, durften sie die Hand nicht gegen
einander erheben; sie schauten sich daher unschlüssig an. Da fragte das

Mädchen: «Warum schaut ihr euch an?» Hierauf zog der Jüngere den Säbel

und versetzte seinem Bruder einen Streich, durch den er ihn verwundete.

Der Verwundete rief jedoch: «Bruder! du hast nicht ehrlich gegen mich

gehandelt; du hast auf mich eingehauen, während ich das Mädchen ansah».

Da fragte das Mädchen: «Hat er nicht ehrlich gegen dich gehandelt?» «Ja

freilich», antwortete er. «Nun gut!» sagte sie, «ich will ein Pflaster holen

und deine Wunde damit heilen; hernach sollt ihr mit einander kämpfen».

Damit war er einverstanden. Sie holte ein Pflaster, legte es auf die Wunde

und machte sie heil. Wie die beiden Brüder sich nun entgegentraten, rief das

Mädchen den jüngeren Mann zu sich und sagte ihm ins Ohr: «Während des

Kampfes musst du mich nicht anschauen, sonst tötet er dich». Er sagte: «Gut».



Nun stürzten sie auf einander los; der ältere Bruder aber war verwirrt, weil

er seine Augen in einem fort auf das Mädchen richtete. Der andere holte

gegen ihn aus und versetzte ihm einen Streich, mit dem er ihm den Kopf

abhieb. Da rief das Mädchen: «Tritt nur näher! mein Herz gehört dir!

mögest du glücklich sein!» «Warum sprichst du nun so?» fragte er sie. Sie

sagte: «Ihr seid zu zweien gekommen; ein jeder von euch wollte mich be

sitzen; es wäre nötig gewesen, mich mitten durchzuschneiden und zwei

Teile aus mir zu machen, einen für dich und einen für ihn». Der junge

Mann sagte: «Nein!» Sie aber sagte: «Wie denn anders? daher habe ich

euch befohlen, mit einander zu kämpfen; denn es war nötig, dass der eine

den andern erschlage, damit ich das Eigentum des einen würde». — Hierauf

setzten sie sich hin und tranken Branntwein und Wein. Der junge Mann

konnte sich nicht mehr halten; er streckte seine Hand nach dem Mädchen

aus. Sie aber wehrte sich. «Warum dies?» fragte er. Sie antwortete: «Ohne

Trauung ist dies Sünde». «0 nein», sagte jener. «Freilich», sagte sie. «Ich

will die Sünde auf mich nehmen», erwiderte er. Da liess sich das Mädchen

überreden, und er stürzte sich auf sie, sie zu umarmen.
Hierauf forderte sie ihn auf: «Wohlan, lass uns nun unseresWeges gehen».

Sie machten sich beide auf den Weg und zwar zu Fuss; denn sie hatten keine

Pferde. Nun fragte er das Mädchen, wer ihr Vater sei. Sie antwortete, der

Vogel Simer, der König der Vögel, sei ihr Vater. Der junge Mann dachte

bei sich: dem sei, wie ihm wolle; jedenfalls ist es die, von welcher Osman

Beg gesprochen hat. Dann fragte er sie: «Wie ist es gekommen, dass dich

der Riese gefangen hat?» Sie erwiderte: «Eines Tages machte ich und noch

drei andere Vögel einen Ausflug; man hatte uns aber eine Schlinge gelegt.

Ich merkte jedoch nicht, dass es eine Schlinge war, und als ich ein Korallen

kügelchen erblickte, wollte ich es mit dem Munde fassen; da geriet ich in

die Schlinge. Meine Gefährtinnen flogen auf und davon; ich aber musste

bleiben. Darauf kam der Riese, ergriffmich und brachte mich in seine Höhle,

das ist meine Geschichte».

Der junge Mann nahm das Mädchen mit und liess es in seinem Hause

wohnen. Gott schenkte ihm einen Sohn; kaum war derselbe jedoch vier Tage

alt, da starb er. Eines Tages stieg das Mädchen auf die Terrasse des Hauses;

da bekam sie Heimweh und begann zu weinen. Als dies ihr Mann bemerkte,

sagte er ihr schlimme Worte. Das Mädchen gab keine Antwort; die folgende

Nacht blieb sie noch bei ihrem Manne; als er aber am frühen Morgen auf



die Jagd auszog, stieg sie wieder auf die Dachterrasse, legte ihr Vogelkleid

an und flog weg. Sie machte sich auf den Weg nach ihrer Heimat und ge
langte zu ihrem väterlichen Hause; da waren ihre Mutter, ihr Vater und
ihre Brüder hoch erfreut über ihr Wiederkommen. Als der Mann nach
Hause kam und seine Frau nicht vorfand, schlug er sich vor den Kopf und
begann zu weinen. Dann machte er sich auf, nahm sein Schwert und zog in
die weite Welt hinaus. Unterwegs traf er den Schlangenkönig; bei diesem
erkundigte er sich, wo der Vogel Simer hause. Der jedoch antwortete, er
wisse es nicht. Darauf trieb sich der Mann wie ein Verrückter im Walde
umher; endlich erblickte er einen Vogel und rief ihn an: «Vogel!» «Was
beliebt?» «Wo haust der Vogel Simer?» Jener erwiderte: «In der Ebene
Halane; aber es finden sich dort keine menschlichen Wohnungen». Da bat
er: «Zeige mir den Weg!» Der Vogel antwortete: «Ich kann nicht mit dir
gehen». Er sagte: «Was willst du, dass ich dir für deine Begleitung gebe?»
<Wenn du mir einen Scheffel Hirse gibst, so will ich mitgehen», entgegnete
jener. Da versprach er ihm: «Zwei Scheffel will ich dir geben». Hierauf
zogen sie zusammen weiter; als der Mann müde wurde, forderte ihn der
Vogel auf, sich auf seinen Rücken zu setzen. Nun flog der Vogel hoch hin-
auf, bis er an den Himmel gelangte; da sagte er zu dem Manne: «Blicke
hinunter! wie gross siehst du die Erde?» Der Mann schaute hinunter und
erblickte die Erde in der Grösse eines Zwanzigpfennigstückes. Der Vogel
aber rief ihm zu: «Halte dich fest, damit du nicht hinabfällst!» Dann fragte
er ihn: «Wie gross siehst du den Himmel?» «Wie ein Thalerstück»2), ant
wortete er. Da sagte der Vogel: «Schliesse deine Augen!» dann drehte er
sich wie ein Mühlstein und flog auf die Ebene Halane hinab; «dies ist die
Ebene Halane», sagte er. Der Mann fragte: «Wie hast du uns aus so grosser
Ferne hierher gebracht?» «Frage nicht!» erwiderte der Vogel.

Beim Vogel Simer waren alle Vögel zusammen gekommen, weil er seinem
Sohne eine Braut heimführen wollte. Als nun die beiden vor den Vogel Simer
traten, küsste ihm der Mann die Hand. «Was ist dein Begehr?» fragte Simer.
«Nichts, als dass es dir gut gehen möge», erwiderte der Mann, «ich komme
als Gast». Hernach sah er sich nach seinerFrau um; aber er fand sie nicht,
denn sie hatte Vogelkleidung an. Die Frau jedoch erkannte ihren Mann und

2) Tschärchi ist ein Beschlik 0. GL; vgl. jedoch TA. II 165 und 377, Anm. zu 19, 4. — Der
Vogel fliegt also weit über den (nahe bei der Erde gedachten) ersten Himmel hinauf.



berichtete ihrer Mutter, jener sei ihr Mann; er habe sie dem Riesen abge

nommen und dabei seinen eigenen Bruder umgebracht. Hierauf holte der

Vogel Simer seine Schwiegertochter feierlich ab und liess sie seinem Sohne

antrauen. Als die Hochzeitsgäste sich zerstreut hatten, fragte der Vogel

Simer den Mann: «Zu welchem Zwecke bist du eigentlich ins Land der

Vögel gekommen?» «Ich suche etwas», antwortete jener. Dabei lachte die

Frau des Vogels Simer; dann sagte sie in der Vogelsprache zu ihrem Manne:

«Dieser ist unser Schwiegersohn». «Ist das wahr?» fragte der Vogel Simer.

«Ja freilich», antwortete die Frau. Hierauf fragte der Vogel Simer: «Wer

ist es, den du suchst?» Der junge Mann antwortete: «Ich weiss es selbst

nicht recht; ich hatte eine Frau, die hatte ich dem Riesen abgenommen;

dabei habe ich meinen Bruder getötet; ich habe sie gefragt, da hat sie mir

gesagt, sie sei die Tochter des Vogels Simer». Jener sagte: «Das war nicht

meine Tochter; sie hat gelogen». «Doch freilich», erwiderte der Mann. Da

sagte der Vogel Simer: «Diese beiden hier sind meine Töchter; sage, wenn

du sie erkennst, welche von beiden es ist». Jener bat: «Lass sie ihre Vogel

kleidung ablegen; dann will ich sie schon erkennen». Nun legten sie ihre

Vogelkleidung ab; aber beide waren einander zum Verwechseln ähnlich, so

dass der junge Mann ganz ratlos dastand. Nochmals fragte der Vogel Simer:

«Welche von beiden ist es?» Da bat er ihn: «Lass beide hingehen, um Wasser

zu holen, dann werde ich angeben, welche es ist». Er dachte nämlich, dass,

wenn beide Wasser holen gingen, die ältere voraus, die jüngere hinterdrein

gehen würde. Die Mädchen gingen also zum Wasser; als sie zurück kamen,

ging die Frau des Mannes voraus; die jüngere lief hinterdrein. Da sagte

er: «Dies ist meine Frau!» «Das ist wahr», erwiderte der Vogel Simer;

«wenn du sie nicht erkannt hättest, hätte ich dich enthaupten lassen; nun,

da du sie erkannt hast, mögest du glücklich mit ihr sein!» Dann befahl er

seiner Tochter: «Nimm deinen Mann und geht mit einander nach Hause; so

will es dein Schicksal. Entferne dich nicht von ihm bis zum Tode; wenn du

Heimweh bekommst, so komm hierher und verweile einen Monat bei uns;

dann kehre wieder zu deinem Mann zurück». Hierauf schwang sich die

Tochter des Vogels Simer mit ihrem Manne in die Höhe. Sie liessen sich auf

ihrem Hause nieder und wohnten fortan dort. Gott aber schenkte ihnen

Söhne und Töchter, und sie wurden reiche Leute. Und du gehab dich wohl!



XIV.

Das Lied von Ose Säri.

Mit dem Inhalte dieses Liedes vgl. die Prosa-Erzählung TA. II, 8—10, und dazu die Ein
leitung Bd. I, pag. XVIII. Auch hier wiederholte Dschano, das besungene Ereignis habe sich

vor ungefähr zehn Jahren (1858) zugetragen. Man gewinnt durch die Vergleichung der beiden
Fassungen einen guten Einblick in die Art und Weise, wie Dschano mit einem gegebenen Stoffe
umgeht und wie er ihn mit anderem von verschiedener Natur zu verbinden weiss, vgl. TA. I,
p. XXIV.

Ose (s. JR. p. 9’ d. Textes) syr. Use, ist nur muslimischerName; Säri bedeutet den Blonden.

Einstens in vergangenen Zeiten, (sagte der Herr, sagte der Fürst) 1),

zeltete Mirf Aga der Kurde auf dem Wiesenlager am Tschochär2). Er hatte
drei Neffen, von welchen einer Ose Säri hiess; auch hatte er eine Tochter

namens Adlaje 3). Der Chan von Bitlis4) schickte einen Boten, um sie zur
Ehe zu begehren; aber Mirf Aga wollte sie ihm nicht gehen. Da rüstete
jener ein Heer 10 und vertrieb den Mirf Aga aus dem Wiesenlager am
Tschochär, worauf dieser ins Hochland 5) floh. Dort gerieten aber seine Hirten
mit denen anderer Kurden in Streit, und diese schlugen jenen die Köpfe

blutig, so dass sie weinend zum Zelte des Mirf Aga kamen und klagten,

man habe ihnen die Köpfe zerschlagen und ihnen gesagt, sie möchten doch

in ihr Wiesenland am Tschochär gehen, was sie sich hier mit ihrem Unglück
heranzudrängen hätten. Mirf Aga schwieg zu diesen Klagen still, aber Ose

Säri liess alsbald die Zelte abbrechen und dieselben wiederum auf dem

1) So nach der Erklärung Dsch.’s; wer aber der Herr und der Fürst sei, bleibt dabei uner
klärt. Fasste man dagegen die beiden Substantiva im Anschluss an ähnliche Stellen, vgl. XVI,
vs. 16; 49 fgg., als Anrede an die Vornehmen unter der Zuhörerschaft, so bezöge sich das Ver
bum auf den Verfasser des Gesanges oder auf ein unpersönliches «man».

2) Das Wort, welches wir mit Wiesenlager übersetzt haben, wurde erklärt als zusammen
gesetzt aus den beiden Wörtern Wiese und Wohnsitz. Der Ausdruck ist wahrscheinlichappel-
lativisch und kommt auch ZDMG. 12, 592 als Name einer Hochebene und des auf ihr wohnenden
Stammes vor. Der Tschochär ist nach d. E. ein Berg, einige Stunden östlich von Bitlis; auf
den Wiesenabhängen desselben zelten die Hanoka-Kurden, der Stamm des Mirf Aga. Tschochär
entspricht wahrscheinlich dem Tschukur, welches auf der Kiepert'schen Karte nordwestlich von
Bitlis gegen Musch hin eingezeichnet steht. Kinneir, Reise (Weimar 1821) p. 329, 331 und
RN. 1 377 sprechen beide von einem Dorfe Tchukoor, welches in der dortigen Gegend liegt.

3) Adläje, syr. Adla, nur bei den Moslimen gebräuchlicher Mädchenname.
4) Chane Bädlise ist n. d. E. der Name des «Aga» von Bitlis; in der Erzählung wird er

Ibrahim Aga genannt; Ihr. heisst jedoch hier vs. 58 u. fgg. der zweite an MirfAga abgeschickte
Diener. Ob vielleicht der Layard, Discoveries 35 erwähnte Scherif Bey gemeint ist?.

5) vgl. TA. II 418 Sofan. /A/
4* 17A



Wiesenlager am Tschochär aufschlagen. 20 Als der Chan von Bitlis davon

hörte, schwieg er zunächst still, dann aber brachte er bei seiner Burg eine

zahlreiche Mannschaft zusammen und verabredete einen Mordanschlag 6)

gegen MirfAga. Hierauf rief er seinen Knappen Avdi und entsandte ihn mit

folgendemAuftrage: «Geh», sagte er, «und bringe diesen Hallunken alsbald

hierher7); wenn er nicht eilends aufbricht, so begegne ihm mit Schimpf [und

sag ihm], wir würden die türkischen Soldaten hier gegen ihn führen, 30 [im

anderen Falle jedoch] solle keinVerrat gegen ihn geübt werden»8). Der Knappe

Avdi stieg also zu Pferde und begab sich auf den Weg. Als er zum Wiesen

lager gekommen war, stieg er ab und suchte den Mirf Aga auf. «Herr»,

redete er ihn an, «brecht eilends von hier auf; wenn du es nicht thust, so

begegnen wir dir mit Schimpf und führen die türkischen Soldaten gegen

dich; im anderen Falle jedoch soll zwischen uns und euch keine Täuschung

des Vertrauens statthaben». Kaum hatte er seinen Auftrag ausgerichtet, als

Ose Säri auf ihn zu kam 40 und ihm mit der Faust einen laut schallenden

Schlag auf den Nacken versetzte, so dass er langhin zur Erde fiel und drei

seiner Zähne zerbrach. «Geh», rief Ose, «lass uns doch sehen, was ihr Hal

lunken von Städtern vermögt». Sogleich sprang Avdi auf und kehrte nach

Hause zurück. Dort begab er sich in den Empfangsaal des Chan von Bitlis,

wo die Vornehmen in grosser Anzahl versammelt waren, verbeugte sich vor

dem Chan und trat dann wieder einen Schritt zurück. «Nun!» fragte der

Chan, «hast du Mirf Aga mitgebracht?» 50 Avdi antwortete: «Da war einer

namens Ose Säri, der hat mir eine Ohrfeige gegeben, dass drei meiner

Zähne zerbrachen, dann sagte er zu mir: «Geh, lass uns doch sehen, was

ihr Hallunken von Städtern vermögt». Da rief der Chan: «Weh mir ob dieser

Sache9)! Du hast Geschenke und Bestechung von jenen angenommen; werft

ihn in den tiefsten Kerker!» Darauf liess er den Knappen Ibrahim rufen und

befahl ihn zu sich, um ihn mit der Ueberbringung eines Schreibens zu be

auftragen. 00 Ibrahim steckte das Schreiben in seine Busentasche und schlug

6) wörtl. er kochte den Burgul des M. A.; vgl. unser: einem eine Suppe einbrocken.

7) wörtl. lass ihn geschwind aufbrechen.
8) wörtl. zwischen uns und ihm ist keine Gewissenlosigkeit (belacht™,), d. h. er kann ruhig

kommen; das letztere Substantivum bezeichnet alle Arten von Täuschung des Vertrauens:

Meuchelmord; Diebstahl von seifen eines Gastes; Schlagen und Töten eines Feindes, dem man

Pardon gegeben hat; Ableugnen einer Geldschuld oder Stellen einer Geldforderung an einen,

der nichts schuldig ist.
9) Wie schlimm ist es für mich, dass ich so schlechte Diener habe.



den Weg zum Wiesenlager ein, dort stieg er bei dem Zelte Mirf Agas ab.

Er überredete diesen mit zu gehen und führte ihn in das Empfangszimmer
des Chan von Bitlis, wo er Platz nahm.

Nachdem Mirf Agas Neffe Ose zwei Tage lang vergebens auf die Rück
kehr seines Oheims gewartet hatte, stieg er zu Pferde und machte sich auf
den Weg zur Stadt. 70 Dort angekommen stieg er ab und schickte das Pferd
in die Herberge, während er selbst das Empfangszimmer des Chan auf
suchte 10). Aus dem Zimmer drang Geräusch von Stimmen zu ihm, denn das

selbe war ganz voll von Leuten. Er liess sich nun bei den Schuhen11) nieder,

so dass niemand merkte, wer er war. Sein Oheim sass dort auf dem Ehren-

platze 13), von Oses Ankunft hatte er aber keineAhnung. Unterdessen schickte
sich der Knappe Avdi an, 80 vorzüglichenKaffee 13) zu bereiten; daraufschritt

er durch das Zimmer und gab dem Kurden Mirf Aga die Tasse in die Hand.
Während dieser sie trank, fielen die Diener,wie aufein verabredetesZeichen 14),

mit Dolchen über ihn her und ermordeten ihn verräterischerWeise. Da wurde

es Nacht, schwarz und finster 15).

In demselben Augenblicke sprang Ose Säri auf, schloss die Thüre und

verriegelte sie vor den Anwesenden; dann stürzte er sich auf die Versamm

lung 90 und erschlug dort im Saale siebenundzwanzig Leute aus der Stadt.

Wer konnte, entfloh; wer aber bereits verwundet war, dem machte Ose den

Garaus. Dann rief er dem Wirt der Herberge, und dieser brachte ihm sein

edles Ross; er band seinen Oheim auf dasselbe, stieg auf, indem er mit der

Hand den Steigbügel fasste, und sprengte durch die Marktgassen und über

den Marktplatz16), bis er zum Stadtthore gelangte. 100 Dort trat ihm der

Thorhüter entgegen und fiel der Stute in den Zügel. Ose dachte, er wolle

10) v. 1. er begab sich zu dem Zimmer, wörtl. er liess sich ziehen.
11) vgl. TA. II 375, 376.

12) «in der Ecke neben dem Feuer» Or. Erki. Feuer und Rauchfang befinden sich in der
Mitte der Hinterwand des Zimmers; zu beiden Seiten in den Ecken sind die Ehrenplätze; der
ehrenvollste ist derjenige, welcher am weitesten von der Thüre entfernt ist; vgl. TA. II 9 u. d.

Anm. dazu p. 375.
13) eig. Kaffee für hervorragende Persönlichkeiten.
14) wörtl. die Diener sahen es, fielen über ihn her; hier hat Dschano wahrscheinlich einen

Vers ausgelassen des Inhalts, dass der Chan den Dienern das Zeichen zum Ueberfall gab, vgl.
TA. II 9, 4 v. u. Will man dies nicht annehmen, so ist das Trinken Mirf Agas das vorher
verabredete Zeichen, auf welches die Diener gewartet haben und welches sie nun sehen. Die
letztere Auffassung drückt die Üebersetzung aus.

15) wörtl. dieser ist Nacht u. s. w., d. h. mit ihm war’s zu Ende.

16) ersteres der Bazar, letzteres der Kornmarkt.



vielleicht ein Trinkgeld haben, jener aber sagte’7): «Ich mag kein Trinkgeld

von dir, du hast den Chan von Bitlis getötet, ihn zu rächen bin ich ge

kommen». Da griff Ose zum Schwerte, zog es und versetzte dem Thorhüter

einen Streich, mit dem er ihm den Kopf herunter hieb. Dann gab er seinem

edlen Tiere die Sporen18) und sprengte aus der Stadt hinaus. Draussen vor

derselben waren sieben Fähnlein’9) in den Hinterhalt gelegt, 110 sechs der

selben verhielten sich jedoch ruhig, erst die letzte Abteilung schoss ihre

Gewehre ab. Ein Schuss traf Ose am linken Oberschenkel, und er fiel vom

Pferde. Der Fahnenträger ging nun zum Angriffe über und stürzte sich Ose

entgegen; noch von weitem schlug er zwei doppelläufigePistolen auf ihn an,

ohne ihn jedoch zu treffen, weil er eben nicht nahe genug, sondern noch zu

weit von ihm entfernt war. Als er sich darauf Ose genähert hatte, 120 wur

den die beiden mit den Schwertern handgemein. Mein Herz sagte 20): Ose

versetzte dem Fahnenträger einen Streich und hieb ihm den Kopf herunter.

Dann nahm er ihm die Fahne ab, setzte, indem er sich auf dieselbe stützte,

den gesunden Fuss in den Steigbügel, stieg auf und jagte hinter den Sol

daten her, welche vor ihm flohen. Hierauf wollte er sich auf den Heimweg

begeben, 430 da begegnete er dem Aufgebot21) der Kurden und übergab ihnen

seinen Oheim. Während zwei derselben letzteren nach Hause brachten, kehrte

Ose mit der übrigen Mannschaft wieder um und jagte hinter dem Haufen

her. Er tötete dreissig weitere Leute und nahm ihnen zwölf Rüstungen ab.

Obgleich ihn jener Schuss getroffen hatte, so sagte er doch nichts davon,

dass er getroffen sei, denn er dachte, das wäre eine Schmach22). 140 So machte

er sich also wieder auf den Heimweg und nahm die Mannschaft mit sich. Als

er in die Nähe des Zeltes kam, wo man sich Trauer und Weinen hingab, da

hiess es: «Gott sei Dank, Ose ist zurückgekehrt, Mirf Aga wurde für ihn

zum Opfer»23).

Ose Säri lag nun zu Bette, denn er hatte sich niederlegen müssen; wahr

lich, den Kurden hatte er nichts davon gesagt, dass ihn ein Schuss getroffen

17) als er sah, dass Ose nach dem Beutel griff.
18) eig. er schüttelte die Steigbügel, vgl. TA. II 378 Aum. zu 23, 1.

19) Abteilungen von zehn bis dreissig Mann.

20) Zwischenrede des Sängers.'

21) den Leuten seines Oheims, die unterdessen alarmirt worden waren.

22) von einer solchen Kleinigkeit zu sprechen.

23) Wenn nun einmal einer sterben musste, so war es immerhin besser, dass der Alte das

Opfer war und Ose am Leben blieb. O. Gl.



habe, 150 aber seine Wunde war schlimm geworden und er stiess heftiges

Wehgeschrei aus. Als sie ihn darauf hin fragten, wie es ihm gehe und wie

sein Befinden sei, da sagte er endlich: «Schaut, was mich hier getroffen hat!»

Sie untersuchten ihn und fanden, dass ein Schuss seinen Oberschenkel ge

troffen hatte. Da riefen sie: «Holt einen vorzüglichen24) Arzt! bringtArznei

von Bagdad, Leinenzeug aus Baßra!» Wie der Arzt kam und die Wunde

Oses untersuchte, erkannte er, dass er sterben müsse; da erklärte er, seine

Arznei könne ihm nichts mehr nützen. Mögt ihr gesund bleiben, Ose ging

zu jener Welt; 160 der Stamm der Kurden aber ist ohne ihn und ohne Mirf
Aga nichts mehr wert.

XV.

Der Sang von Färcho.

Das Gedicht ist nach der Angabe des Erzählers von einem Sänger Aliqo verfasst. (Aliqo

und Tsa sollen die berühmtesten kurdischen Sänger sein). Die Geschichte, welche zu Grunde

liegt, soll sich «vor zwanzig Jahren» (also ungefähr gegen 1850) zugetragen haben. Iskan Aga

(Iskan soll nur muslimischer Name sein) von Dauere (vgl. ZDMG. 35, p. 260 N 24) hatte eine

Tochter Chatschko. Färcho von Ainsäre (vgl. ZDMG. ebd. As 25) hatte vier Brüder, welche alle
unverheiratet waren. (Färcho ist sowohl christlicher als muslimischer Name).

Einmal in vergangenen Zeiten lebten vier Brüder im Hause Färchos;

mit Färcho waren es fünf Brüder. Einmal sagte er ihnen: «0 meine Brüder!»

«Was gibt’s, Bruder?» fragten sie. Er erwiderte: «Ich habe mir ein Mädchen

ausersehen». Er belud vier Maultiere mit Geld und schlug den Weg nach

Dauere ein. Dort kehrte er in der Wohnung des Iskan Aga ein. 10 Dieser

fragte: «Färcho! wie ist dein Befinden?» Er antwortete: «Ich habe vier

Lasten Geldes gebracht Chatschkos wegen, um sie zur Ehe zu begehren».

Die Mutter Chatschkos jedoch willigte nicht ein; daher liess er das Gold

dort und machte sich auf den Heimweg. Als er nun wieder zu Hause war,
fragten ihn seine Brüder: «Was hast du ausgerichtet?» Er antwortete ihnen:

«Das Geld habe ich dort gelassen und bin selbst wieder nach Hause ge

kommen; 20 denn die Mutter der Chatschko hat meine Werbung nicht ange

nommen». Die Brüder sagten: «Sei nur ruhig! wart’s ab! Uebers Jahr wollen

wir dorthin ziehen und das Geld in Güte von ihm zurückverlangen; wenn er

24) Der Erz., der von Loqman nichts wusste, erklärte, es sei ein Arzt gemeint, der nur
»einen Bissen» (arab. lu^näye) Arznei verordne.



es uns nicht zurückerstattet, wollen wir eine Fehde beginnen, dass jene

staunen». — Der Ruf von Chatschkos Schönheit drang zu den vornehmen

Herren; von allen Seiten kamen die Freier; Iskan Aga jedoch gab sie keinem

zur Frau. Als nun die Vornehmen in grosser Zahl bei Iskan Aga zusammen
geströmtwaren, sandte dieser auch an Färchos Familie Botschaft; da stellten

sich die fünf Brüder vom Hause Färchos ein; 30 alle waren gekommen, um

Chatschko zu gewinnen. Ein jeder dachte, sie solle ihm zu Teil werden.

Da that Iskan Aga kund: «Ich stelle euch eine Bedingung, ich habe eine

eiserne Keule1) von dreissig Pfund Schwere anfertigen und auf den Tummel

platz legen lassen. Demjenigen, welcher [im Rennen] die Keule aufhebt und

auf seine Schulter legt, will ich die Chatschko zum Geschenk machen». Da

bestiegen die Ritter ihre Rosse und tummelten sich auf dem Platze; einer

nach dem andern beugte sich zur Keule hinab; aber keiner konnte sie auf

heben. 40 Nun geriet Färcho in Eifer; alle fünf den Brüdern gehörigen Pferde

ritt er zu Schanden3); aber auch er konnte die Keule nicht aufheben. Hierauf

stieg Iskan Aga selbst zu Pferde und ritt allein in die Bahn. Trotz aller An

strengung konnte auch er die Keule nicht aufheben. Als nun alle Ritter sich

versucht hatten und keiner mehr übrig war, rief Iskan Aga seinen Knap

pen Tschätto auf; — Chatschko schaute vom Fenster aus zu; — 50 Tschätto

holte einen edeln Renner aus dem Stalle und legte ihm einen Sattel aus Ain-

tab auf. Erst liess Tschätto das Pferd etwas warm werden; dann liess ersieh

von ihm in der Richtung auf die Keule hin tragen. Da gelang es ihm,

Tschätto, die Keule vom Boden aufzuheben. Er legte sie auf seine Schulter

und kam damit herangeritten; die Keule warf er vor dem Fenster wieder zu

Boden und rief Chatschko zu: «Ich bin die Schminke deines Auges3); ich habe

die Keule gebracht». Sie erwiderte: «Ja dir gehöre ich als deine rechtmässige

Braut». 00 Hierauf sprach Iskan Aga zu den Rittern: «Brecht auf! keiner

von euch hat die Keule aufheben können; Tschätto aber hat sie aufgehoben;

daher gebe ich ihm meine Tochter zur Frau». Färcho aber nahm dies sehr

übel; er brach auf; seine vier Säcke Geld schaffte er fort und zog sich nach

Hause zurück.

1) Es ist hier wohl nicht an die TA. II, 380 Anm. zu 49, 7 beschriebene Schleuderkeule

zu denken, sondern eher an eine gewöhnliche Keule.
2) N. d. E. entfiel die Keule jedesmal, bevor sie vollständig in die Höhe gehoben war, der

Hand Färchos und erschlug das Pferd.
3) d. h. dein Bräutigam.



Zwei Monate lang blieb Färcho zu Hause; dann aber wurde ihm seine
Schande unerträglich. Er liess daher alle seine vier Brüder zuPferde steigen
70 und begab sich mit ihnen nach der Wohnung Iskan Agas. 0 Lieber4)! Es
wurde Nacht, und tiefe Dunkelheit herrschte; da brachteFärcho eine Leiter
und stieg in das Zimmer ein, in welchem Tschätto und Chatschko schliefen.
Tschätto hieb er mit dem Schwerte nieder; die Chatschko ergriff er und
wollte sie mit sich fort ziehen. Sie begann zu schreien; da band er ihr seine
Kopfbinde5) auf den Mund und übergab sie seinen Reitern. 80 Kaum war
Färcho hinabgestiegen und hatte sich wieder zuPferde gesetzt, da stürzte auf
den Hilferuf Iskan Agas hin die in Iskan Agas Diensten stehende Mannschaft

aus den Häusern hervor und fragte ihn: «Was ist geschehen? was ist vor
gefallen?» Iskan Aga erwiderte: «Färcho ist gekommen, hat Tschätto umge
bracht und Chatschko entführt». Hierauf holte das Aufgebot die Reiterschar
Färchos ein, und es kam auf dem freien Platze 6) zum Kampf. Färcho liess
die Chatschko vom Pferde hinab 90 und warf sich auf jene Schar; er tötete
zwanzig Mann von den Angehörigen Iskan Agas; dann kehrte er um. Die
Chatschko hob er wieder hinter sich aufs Pferd und brachte sie nach Hause.
Hierauf nahm er sie zur Frau. Als Iskan Aga davon hörte, dass Färcho
die Chatschko zur Frau genommen habe, rüstete er sich zur Reise nach
Dschefire, um daselbst Klage zu führen. Er trug die Klage vor, 100 drang
jedoch mit ihr nicht durch. Hierauf brachte er eine Anzahl Reiter zusammen
und umstellte mit denselben Färchos Wohnung. Dieser aber liess seine vier
Brüder zu Pferde sitzen und stürzte sich mit ihnen auf die Reiter des Iskan
Aga. Bei diesem Kampfe wurden zwei von Färchos Brüdern und fünf von
Iskan Agas Reitern getötet. Nun zog sich letzterer mit Enttäuschung und
Reue 7) zurück, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Er ritt nach Hause und
hielt Ruhe; von der Angelegenheit redete er nicht mehr, MO sondern sagte:
«Es wird nun, so Gott will, gut sein; so manche Männer habe ich wegen
dieser Sache opfern müssen; möge es 8) ihm Heil bringen». Man sagt9): Dieser

4) Anrede des Sängers an die "Zuhörer. Obgleich die unmittelbar folgenden Worte gut in
den Zusammenhang passen, könnten sie wegen dieser Anrede wohl auch so gefasst werden, wie
XIV, v. 85.

5) Darunter soll die weisse Turbanbinde zu verstehen sein. Solche werden n. d. Erz. haupt-
sächlich in Bagdad verfertigt.

6) Damit ist n. d. Erz. ein grosser freier Platz zwischen den beiden Ortschaften gemeint.
7) wörtlich: blind und reuig.
8) So der Erki.; wohl besser: möge Chatschko u. s. w.
9) vielleicht: man singt. Diese drei letzten Verse sind von dem Sänger an die Zuhörer

gerichtet.
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Kalkofen ist ein guter Kalkofen10); dort ist jeden Tag Kampf und Krieg.

Möge es den Köpfen derer, die uns zuhören, besser ergehen, als jenen").

XVI.

Afdin Scher.

Das Folgende ist jedenfalls bloss ein Bruchstück aus einem grösseren Gedichte; bei der

Vergleichung mit N XLVI, welches denselbenGegenstand ausführlicher behandelt, fällt jedoch

auf, dass in der hier vorliegenden Recension noch Spuren von Strophen erhalten zu sein

scheinen (im Text durch Einrücken der Anfangszeile bezeichnet), so dass also dieses Gedicht

nicht ein blosser Auszug aus jenem längeren sein kann. — N. d. Erz. soll sich die Geschichte

«vor sechs bis sieben Jahren » (also ungefähr i. J. 1862) zugetragen haben (vgl. auch TA. II

129—131); der Erzähler will damals selbst aus Midhjat nach Mardin geflüchtet und daselbst

einen Monat geblieben sein (vgl. jedoch die Einleitung zu N XLVI). Der Held der Erzählung

heisst in beiden Recensionen Afdin oder Efdin Scher, welcher Name jedoch nicht auf arab.

'Izz ed-din, an den ihn unser Erzähler zwar offenbar anlehnt, sondern auf Yezdänser(vgl. Einl.

zu N XLVI und Layard, Discoveries p. 54 Anm.) zurückzuführen ist. Auch Dschano berichtet,

dass Afdin Scher und sein Bruder Mesür (Mangür) Beg in Dergule (Layards Derghiloh, vgl.

Hoffmann, Auszüge p. 175) residirten und das Land Bohtan bis zum Wan-See beherrschten.

Mit Layards Bericht stimmt wiederum des Erzählers Angabe, dass diese Kurdenhäuptlinge mit

ihren Familien wegen Aufruhrs von den Türken nach Mosul gebracht wurden. — Das vor

liegende Gedicht behandelt den Kriegszug hauptsächlich so weit, als dieser den Tur berührte.

Jenes Dergule, das schöne Dergule! Die Familien Afdin Schers und

Mesur Begs waren nach Moßul gebracht worden. Mein Herz sagte1): Slai-

man Aga Qaratscholi2) war in Bagdad abgesetzt worden und kam zu ihnen.

Er brachte eine Nacht in der Wohnung Afdin Schers zu. Afdin Scher fragte

ihn: «Aus welchem Grunde bist du hierher gekommen?» Jener antwortete:

«Der Statthalter hat mich abgesetzt». Da hielten sie mit einanderRat; dann

machten sie sich ans Werk. 40 Die Gestalt meines Fürsten 3) ist glänzend wie

die Sonne. Jene bestiegen ihre Pferde und trieben sie Tag und Nacht an;

10) Der E. übersetzte zuerst: dieses ist ein Kalkofen, ist ein guter Kalkofen. Das Bild

bedeutet: dieser Krieg war ein guter Krieg, oder nach der ersten Auffassung: hier ist Krieg,

guter Krieg.
11) wörtlich: mögen eure, der Zuhörer, Köpfe wohlbehalten sein an der Stelle jener d. h.

der in diesem Kriege gefallenen.

1) Diese Phrase ist hier schon zum Flickwort geworden,vgl. XIV, v. 121.

2) Der Name Qaratscholi soll von einer Stadt Qaratschol abgeleitet sein; vielleicht könnte

man aber auch an QaracÖlän bei Sulaimaniye denken. Vgl. jedochAnm. 22 zu XLVI Hebers. —

Dschano hatte diesen Mann in Midhjat gesehen; er war Reiteroberst und hatte einen so langen

Schnurrbart, dass derselbe hinten am Nacken zusammengeknüpft werden konnte und ihm noch

ein Stück herunterhing.
3) Afdin Scher; so öfter.
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sie schlugen die Richtung nach Sache ein. Jenes Sache liegt unter Zweigen

von Zirgelbäumchen. Je zwei Fähnlein flatterten neben einander. Sie schlugen

die Richtung nach Dschefire in Bohtan ein. Herr! sie sind gekommen; o

Fürst! sie sind gekommen 4)! Im Hause des Ibrahim Meho 5) stiegen sie ab.

Afdin Scher bat diesen: «Rufe mir die vornehmsten Leute von Dschefire

zusammen!» Ibrahim Meho machte sich auf 20 und versammelte dieselben; er

führte sie alle in das Empfangszimmer von Afdin Scher. Sie fragten: «Mein

Fürst! wie ist dein Befinden?» Er sagte: «Das Haus des Ibrahim Meho liegt

auf den Tennen 6); bringt mir ein starkes Heer zusammen; ich will damit

nach Bagdad ausziehen und gegen die Ungläubigen7) kämpfen!» Als Afdin

Scher so gesprochen hatte, erwiderte ihm Ibrahim Meho: «Das thun wir

nicht; diesen Kriegszug wollen wir unterlassen; aber die Türken mit den

roten Kappen wollen wir aus unserem Lande verjagen». Er 8) sagte: «Ja

Herr! wir wollen schon sehen; die Türken mit den roten Kappen wollen wir

aus dem Lande jagen, 30 und unsere, der Leute von Bohtan, Regierung an

die Stelle der ihrigen setzen». Mein Fürst rief: «Auf! wir wollen zum

Regierungsgebäude ziehen; dort wollen wir dem Statthalter und seinen tür

kischen Soldaten die Köpfe abhauen!» Als Afdin Scher solches vorschlug,

erklärten sich zwei aus der Versammlung dagegen. «Warum dies?» fuhr sie

Afdin Scher an. Sie sprachen: «0 Fürst! das Haus des Ibrahim Meho steht

auf den Tennen9). Du hast dich ja gerüstet, gegen die Ungläubigenzu ziehen;

gegen die Türken aber wagen wir nicht Krieg zu führen; sie stecken sonst

unsere Söhne unter die Soldaten». Auf dieses hin sprang Afdin Scher auf

und erschlug die beiden auf der Stelle; 40 dann zog er gegen das türkische

Regierungsgebäude. Der Statthalter war entflohen; drei türkische Soldaten

aber wurden im Regierungsgebäude erschlagen.

Hierauf schrieb Afdin Scher Briefe und verschickte sie durch das ganze

Land; er brachte ein starkes Heer zusammen. Nachdem sie Rat gepflogen

hatten, teilte er das Heer in zwei Hälften. Afdin Scher nebst Slaiman Aga

4) N. d. Erz. wendet sich der Sänger mit diesem Ausdruck an die Vornehmen unter seinen

Zuhörern, was freilich sehr fraglich ist.

6) Dieser war der Befehlshaber (Aga) von Dschefire. 0. Gl.

6) Da dieses Haus ausserhalb der Ortschaft liegt, so ist dort viel Platz für die Leute, die

zusammengebrachtwerden sollen. O. Gl.

7) vgl. TA. II 384, Anm, zu 130, 4.

8) N. d. Erz. Ibrahim Meho, was fraglich ist.

9) d. h. es ist Gefahren ausgesetzt.
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zog nach der Seite des Teiches von Telane 10), Mesur Beg zog in der Rich
tung auf Midhjat. 0 Fürst! auf diese Seite, auf jene Seite 11)! 50 Mesur Beg
wandte sich gegen Hafach 12). 0 Fürst! höre 13)! Mesur Beg wandte sich

gegen Middo 14). 0 Fürst! sieh 15)! In Basebrina wurde Halt gemacht. Dann
brach mein Fürst16) auf und bestieg seinen Grauschimmel; hierauf stieg er
in Der Amar 17) ab. 0 Fürst! brich auf! Der Wind geht! der Wind geht 18).

Mesur Beg wandte sich gegen Midhjat. Als mein Fürst16) heranzog, 60 flohen
die Leute von Midhjat alle mit einem Schlag; er aber plünderte alle Häuser

von Midhjat aus und legte der Stadt seine Herrschaft auf; drei Tage ver
weilte er daselbst.

Afdin Scher und Slaiman Aga brachen von dem Teiche von Telane auf
und schlugen die Richtung nach Midhjat ein; mit seinem Heere kam Afdin
Scher dorthin und nahm daselbst ebenfalls Quartier. Nun wurde Rat ge
pflogen. Da sprach Mefur Beg: «Du siehst, Bruder! 70 ich gelobe es und
verpflichte mich dazu, von hier aus auf die Thore vonMärdin loszuziehen 19).

Mein Herz sagte20): Als Mesur Beg so gesprochen hatte, erhielten sie einen
Brief, in welchem es hiess: Kehrt nach Hause zurück! Hadschi SlaimanAga
und Qawaqli 21) haben Derune 22) eingenommen. Da traten Afdin Scher und

10) Telane soll arab. Tilmin heissen. Vgl. Kieperts Karte nördlich vom Tur und Anm. 48

zur Uebers. von XLVI.
11) Er ist zu beiden Seiten von Gefolge umgeben 0. Gl. Besser scheint unsere Auffassung:

der eine zieht nach dieser, der andere nach jener Richtung. — Der Sänger scheint beständig
Ausrufe und Ermunterungen zwischen die Schilderung des Zuges einzuflechten.

12) Hafach vgl. ZDMG. 35, p. 260 N 23.
13) Nach 0. Gl.: o Aga! er spricht; oder: der Aga spricht.
14) vgl. ZDMG. ebds. N 16.
15) Hier und im folgenden spricht n. d. Erz. Ibrahim Meho zu Mesur Beg. Das: du siehst

ja! oder: du mögest sehen! soll ausdrücken: Midhjat ist zu weit, und die Soldaten sind hungrig.
Hierauf nehmen sie das Frühstück in Basebrina (vgl. ZDMG. ebds. p. 259 N 11) ein.

16) Hier Mesur Beg.
17) Ueber Der Amar ebds. p. 250 N2 50. Das Kloster wurde von den Kurden ausgeplündert,

vgl. ebds. p. 253.
18) d. h. es wird kalt. Wahrscheinlich: wir wollen nach Midhjat in gute Quartiere ziehen.
19) Mesur Beg macht seinem Bruder Vorwürfe, dass dieser, statt, wie verabredet worden

war, auf Diarbekr loszumarschiren, den unnützen Marsch nach Midhjat unternommen hatte.
Letzterer that dies wohl aus Furcht. Der Feldzugsplan, nach welchem der eine Diarbekr, der
andere Mardin besetzen sollte, war dadurch gestört. Mesur Beg will jedoch seinen Plan auch
jetzt noch ausführen.

20) vgl. Anm. 1. Hier wohl: ich ahnte es!
21) Hadschi Slaiman Aga war Präsident des Regierungsrates in Diarbekr, Qawaqli Statt

halter in Nisibis. 0. Gl.
22) Derune liegt zwischen Nisibis und Dschefire. e

"masuio
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Mesur Beg den Rückweg an und brachen von Midhjat auf; sie zogen in der

Richtung ihrer Heimat; 80 mit ihren Truppen marschirten sie gegen Derune.

Afdin Scher und MesurBeg machten sich ans Werk und brachten ein grosses

Heer aus Bohtankurden zusammen, um gegen die Türken zu kämpfen. Auch

Hadschi Slaiman Aga und Qawaqli rüsteten sich und trafen mit einander

Verabredung. Hierauf machten die Türken einen Angriff; Kanonen und Hau

bitzen wurden abgefeuert; 90 da wurden die Truppen ausBohtan vernichtet.

Nun versprach Qawaqli dem Afdin Scher seinen Schutz, und dieser begab

sich nebst Mesur Beg zu ihm. Hadschi Slaiman Aga jedoch brach das Ver

sprechen und liess die beiden gefangen nehmen und nach Stambul bringen.

Die Türken verfolgten die Bohtantruppen. Kommt! hier sind herrenlose

Waffen; du kannst nicht gehen, ohne auf die Leichen der Erschlagenen zu

treten. So waren die Scharen der Bohtankurden vernichtet. Särife23) jedoch,

die Frau des Consuls in Moßul, welche Afdin Schers Geliebte gewesen war,

trauerte um ihn.

XVII.
Die Geschichte von Farise Dodo.

Farise Dodo (Faris, Sohn des Dodo) war Häuptling der Räschkotka; dies sind Kurden,

welche n. d. E. zwischen dem Sindschargebirge und Dschefire nomadisiren (vgl. jedoch Anm. 9

zu Ne XXVI Uebers.). Farise Dodo war der jüngste seiner sieben bis acht Brüder und trotz
seiner Jugend ihr Anführer. Ibrahim Aga wohnte in Charäbe Nase, in einem Schlosse, welches

eine halbe Tagereise von dem Lager des Faris entfernt war; er hatte sieben Brüder und eine

Tochter namens Chätüne Tschävbäläk («Dame Buntauge»). Um diese hielt Farise Dodo bei

Ibrahim an, indem er ihm sagen liess, er möge als Brautschatz verlangen, was er wolle; zu
gleich schickte er ihm vorläufig tausend Schafe. Zweimal aber wurde die Gesandtschaft abge

wiesen, und die Hirten kehrten mit den Schafen zurück.—DiesesGedicht scheint bloss fragmen

tarisch überliefert zu sein.

Einmal in vergangener Zeit lebte Farise Dodo, ein tapferer Löwe1).

Sie2) hoben die Steigbügel mit den Lanzenschäften in die Höhe3); so sprengten

sie in die Schlacht und auf den Kampfplatz; die Keulen legten sie auf ihre

23) Ueber Särife vgl. TA. II, 52.

1) Das Wort dälo soll n. d. Erz. Brotspender bedeuten.

2) d. h. Faris und seine später genannten Brüder.

3) d. h. die Leute des Farise Dodo, seine Brüder und Neffen, zogen nun zu Felde. Wenn

die Kurden zu Felde ziehen, hängen sie die vorn und hinten mit Eisen beschlageneKeule an

den Hals des Pferdes; wenn der Kampf beginnt, legen sie sie auf die Schulter; dann schwingen

sie sie. Den Säbel nehmen die Kurden öfters zwischen die Zähne. Mit den Lanzen schlagen sie

an die Steigbügel (hier: heben sie in die Höhe); dies bewirkt, dass die Pferde galoppiren. O. Gl.



Schultern. Vom Hause Farise Dodos waren zweiundzwanzig junge tapfere |
Männer dort. Rings um die Burg Ibrahim Agas entstand ein harter Kampf. !
Vom Hause Ibrahim Agas waren acht Brüder da. Die Lämmer und die I
Widder4) stiessen sich die Köpfe blutig. 10 Wer [von den Leuten Farise |
Dodos] die Chatune Tschavbäläk mit Gewalt wegschleppte, sollte sie dem ]
Farise Dodo, ihrem Anführer, dem tapferen Löwen bringen. Die Brüder I

[Ibrahims] wollten ihre Nichte nicht hergeben. Jeden Tag wurde heftig ge-
I

kämpft; in der Umgebung der Burg wurde heftig gekämpft; sie schlugen 1

auf einander los mit Lanzen und Keulen. Zwei Leute von dem Hause Faris |
Agas wurden niedergemacht; von den Angehörigen Ibrahim Agas wurde I
einer verwundet. An den Füssen der Pferde waren bald keine Hufeisen !

mehr. Mein Herz sagte5): 20 Die Leute Faris Agas machten einen Sturm- I

angriff; Chatune Tschavbäläk wurde aus der Burg fortgeschleppt, und Faris I
Aga nahm sie mit sich. Das Aufgebot Ibrahim Agas kam vom Dorfe. Sie

verfolgten die Leute Farise Dodos; Ibrahim Aga holte sie ein; da gab es
|

einen Kampf und ein gewaltiges Getümmel. Ibrahim Aga jedoch vermochte 1

nichts gegen die Leute Faris Agas auszurichten, sondern kehrte mit Ent- 1

täuschung und Reue6) zurück. Zwei von den Leuten Faris Agas freilich |

waren umgekommen; 30 der Bruder Ibrahim Agas aber starb an seiner

Wunde.
Da machte sich Ibrahim Aga ans Werk, Hinterhalte zu legen und Sol

daten zusammenzubringen; er zog in der Richtung der Wohnung Faris
Agas. Er warf sich auf die Herden von Klein- und Grossvieh und nahm

dieselben weg; auch führte er vier Mädchen nebst zwei Burschen weg und

brachte sie in seine Wohnung. Das Aufgebot Faris Agas machte sich auf

den Weg, 40 sprengte hinter ihnen her und begann den Kampf in der Nähe
;

der Dörfer [Ibrahim Agas]. Faris Aga, der tapfere Löwe, kam selbst heran

und begann den Kampf in der Nähe der Dörfer; vier Dörfer plünderte er

ganz aus und steckte dieselben in Brand. Zwei von den Brüdern Ibrahim
Agas erschlug er und nahm jene Gefangenen wieder mit. Auch den Ibrahim
Aga nahm er gefangen, 50 brachte ihn nach Hause und liess ihn hängen.

Nun heiratete er ChatuneTschavbäläk; er dachte: ich habe zwei erschlagen
und habe zwei dahingegeben.

4) d. h. die jüngeren Leute und die Anführer.
5) vgl. XVI Anm. 1.

6) vgl. XV Anni. 8.



XVIII.
Däliläo Amar läo!

In dem Dorfe Kafsr war ein Liebespaar Ali und Aische; Ali traf das Los, Soldat zu wer
den, und man zog ihn ein. Die Geliebte beschreibt in dem Gedichte, durch welches Mittel es
ihr gelungen sei, ihn vom Dienste zu befreien. — Däliläo ist Gesangmodulation,doch haben die
beiden letzten Silben die Bedeutung Sohn; so nennt die Geliebte den Liebenden. — Ali wird
durch das ganze Gedicht hindurch Amar genannt; über solche Doppelnamen vgl. TA. I, XII.

1. Däliläo, Amar! o Sohn, Wölkchen am heiteren Himmel 1)! Aische ist

vor den Obersten 2) getreten, um den neu angekommenen Burschen los

zubitten.
2. Die Karawane von Märdin ist gekommen; wer mir gute Botschaft3)

von Amar bringt, dem gebe ich die Goldstücke meines Kopfputzes4) für die

Botschaft.

3. Drei Reiter waren in der Rennbahn 5), die Pferde wurden grau vom
Schwitzen, der Oberst legte dem Amar das Soldatenkleid an.

4. JenesMärdin, das schöne6) Märdin; wenn einer den Amar freimacht,

so gebe ich ihm Goldstücke mit der Wage7), mag er sie sich nehmen.

5. Jenes Märdin liegt dort unten8), Aische machte sich auf, trat vor den

Oberst und sprach: «Oberst, ich begebe mich in deinen Schutz, lass Amar
frei; lässest du ihn nicht frei, so werde ich ihn begleiten».

6. Der Oberst sprach zu ihr: «Zu dem grossen Gemach führen Stufen 9),

ich lasse Amar nicht frei, er ist sehr tauglich zum Soldaten»10).

1) wörtl. ein Stückchen Wolke zwischen d. h. H. Wie ein solchesWölkchen am wolkenlosen
Himmel, so war ’Amr unter den Leuten seines Dorfes; sie konnten ihn alle nicht leiden, des

halb hatten sie ihn unter die Soldaten stecken lassen; 0. Gl.
2) der in Märdin steht. 0. Gl.
3) d. h. dass man ihn freigelassen hat.
4) lieber den Kopfputz aus Goldstücken vgl. TA. II, 375.

5) d. h. der Statthalter, der Oberst und der Richter; diese bilden die Aushebungscommis
sion; unter der Rennbahn ist ihr Sitzungssaal zu verstehen; sie stritten heftig miteinander, ob

sie Ali annehmen sollten oder nicht. Der Richter war bestochen und sprach dagegen, der
Statthalter war dafür; der Oberst gab den Ausschlag. 0. G1.

6) d. h. es gibt dort Leute, die uns gewogen sind, wie der Richter.
7) haufenweise.
8) unterhalb der Bnrg, vgl. Ritter XI 379 fgg., besonders auch Niebuhr Reisen II 392,

Tab. XLVII.
9) wörtl. das grosse Obergemach ist mit, oder an einer Treppe, d. h. ich stehe hoch über

dir, der Zugang zu mir ist schwierig.
10) Diese Strophe hat nur zwei Verse. Das sei, weil ein Grosser spreche, erklärte Dschano,

der dürfe nicht viele Worte machen, wie die gemeinen Leute (?!).



7. Aische ging zur Audienz, barfuss war sie; eine Turteltaube ist sie,

der Hals eine Elle lang. Der Oberst sagte: «Ich will ihn freilassen, aber

schlafe eine Nacht bei mir».

8. Sie sagte: «Oberst, es geht nicht, es geht nicht, diese Sache könnte

schlimm werden11); wenn du aber nicht anders willst, so mag es sein!»

9. Das Herz der Aische war bekümmert, sie machte sich auf und ging

zum Obersten, eine Nacht schlief sie bei ihm, da liess er Amar von den Sol

daten frei.
10. Jenes Mardin liegt dort unten, Aisches Kopf trägt einen Gold

schmuck, die erste Nacht war sie für ihn 12).

11. Jenes Märdin hat viele Wege13), Aisches Kleider sind von Seide,

Amar war mit seiner Aische zufrieden.

XIX.

Scheni.

Scheni (syr. Tscheni, muslimischer und auch christlicher Männername) und seine Geliebte

Sultane wohnten in Dschenata, einer Ruinenstadt nördlich von Dara, vgl. ZDMG. 85, 264 N 82.

Das Lied wird der Geliebten in den Mund gelegt.

1. Scheni, das Thor unseres Hofes ist aus Marmor 1 ), eine Seite ist rot, die

andere ist gelb 3); wer immer zwischen den beiden Herzen Unfrieden stiftet,

gehört nicht zu der Gemeinde des Propheten.

2. Scheni, ich sah dich auf dem Begräbnisplatze, o du mit roter Jacke3),

ich gehöre dir; wenn meine Eltern mich dir geben, so wollen wir nach den

Sängern4) schicken.

3. Scheni, der Regen 5) kam platsch! platsch! Mein Geliebter ist in

11) d. h. du könntest Unannehmlichkeiten haben, wenn die Sache ruchbar würde.

12) den Oberst.
13) d. h. sie hat viele Wege machen müssen, um Amars Freilassung zu erlangen.

1) Die Häuser in jenem Ruinenorte haben, ähnlich wie im Hauran, noch vielfach die alten

Steinthüren.
2) Es ist ein Doppelthor mit zwei Flügeln, von denen der eine rot, der andere gelb ange

strichen ist; d. h. ihr Vater und ihre Mutter reden in verschiedener Weise mit ihr über ihre

Liebe, ein Teil ist einverstanden,der andere nicht, so stiften sie Unfrieden in ihrem Herzen.

3) vgl. Socin, UM. 128, 15.

4) um bei der Hochzeit aufzuspielen.

5) d. h. die Mutter, welche mich schmähte, dass ich zu dir nach Nisibis gehen wollte.



Nisibis wahrhaftig Reiter-Corporal; ich habe keinen Kummer, meine einzige
Sorge sind die Amulette 6) um seine Mütze.

4. Scheni, ich sah dich auf der Tenne, du wickeltest den Rosenkranz

um den Dolch 7); Scheni, komm, lege deine Hand auf die Schnalle meines
Gürtels.

5. Scheni habe ich im Hofe gesehen, als er aufbrach; er trug eine ge
blümte Kopfbinde8); Scheni, komm, stecke deine Hand unter meinen Gürtel,
zieh ihn mit vier Fingern hinunter9).

6. Scheni, ich bin dein Plaudern nicht müde geworden; ich bin zum
Verkauf gekommen10), ergötze dich an der Lust der Welt.

7. Scheni, weshalb stehst du nicht auf? erhebst deinen Kopf nicht vom
Kopfkissen? weshalb küssest du mein Gesicht nicht?

8. Scheni, mit Pulverhorn und Flinte stand Scheni auf dem Sieb 11);
Scheni warf sich 12) an ihre Brust.

XX.

Der Sang von Dono und Maimo.
Ein junger Mann, namens Dono, von Diarbekr liebte ein Mädchen namens Maimo von

Qeterbel (Quturbul bei Diarbekr, Jaqut IV, 135; vgl. Taylor in JRGS. Bd. 35, p. 21, Karte). Der
Vater wollte ihm das Mädchen nicht zur Frau geben; die Mutter wollte es. Als er einmal zur
Nachtzeit nach Qeterbel gegangen war und an der Thüre des Hauses, in welchem seine Geliebte
wohnte, lauschte, hörte er, wie ihr Vater sie schlug.

1. Vor dem Hofthore lauschte ich; ihr Vater schlug sie; die Mutter
suchte zu vermitteln. Ich ging hin und holte sie mir. Sie war noch jung;
ich aber zog sie auf. Ich verlangte einen Kuss von ihr; da schämte sie sich

vor mir.

6) Sie hat ihm Papierstückchen mit Zaubersprüchen, die sie sich von den Geistlichen hat
schreiben lassen, auf den Tarbusch genäht, damit er ihr treu bleibe; ihre einzige Sorge ist nun,
dass er diese abschneiden oder verlieren könnte. 0. Gl.

7) d. h. er trägt den Rosenkranz wie ein vornehmer Mann.
8) ebenfalls wie ein vornehmer Mann, vgl. TA. II 391.
9) Zu welchem Zwecke, ist nicht ersichtlich; andere Orig.-Erkl.: fahre mit ihr um vier

(gespreizte) Finger hinunter.
10) d. h. kaufe du mich und nimm mich zu dir.
11) Dieses Bild ist vom Vogel genommen, der auf das grosse Getreidesieb fliegt und den

andern wegtreibt; es bedeutet also: tapfer, kampfbereit hinzuspringen und den Nebenbuhler
ausstechen.

12) v. 1. lief.
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2. Jenes Diarbekr dort ist ein Pflugland1); Maimo! auf! setze dich und

lass die Locken frei herunterhängen 2)! Die Küsse der Maimo verursachen

mir Schmerz und Kummer 3).

3. Jenes Diarbekr liegt mitten in Oelbäumen4). Der Gürtel der Maimo

ist von Seidenstoff; das Gewand des Dono ist aus rotem Brokat. Dono und

Maimo jedoch sind aus Kummer über die Welt abgezehrt geworden5).

4. Jenes Diarbekr liegt an Quellen4). Maimo! du bist zwar noch jung;

aber dein Name ist mir teuer. Die Mutter der Maimo war gekommen und

holte Maimo weg.
5. Jenes Diarbekr liegt mitten in grünem Grase6). Die Mutter der Maimo

kam, um Maimo zu holen. Der Vater der Maimo aber wollte sie nicht mehr

[in sein Haus] aufnehmen.

6. Jenes Diarbekr liegt in Küramelpflanzungen7). Als Maimo [wieder

nach Hause] kam 8), wurde sie von ihrem Vater gescholten, dass sie ge

flohen war 9).

7. Sie: Die Kopfbinde meines Geliebten hat sich aufgelöst10); alle Welt

belästigte ihn; derjenigen, welche seine Geliebte ist, wird das Herz ver

sengt u).

8. Er: Der Oberkörper meiner Geliebten misst eine Elle und eine Spanne.

1) D. Erz. wollte übersetzen: Von Diarbekr (daher die Correctur bei S.) bis hierher ist ein

und dasselbe Land; alle Dörfer der Umgegend von D. stehen unter dessen Oberhoheit; d. h.

wohin du auch immer dich begibst, ich hole dich von dort. Dieser Sinn scheint jedoch unpas

send; die Geliebte ist ja bei ihm. Daher scheint eher der Sinn darin zu liegen: Das Land von

Diarbekr ist ein gutes Land; es wird uns schon ernähren; wir können uns ruhig heiraten.

2) Inzwischenmache dir’s in dem Zimmer, in welches ich dich gebrachthabe, bequem. 0. Gl.

3) Nun beklagt er sich, dass sie spröde gegen ihn ist; die Küsse sind eben diejenigen, die

sie ihm nicht geben will.
4) In diesen und ähnlichen Fällen soll doch wohl bloss eine Lobeserhebungder Stadt aus

gesprochen werden.
5) d. h. aus Kummer über den Gang der Dinge. Der Sinn der Strophe ist: trotzdem, dass

sie so reich sind, zehren sie doch ab aus Kummer, dass sie sich nicht heiraten können.

6) N. d. Erz. soll dies bedeuten: die Mutter Maimos war unvernünftig (ihr Verstand ist

grün 0. Gl.). Wir bezweifeln diese Erklärung; wahrscheinlich soll Diarbekr auch hier wieder

gepriesen werden.
7) N. d. Erz. ist der Kümmel mit seinen vielen Körnern hier Bild für die vielen Reden der

Mutter.
8) v. 1. die Mutter Maimos brachte Maimo.

9) Andere Erki.: Maimo floh wieder zu ihrem Geliebten.

10) d. h. Donos Gedanken sind aufgelöst, er kann nur noch an seine Geliebte denken.

11) d. h. alle Leute und alle Mädchen drängen sich an ihn heran und setzen ihm zu, dass

er ein Mädchen heirate; jedoch einer jeden geht es schlecht: sie trägt bloss Kummer davon.



Ich vertraue sie weder der Hand der Lehrlinge, noch der der Meister an.
Nach Maimo nehme ich mir keine Freundin noch Geliebte mehr 12).

9. Ich will ein Zimmer von der Gestalt einer Eichel 13) bauen; ich will
eine Thüre anbringen nach unserem Herzenswunsch. Wenn ich Maimo nicht
mehr sehe, so ist mir Sterben lieber, als mein jetziger Zustand.

10. Jenes Diarbekr liegt auf Hügeln. Der Rock der Maimo besteht aus
Seidenstoff. Dono und Maimo begaben sich ins Audienzzimmer des Statt
halters.

11. Maimo die Waise14) trägt eine Haarflechte. Dono, liehe! machte sich
mit ihr zu schaffen15). Der Statthalter gab sie ihm zur Frau mit Gewalt 18).

XXL

O Verwaiste!

1. 0 Verwaiste, ich habe dich in der Halle 1) gesehen, du lehntest deinen
Rücken an die Treppe, deine Küsse schmeckten süss wie Zucker, als sie

meine Zunge trafen.
2. 0 Alleinstehende, Wort und Versprechen sind fällig geworden, Rose

und Kamille sind mit einander aufgeblüht2); die Fransen des Seidengürtels
flattern rings um die Schlanke.

3. 0 Alleinstehende, ein weisses Kleid lege nicht an, zu Anfang des

Winters würde es dir zu kalt sein 3); du hast mein Wort und ein Versprechen:

äusser der Schlanken nehme ich mir keine Freundin und Gefährtin; wenn
du dir nun mit den jungen Burschen des Dorfes zu schaffen machst, so bringt
das über mich Leid, über dich aber Zorn.

12) d. h. die Geliebte ist herangewachsen,gross geworden; ich will sie niemand überlassen.
13) N. d. Erz. ein Zimmer, in das niemand hinein kommen kann; vielleicht ist aber auch

die Eichel hyperbolischer Ausdruck für die Kleinheit des Zimmers.
14) Besser: die verwaisen möge! So ebenfalls nach einer 0. Gl.
15) d. h. er machte ihr den Hof.
16) wörtl.: mit dem Stock der Gewalt, d. h. gegen den Willen ihrer Eltern.
1) Im liwän, der grossen, nach vorn offenen Halle im Hofe der besseren Häuser; von ihr

führt eine Treppe in das Obergemach.
2) d. h. wir hatten uns zum Frühjahre die Heirat versprochen.
3) Die weissen Kleider der Weiber sind von sehr dünner Gaze; die Kälte ist jedoch nur

ein Vorwand; er gibt ihr diesen Rat vielmehr aus Eifersucht, weil er fürchtet, ein solches
Kleid würde ihr zu gut stehn. O. Gl.
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4. Meine Geliebte ist klein und zierlich4), sie gleicht dem Basilienkraut,

das am Wasser steht 5); wir wollen in die Fremde gehen, äusser Gott weiss

[dort] niemand, woher wir sind.

5. Wenn ich in die Fremde gegangen bin, so vergiss mich nicht; denke

ich sei ein süsser Apfel6), stecke ihn in deinen Busen; und so oft ich dir in

den Sinn komme, nimm den Apfel heraus und drücke ihn an deine Lippen,

6. Sie: Der Geliebte ritt auf dem Füllen weg, er schlug den Weg zur
Fremde ein; ich habe keine Sorge [um ihn], nur dass Krankheit sein Haar

befallen könnte7 ).

7. Er: Ein rotes Kleid lege nicht an, es steht dir nicht 8); was ist das

Wort und das Versprechen, das du mir gegeben hast? Du kommst deinem

Worte ja nicht nach; deinetwegen bin ich drei Jahre lang ins Unglück9) ge

raten10); wenn ich dich nicht sehe, habe ich keine Ruhe.

8. Sie: Mach’s nicht finster an der Luke 11)! Er: Aus deinem Munde

fallenRosen, wenn du lachst12); komm zu mir, ich will meineHand auf deine

Brust legen als auf mein rechtmässiges Eigentum.

9. Er: Ich hatte dich auf der Bank gesehen 13). Sie (zu den Leuten):

Mein Geliebter ist gekommen, ihm steht der Tressenmantel, Gott wird unser

beider 14) Wunsch erfüllen.

4) wörtl. meine Kleine ist unter den Kleinen. Man bevorzugt die Mädchen von kleiner

Statur. 0. Gl.
5) wörtl. ist Bas., unter dem Wasser ist.
6) wörtl. ein Apfel von Chalät; es ist dies die bekannte Stadt am nordwestlichen Ufer des

Wan-Sees (Achlat der Kiepert'schenKarte), Ritter X, 324; Saint-Martin, Memoires histo-

riques et gographiques sur l’Armenie, Bd. 1 (Paris 1818), p. 103. Die Fruchtbarkeit und den

Obstreichtum ihrer Umgebung rühmen Jaqut (II,457) und die arabischen Reisebeschreibungen,

von Neuern vgl. Kinneir 330: «es verschwindet in Obstgärten». Karabacek in Oesterr.

Monatsschr. f. d. Orient XI 253: « die grossen, sib genannten Aepfel von Achläth, deren manche

gar 100 Drachmen wogen».
7) Sie sagt ironisch scherzend, um ihn mache sie sich keine Sorge, jedoch um sein Haar,

das sie nun nicht mehr kämmen könne; qeses heisst die Krankheit der Haare, infolge deren sich

dieselben spalten. 0. Gl.
8) vgl. oben Anm. 3.

9) Das Unglück besteht darin, dass er sie liebt und nicht heiraten kann.

10) v. 1. in der weiten Welt geblieben.

11) Die Luke ist eine Oeffnung in der Aussenwand des Zimmers, die als Luft- und Lichtloch

dient; er beobachtet durch dieselbe die Geliebte, welche unten sitzt und näht, und versperrt

ihr hierdurch das Licht.
12) wörtl. Der Mund regnet Rosen beim Lachen; das bedeutet n. d. E.: ich gehe nicht fort,

weil ich dich gern reden höre.
13) Die Bank ist hier ein erhöhter Sitz vor dem Hause. 0. Gl.

14) v. 1. der beiden Herzen.



10. Er: Ich hatte sie beim Nähen gesehen; möchte sie doch kommen,

ein wenig bei mir zu sitzen15). Die Schwiegermutter hat es gemerkt, sie

gibt ihr Schläge10).

11. Sie: Ich bin eine Rose, die eben aufgeblüht ist; über mich und
meinen Geliebten hat man Klage geführt 17); wenn ich dich nicht sehe, brennt
Feuer in meinem Herzen.

12. Welch ein Morgen ist das! ein kalter Morgen ist’s 18); mach’s nicht
finster an der Luke19). Er: Lege deine Hand in meine, wir wollen beim An
fang des Frühlings mit einander fliehen.

13. Ich werde sterben, du bist schuld daran; mein Grab möge im Hause

deines Vaters sein; wenn du dann vorübergehst, so setze deinen Fuss auf
mein Grab und sprich: hundert Gnaden seien über dir!

14. Sie (zur Schwiegermutter): Ein hoher Berg kann nicht ohne Wind
sein, ein tiefes Thal kann nicht ohne Wasser sein, die Mädchen heutzutage,
welche sieben Jahre und darüber alt sind und noch im väterlichen Hause

wohnen, können nicht ohne Schatz und Liebhaber sein.

XXII.

Gendsch.

Gendsch, Schulze von Kereke, liebte ein Mädchen, namens Nüre; dasselbe war aus Hafra
(syr. Hafro), einem Dorfe, welches der Erz. einmal als drei Stunden nördlich von Kiwerfo und
Tilmin gelegen bezeichnete, bei der Erklärung von Strophe 5 jedoch zwei bis drei Stunden von
Mardin in die Ebene verlegte. Kereke soll 11/2 Stunde davon entfernt sein. Es ist wohl kaum mit
dem Hasru von Moltke (Briefe, Berlin 1876, p. 287) zu identificiren.

1. Sie: Das Pferd meinesGendsch ist schwarz, auf der Landstrasse läuft

es schnell; ich werde meinen Gendsch sehen, er ist sehr gut.

15) N. d. E. soll der zweite Vers an einen Boten gerichtet sein, den er zu der Geliebten
schickt, und der dritte Vers soll die Antwort dieses Boten enthalten. Die Annahme eines
solchen erscheint jedoch überflüssig. — Auf die Frage, wie es komme, dass die «Verwaiste»
eine Schwiegermutter habe, gab Dsch. die Auskunft, das Mädchen sei eigentlich eine junge
verheirateteFrau. Vielleicht darf man das Verhältnis so auffassen, dass das verwaiste und noch
junge Mädchen bereits bei der Mutter eines für sie bestimmten Mannes wohnt.

16) v. 1. am Morgen gab die Schwiegermutterihr böse Worte und Schläge.
17) bei der Schwiegermutter. 0. Gl.
18) ein unfreundlicher; dies sagt sie in Bezug auf den Streit mit der Schwiegermutter. 0. Gl.
19) An den Geliebten gerichtet, der am Fenster lauscht, vgl. Anm. 11.
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2. Meine Gestalt ist ganz klein 1); Messer und Schere hängen an ihr
herunter. Ich hatte einen Geliebten, aber er hat sich zornig entfernt. Ich

habe ein Wort zu ihm gesprochen, es fuhr mir heraus. Die Zunge bestand

aus Fleisch; daher fehlte sie 2).

3. Das Pferd meines Gendsch ist braun, dazu hat es noch einen [schönen]

Sattel und ein [schönes] Gebiss. 0 Gendsch, sprenge vorwärts! hier ist unser
Haus; meine Brust soll dir als Lager dienen und meine Brüste als Kopf
kissen; iss und trink3)! du hast genug daran.

4. Ich sah meinen Gendsch auf dem Filzsattel4), er liess die Rosenkranz

kügelchen5) paarweise [durch die Finger] gleiten. Einige sagen, er sei [wie]

der Mond, andere, er sei wie die Sonne. Mein Freund ist allerliebst; er ist

nun in Hafra. Wenn es sich hier nicht machen lässt6), so fliehe ich mit ihm

nach Katarfo zu Hatscho 7).

5. Das verfluchte Hafra ist ein schöner alter Ort 8); hundert christliche

Familien wohnen darin. Diejenige, deren Geliebter ein Christ ist, lebt

doppelt 9).

6. Ich erblickte meinen Gendsch am Wasser; wie strahlte doch der

schlanke! Ich will meinen Gendsch aus dem Hause seines Vaters entführen.

7. Ich erblickte meinen Gendsch auf der Gasse; möchte er mir zurufen

und dadurch meinen Namen angesehen machen10)!

1) vgl. XXI, Anm. 4. Messer und Schere, die Nähapparate, hängen an einer Kette, die am

Gürtel befestigt ist, und zieren das Mädchen.
2) Der Geliebte schlug ihr vor, er wolle sie entführen; sie aber weigerte sich und hiess ihn

ihre Mutter fragen; später bereute sie dies. — Die Zunge hat keinen Knochen, der sie von Un

vorsichtigkeiten zurückhalten kann. 0. Gl.
3) bildlich.
4) Dei’ Filzsattel, arab. maraga, eine meist rote Decke von Filz oder Tuch, wird gewöhn

lich auf die Füllen gelegt. Auch vornehme Leute bedienen sich derselben. 0. Gl.

5) Der Rosenkranz dient hauptsächlich vornehmen Leuten als Spielzeug, vgl. XIX, Anm. 7.

6) d. h. wenn wir uns hier nicht heiraten können.
7) Zu Kafärfo vgl. ZDMG. 35, p. 268 N 145. (Vielleicht ist auch an das oben erwähnte

Kiwerfo zu denken). Hatscho war Schulze (Aga) dieses Dorfes und von noch neun anderenDör

fern ; er war Christ, sprach jedoch kurdisch. 0. Gl.

8) d. h. es ist ein guter Ort mit gutem Ackerland. Das Dorf besteht zur Hälfte aus Ruinen.

0. Gl.
9) wörtlich: die hat ein Leben mehr als ihr Leben. Gendsch und Nure waren Muslimen;

sie beneidet die Christen, weil bei diesen das Mädchen bei der Wahl ihres Gatten etwas zu

sagen hat, während bei den Muslimen alles von den Eltern abhängt. 0. Gl.

10) wörtlich: teuer, d. h. er soll meinen Namen rufen; dadurch, dass ein Vornehmer wie

er mich ruft, werde ich selbst für vornehm gehalten.



8. Ich erblickte meinen Gendsch oben auf der Laube 11); schaue12) seinen
Rock und seinen Gürtel13)! Gendsch, du hörtest die Stimme der Nure gar
nicht.

9. O Gensch, komm her! Gendsch, komm her und gehe dann nicht
wieder von unserem Hause weg! Seine Mütze ist ein Fez, Kopfbinden sind
darum [gewickelt]14).

10. Gendsch, komm vor das Fenster! ziehe mich zu dir hinaus mit
Gewalt! Bei Gott! Ich und mein Gendsch stimmen vollständig mit einander
überein 15)!

11. Das Pfeifenrohr meines Gendsch ist aus Jasmin; seine Hand war
verwundet, er konnte es kaum halten 16); o Gendsch, ich gehöre dir, du bist
der Herr.

12. Der Rock meines Gendsch ist aus Atlas. Gendsch kommt in unser
Dorf ganz atemlos. 0 Gendsch, ich gehöre dir; entführe mich und nimm
mich zu dir! es ist nun genug17).

13. Das verfluchte Hafra liegt in steinigem Land18), aber mein Gendsch

ist gekommen wie das Feuer 19). Gendsch floh mit Nure und führte sie

sich heim.

11) Die Laube ist eine Art kleiner Halle auf Holzsäulen, mit Holzbalken bedeckt, iu deren
Zwischenräume Laub gesteckt ist. Im Sommer sitzen die Leute auf dem Dache dieser Hütte.
Vgl. TA. II 395 Anm. zu 351, 14.

12) wörtlich: du über den Rock
. ..

13) Es ist eiu Gürtel gemeint, welcher aus Streifen von rotem und weissem Leder besteht
und mit Silberfäden überzogen ist; derselbe wird mittelst eiserner Ringe, in welche Lederhaken
eingreifen, geschlossen.

14) Seine Mütze besteht nicht bloss, wie bei der ärmeren Klasse, aus einer Filzmütze; die
Kopfbinden sind ein Zeichen, dass er ein angesehener Mann ist, vgl. TA. II391 Anm. zu 248,10.

15) Wörth: mein und meines Gendsch Wort ist eines.
16) Seine Hand ist so schwach, dass er das Pfeifenrohr nicht halten kann, weil er sieh eine

Brandwunde am Arme beigebracht hat. Die Leute legen in diesem Falle Kichererbsen auf die
Wunde und umbinden sie fest. Sie glauben, dass dadurch die Sehnen zum Werfen von Steinen
und Lanzen gestärkt werden. 0. Gl.

17) d. h. es muss nun anders mit uns werden; wir sind lange genug in unserer jetzigen
Lage geblieben.

18) d. h. trotz des schwierigen Terrains, über welches man kaum reiten kann, ist er ge
kommen.

19) d. h. so rasch.



XXIII.

Die Geliebte vom Galläpfelgebirge 1).

1. Er: Die Mädchen unserer Ortschaft tragen alle bunte Röcke; ich

will sie alle zusammenbringen und in ein Zimmer meines väterlichen Hauses

sperren; ich will die Thüre zuschliessen, aber Luken und Fenster öffnen2).

Eine oder zwei von ihnen will ich für mich selbst auslesen und die übrigen

unter meine Gefährten und Kameraden verteilen.

2. O du hochgewachsene3)! dein Wuchs ist schlank wie das Minaret von

Märdin. Deine Brüste gleichen den Aepfeln des Baumgartens von Gurine4),

deine schwarzen glänzenden Augen gleichen den wilden Melonen5) von Gär-

harin4). Deine Brust gleicht dem Käse 6) der Hochlandkurden, welchen ein

Mann auf die Wagschale legt, um ihn für sich abzuwägen.

3. Es ist Nacht, um mich ist Nacht. Vor dem Thore meines väterlichen

Hauses ziehen Kaufleute mit Maultieren und Kamelen vorbei 7). Ich wollte,

du wärest ein Apfel von Chalat und fielest in meine Busentasche; dann

würde ich dieselbe über dir zusammenknüpfen. Wenn die Dorfleute und die

Hausgenossen fragen: «Was ist das?», so will ich antworten: «Das ist wegen

meines Liebesschmerzes8)».

4. Es ist Nacht und schwarze Finsternis; sie zerteilt sich nicht, auch

regnet es nicht. Die Geliebte ging an der Thüre meines väterlichen Hauses

vorbei; da legte ich meine Hand auf die Brust der Vierzehnjährigen. Sie

konnte weder nach dieser noch nach jener Seite ausweichen.

1) Das Galläpfelgebirge, arab. Dschebel el-'afs, liegt n. d. Erz. beim Dorfe Dereke, westlich

von Märdiu. Vgl. Petermann, Reise II 348; Ritter, Asien XI 368, «Dschebbel Derrik»; bes.

JRGS. 38, p. 356 u. fgg.

2) Damit ich sie von aussen sehen kann. In Betreff der Luke vgl. XXI, Anni. 11.

3) Als Vocativ erklärt; vielleicht auch Abstractum: die Höhe deines Wuchses ist...
4) Gurine soll n. d. Erz. kaum eine Stunde östlich von Märdin liegen; Gärharine «unter

halb» von Märdin. Auf Cerniks Karte (Peterm. Geogr. Mitth., Ergänzungsheft N 45, Taf. 2)

steht « Ghir-Karin» SO. von Märdin.

5) Die wilden Melonen (P. Forskäl, Flora aegyptiaco-arabica, Hauniae 1775, p. 169) sind

gestreift; auch das Wort, welches wir mit «glänzend» übersetzt haben, bedeutet gestreift; wohl

eigentlich schwarz und weiss, vgl. UM. p. 180, Anm. 47.

6) Der kurdische Käse ist blendend weisser Ziegenkäse.

7) d. h. er sieht die zahlreichen Freier des Mädchens an seinem Hause vorübergehen. —

v. 1. es zogen vorüber.
8) Der Apfel ist Symbol der Liebe.



5. Sie: Auf dem Dache meines väterlichen Hauses schaue nach mir aus!
Wenn niemand da ist, so mache dann die Thüre auf! Aber [hier] knüpfe
meine Brust und meinen Busen wieder zu 9), behandle mich wie dich selbst10).

6. 0! 0! mein Geliebter! An der Thüre meines väterlichen Hauses ist
er hin und hergegangen; er hat auf die Mädchen des Dorfes achtgegeben,
welche Enten gleichen, die am frühen Morgen aus dem Weiher auffliegen.

— Lege deine Hand auf meine Brust und meinen Busen! ich gleiche einem
Füllen, das im Stalle gestriegelt worden ist 11).

XXIV.

Aischane.

Das folgende Lied ist mit Ausnahme der letzten Strophe dem Geliebten in den Mund ge
legt. — Aischane ist muslimischer Mädchenname und identisch mit Aische. — Zu dem Gedicht
vgl. späterhin N LIL

I. Dälle1) Aischane, dälele Aischane! Der Berg2) ist hoch, ich sehe dich
nicht; ich möchte mit meiner Hand über deinen Busen streichen, in der

ganzen Welt finde ich nicht deinesgleichen.

2. Dälele Aischane, dälele Aischane! Ich will eine Laute mit vierzehn
Griffen 3) machen, ich will Saiten darauf ziehen wegen meiner Krankheit,

wegen meines Schmerzes4). Die schöne Frau für den hässlichen Mann, der
schöne Mann für die hässliche Frau 5)! nicht kommt’s zum Totschlag, nicht
kommt’s zur Scheidung.

9) v. 1. meiner, einer Nonne; sie sagt dies bloss, um sich vor ihm zu schützen. 0. Gl.
10) wörtl.: stelle meine Brust deiner Seele gegenüber, d. h. versetze dich in meine Lage.

Dieser von dem Erz. in die letzten Zeilen gelegte Sinn, wonach dieselben sich an die Situation

von Strophe 4 anschliessen, erscheint gezwungen. Die letzte Zeile müsste wohl im Anschluss

an ähnliche Stellen übersetzt werden: nimm meine Brust als dein Eigentum in Besitz. Dürfte
man nun auch statt zuknöpfen «öffnen» übersetzen, was etymologisch möglich ist, so würden
diese beiden Zeilen sich an die beiden vorhergehenden in richtiger Folge anschliessen.

11) Sie sagt, der Geliebte habe den anderen Mädchen aufgepasst, aber diese seien scheu
geflohen, da sie nichts von ihm wissen wollen; sie jedoch scheue sich nicht vor ihm.

1) blosse Gesangmodulation.
2) mit dem Berg meint er die Eltern, die ihn verhindern, die Geliebte zu sehen. 0. Gl.
3) die Griffe werden durch quer über das Griffbrett gezogene Fäden bezeichnet.
4) wegen meiner Liebeskrankheit und meines Liebesschmerzes.
5) d. h. es gibt so viele ungleiche Ehepaare, die, ohne sich vorher gesehen zu haben, mit

einander verheiratet worden sind und nun bis zum Tode zusammen leben müssen; wie wäre es

erst bei uns, die wir uns kennen und lieben!
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3. Dälle Aischane, dälele Aischane! Ich will eine Laute aus Schlangen

knochen6) machen, ich will Saiten darauf ziehen von den Locken der Ge

liebten 7); ich will meinen Mund unter das den Ohrring tragende Ohr 8) legen.

4. Dälele Aischane, dälele Aischane! Ich will eine Laute von Sperlings

knochen9) machen, ich will Saiten darauf ziehen von den Locken der Braut;

jetzt will ich noch nicht heiraten, denn meine Freundin ist noch jung.

5. Dälele Aischane! Weh mir und meinem Herzen, weh mir und meinem

Herzen 10)! Du bist wie eine eben aufgeblähte Blume, aber deine Eltern sind

zur Klage11) über mich und dich geschritten.

6. Sie: Leie 11), o weh mir! Leie, o weh mir! Ich lasse nicht von dir bis

zum Todesröcheln, ich bin dieses Geschwätz 12) nun müde geworden.

XXV.

Der Kranich.

Das Lied hat diese Ueberschrift, weil in der zweiten und vierten Strophe die Geliebte in

Bezug auf Schönheit und schlanken Hals mit dem Kranich verglichen wird; der Kranich hält

sich im Sommer im Hochlande auf, bei eintretender Kälte kehrt er in die Ebene zurück.

1. Ich sah dich vor dem Spinnrade, eine Handvoll Baumwolle auf dem

Knie1); ich winkte ihr, aber sie wollte durchaus nicht aufstehn; da zerfloss2)

meine Seele wie [das Fett an] einem Bratspiesse voll Fleischstückchen8).

2. Es kam der Kranich4) der Bergeshöhen und liess sich in der Ebene

6) Wer Schlangenknochen bei sich trägt, vergisst seinen Kummer. 0. Gl.

7) n. d. E. Plural.
8) Die Mädchen tragen nur an einem Ohre einen Ohrring; über den Ohrring lassen sie das

Haar lang hinabhangen, und die Haut darunter bleibt weiss. 0. Gl.

9) Heber die Wirkung der Sperlingsknochen auf die Zunahme der Liebe vgl. TA. II 383.

10) d. h. dass ich nicht das Herz habe, dich deinen Eltern mit Gewalt wegzunehmen.

11) beim Dorfältesten; sie haben die Tochter, wie gewöhnlich, demVetter versprochen. 0. Gl.

12) meiner Eltern, welche mir zureden, von dir abzulassen. 0. Gl.

1) Dass das zu verspinnende Rohmaterial (fetil) hier Baumwolle sei, wurde vom Erzähler

ausdrücklich angegeben.

2) wörtl. sie machte meine Seele zerschmilzen.

3) Die Kebab sind gemeint, kleine Fleischscheibchen, von denen eine Anzahl, oft abwech

selnd mit Zwiebelscheibchen, auf einen Spiess gesteckt und über dem offenen Feuer gebraten

wird, wobei das durch die Glut zerschmolzene Fett von ihnen abtrieft. Vgl. Dozy u. d. W.

4) soviel wie: ein schönes Mädchen ist geboren worden; die Geliebte ist gemeint.



von Hallubije5) nieder; von der Schlanken will ich nicht lassen, bis sie eine

schwarze Kopfbinde um ihr Barett legt6).

3. Ich sah dich am Fenster, Schlanke mit dem Entenhalse; 0 Seligkeit7),

da wir zusammen sassen, damals stahlen wir dem Himmel 8) drei Tage.

4. Es kam der Kranich jener Särhad-Berge9); ich fiel in die Hände der

Frevlerinnen10) und wandte mich drei Tage lang nach allen Richtungen11).

5. Ich sah dich an der Quelle, das Goldstück glänzte auf der Stirne,

eilends schritt ich ihr entgegen.

6. Ich sah die Geliebte und wollte sie nicht kennen 12); weder Dorfleute

noch Hausleute fragte ich [nach ihr]; ich habe die Verfluchte 13) nicht geküsst.

7. Die Vorderseite und die Rückseite unseres Hauses liegt mitten unter
Taobäumen14); auf diese hatte sich ein Rebhühnerpaar15) niedergelassen, aber

meine Freundschaft mit der Verfluchten war Trug.

6) So heisst n. d. E. die Ebene gleich nördlich vom Dschebel Sindschar; sie sei meist von
Arabern bewohnt, «seit vier Jahren» d. i. 1865 haben sich auch Tscherkessen dort niederge

¬

lassen.—Darf man vielleicht an den von Sachau, Reise p. 336, erwähnten und auf dessen Karte
östlich vom Dsch. Sindschar eingetragenen Dschebel el-Mehlebijje denken?

6) eine solche steht ihr nicht, er sieht sie lieber in einer bunten; die köfiye ist ein rotes
Barett, welches die Weiber tragen; es hat ungefähr die gleiche Form, wie das schwarze Barett
der Geistlichen. 0. Gl.

7) Aus den Verhandlungen mit Dschano ergab sich, dass das Wort, welches wir so über

setzt haben, hier nicht wie gewöhnlich, vgl. z. B. XXVII. 3, Wunschpartikel sein kann, sondern

zu einer blossen Interjection geworden ist.
8) wohl einfach: dem Schicksal. N. d. Erz. ist unter dem Himmelskreis die Mutter zu ver

stehen, die von jener Zusammenkunft nichts wusste; «sie dreht sich um das Mädchen herum,

um es zu bewachen» (?).

9) N. d. E. ein hoher, schneebedeckterGebirgszug, dessen Hauptspitze den Namen Särhad
führt, während die kleineren, um ihn liegenden Höhen Särhadät heissen; vgl. N XXVII, Str. 3.

— Seiner Etymologie nach würde das Wort einen Grenzdistrikt, hier also ein Grenzgebirge

bezeichnen; der Gebirgsdistrikt Zyrychan, unmittelbar östlich von Seört, an den wir zeitweise

gedacht haben, hat wohl nichts damit zu thun. — Wahrscheinlich sind dieselben Berge wie in
Strophe 2 gemeint. Auch hier wieder soll der Kranich für die Geliebte stehen; das Hochgebirge

soll bedeuten, dass die Mutter «kalt» d. h. herzlos sei.

10) d. h. der Mutter und der Tochter; erstere verbietet der letztem den Umgang mit ihm,

und diese lässt sich abwendig machen.

11) wörtl. drei Tage blieb ich vor den Gebetsrichtungen, d. h. er will ihr zu Liebe der

Gebetsrichtung der Muslimen, Hanefis (!) und Christen folgen. (Auf die Frage, wer die Hanefi

seien, gab Dschano an, es seien Leute, welche nicht fasteten, gegen Westen beteten und dabei

nur Bewegungen mit dem Kopfe machten). — Vielleicht bedeutet der Ausdruck bloss: ich habe

mich drei Tage vergebens bemüht, sie und die Mutter mir günstig zu stimmen.

12) Er will nun auch nichts mehr von ihr wissen.

13) wörtl. deren Vater ein Kuppler ist.
14) vgl. Sachau, Reise pag. 408 und ZDMG. 35, 247. Wir haben den kurdischen Namen auch

in der Uebersetzung beibehalten, da es fraglich ist, ob wirklich Berberitzensträucher darunter

zu verstehen sind.
15) er und die Geliebte; d. h. wir haben dort mit einander gesprochen.

6



XXVI.

Dschano.

Jusif Pascha war abgesetzt und lebte in Müsch; er hatte drei Söhne, namens Weli Beg,
Ali Beg und Chöschrud Beg, und hatte denselben Bräute verschafft. Da jedoch die drei Söhne

schöne junge Leute waren, liess sie Kerim Pascha in Qars unter die Soldaten stecken und ver
wendete sie zum Kriege gegen die Ungläubigen. Somit konnten'die drei nicht heiraten; später
kehrten sie, ein jeder mit einem Orden geschmückt, zurück. Dies geschah ungefähr i. J. 1865.

— Dschano hiess der Diener der drei; die Bräute richten das Lied an ihn, weil sie sonst niemand

haben, dem sie ihr Leid klagen können.

1. Ach Dschano! ach Dschano! Unsere Zelte sind schwarz, wie die der

Beduinen 1). Die Mädchen unserer Ortschaft 2) sind schön; die Burschen

unserer Ortschaft sind feine Herren. Ich habe mich darüber verwundert,

dass die Mädchen und die Burschen sich mit Küssen begnügen 8).

2. Ach Dschano! ach Dschano! Die Schwarzäugige4) schminkte ihre

Augen; ein goldener Nasenring steckte in ihrer Nase. Die Pest 5) befiel das

Haus ihres Vaters6). Voriges Jahr um diese Zeit war im Hause deines Vaters

ein Freudenfest. Du schenktest deine Freundschaft dem Manne 7).

3. Ach Dschano! ach Dschano! Unsere Zelte wurden 8) aufgeladen und

ins Hochland versetzt. Die Schwarzäugigen mit den langen Strähnen9) er
schienen dort vor uns. Die Töchter des Häuptlings der Räschkota10) waren
eben mannbar geworden.

1) Die-Mädchen, deren einem die folgenden Strophen in den Mund gelegt sind, haben sich

ausserhalb der Stadt Zelte aufschlagen lassen; die Zelte sind aus schwarzem Stoffe als Zeichen

der Trauer, dass die Bräutigame weggeführt worden sind. 0. Gl. — Eine andere bessere Erklä

rung besagt jedoch, dass die Mädchen im Frühjahr die Schafe hüten und in Zelten wohnen,

vgl. Str. 3.
2) d. h. sie selbst.
3) d. h. mau heiratet bei uns nicht mehr; man ist zufrieden, sich zu küssen, und geht vor

der Hochzeit auseinander. Ironie.
4) Sie meint sich selbst; sie hat sich damals als Braut geschmückt. Im vierten Verse der

Strophe findet ein Uebergang zur zweiten Person statt.
5) eig. die Aleppobeule.
6) d. h. die Bräutigame wurden weggeholt.
7) wörtlich: dem Sohne der Leute d. i. der Angesehenen.
8) d. h. im vorigen Frühjahr.
9) d. h. die Bräutigame.
10) Die Sprecherin ist die Tochter des Häuptlings der Räschkota, eines kurdischen Noma

denstammes «oberhalb von Musch». Derselbe wohnt im Winter in Saberchäne. 0. Gl.



4. Ach Dschano! ach Dschano! Der Garten des Vaters der Bände trägt
Trauben11); eine grosse Anzahl Soldaten marschirte daran vorbei. Der Vater
der Bände wollte gegen die Ungläubigen ausziehen12).

5. Ach Dschano! ach Dschano! die drei Söhne Jusif Paschas zogen hier
vorüber; sie zogen in den Krieg gegen die Ungläubigen. Die drei Mädchen

mit glänzenden Augen 13) blieben unverheiratet zurück.
6. Ach Dschano! ach Dschano! Um das verfluchteMusch wächst Tabak 14).

Die Beinkleider der drei Söhne Jusif Begs sind aus Brokat15); die Jünglinge
sind ausgezogen zum Kampf.

7. Ach Dschano! ach Dschano! Um das verfluchte Musch wächst Küm
mel 16). Dorthin kamen die türkischen Soldaten. Die drei Söhne Jusif Paschas

mussten in den Krieg gegen die Ungläubigen ziehen.

8. Ach Dschano! ach Dschano! Es sind jetzt drei Tage her, dass ich

nichts gethan habe17); ich wollte den Schwanz des Schimmels mit Henna

färben18); Jusif Pascha gestattete es nicht.

9. Ach Dschano! ach Dschano! Weh über mich wegen dieses Unglücks!

Kerim Pascha, der Befehlshaber des Feldlagers, hat die drei Söhne Jusif

Paschas mit Gewalt nach Qars führen lassen; über uns hat sich der Himmel

nun gedreht19).

10. Ach Dschano! ach Dschano! Das verfluchte Musch liegt in Wein

gärten. Kerim Pascha, der Feldhauptmann, ist ein Schurke; die drei Söhne

11) Bände (syr. ebenso oder auch Bädde) ist die Schwester der drei Söhne Jusif Paschas.

Unter den Trauben sind die Söhne zu verstehen, was die zweite Lesart etwas besser ausdrückt:
d. G. d. V. d. B. gehört zu den Gärten mit frischen Trauben.

12) Die Soldaten, welche vorüberziehen, sind diejenigen, welche die drei Söhne mitge

nommen haben. Der Vater wollte statt derselben selbst ausrücken; aber dies wurde nicht an

genommen.
13) vgl. XXIII, Anm. 5.

14) d. h. bei Musch sind Leute so bitter wie Tabak; nämlich diejenigen, welche die Rekruten

ausgehoben haben.
15) Sie sind schmucke Bursche.
16) d. h. die Leute sind so zahlreich wie der Kümmel vgl. Anm. 7 zu XX. Vielleicht wird

durch die beiden ersten Zeilen von Strophe 6 und 7 die Fruchtbarkeit der Umgebung von Musch

gerühmt, vgl. Anm. 4 zu XX.
17) d. h. aus Kummer und Angst.
18) d. h. damit die Leute daraus schliessen, dass er eine Braut habe. Der Vater findet dies

bei der traurigen Lage unpassend.
19) d. h. alles drehte sich mit uns: wir waren bestürzt, verwirrt. Das böse Geschick ist nun

über uns hereingebrochen.
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Jusif Paschas hat er nach der Stadt Qars gebracht; im Herzen Jusif Paschas

entstand Kummer.

11. Ach Dschano! ach Dschano! Ich habe den Geliebten vor unserer
Thüre erblickt; nur mit einem Seitenblicke schaute er auf mich. Die drei

Söhne Jusif Paschas kamen von Qars mit verändertem Aussehen zurück 20).

12. Ach Dschano! ach Dschano! Das verfluchte Qars liegt vor den

Hügeln 21). Die Röcke der Söhne Jusif Paschas sind von Seidenstoff. Es ist

ein Brief aus Qars an mich gekommen, in welchem es hiess: von den drei

Söhnen Jusif Paschas ist einer Officier, der andere Reiterobrist, und der

dritte Major geworden.

XXVII.

Merame.

Merame, d. i. Mirjam, Maria, war der Name eines Mädchens in Marbba (nordöstlich von
Nisibis, vgl. zu dieser Ortschaft und den folgenden ZDMG. 35, 255 und die dazu gehörige
Karte), ihr Geliebter hiess Hanna, beide waren Christen. Schaker Aga aus Teil Dschehn und

Abbas Aga aus Teil esch-scha’r führten das Mädchen gegen seinen Willen weg, um dasselbe

zu verheiraten. Die Jakobiten einer Anzahl umliegender Ortschaften vereinigten sich unter
dem Scheich Maqsi Dänho und nahmen es den beiden Herren wieder ab. Dieses Ereignis fällt
in das Jahr 1863. — Hanna befindet sich bei Beginn des Liedes in düsterer Stimmung; die Ge

liebte ist zwar noch in ihrem väterlichen Hause, aber die Wegführung durch die beiden Agas

steht unmittelbar bevor, man munkelt schon davon im Dorfe.

1. Merame! Merame! Merame! Nacht ist’s, über mir ist Nacht; Nacht

ist’s, über mir ist Nacht. Steh auf, nimm unser Lager in die Höhe und lege

es auf das Hausdach über dem Zimmer 1), die [Betten der] Dörfler und an

dern Leute aber packe zusammen3), und komm, au meinem Busen zu ruhen,

so will ich denselben über dir zuknüpfen; die Pest 3) aber möge das Haus

20) N. d. Erz. aus Betrübnis; dies würde noch wie das Vorherige sich auf den Auszug nach

Qars beziehen. Jedoch scheinen die beiden letzten Strophen eine andere Situation vorauszu
setzen, nämlich dass die drei Brüder in Qars zu hohenWürden gelangt sind und nun von ihren

früheren Bräuten nichts mehr wissen wollen.
21) d. h. es ist weit von hier entfernt. Der Ausdruck kann jedoch auch anders verstanden

werden.
1) Der Erzähler übersetzte: «lege es im Chan auf das Dach des Zimmers», und gab an,

unter dem Chan sei ein altes Schloss in Marbaba, in welchem etwa zwanzig Familien wohnen,

zu verstehen; Hanna wolle seine Geliebte dahin bringen, weil er sie dort besser verteidigen
könne.

2) d. h. mache, dass die andern Leute von da oben fortgehen.
3) vgl. XXVI Anm. 5.



Schaker Agas und Abbas Agas befallen, denn sie liessen nicht zu, dass ich

sagen konnte: diese ist meine Geliebte.

2. Merame! Merame! Von Kirche zu Kirche [bin ich gegangen] 4), da

brach der Tag in der Gegend des Glückes an 5); an der Schlanken aber sind

Schere und Messer hinabgeglitten6); Merame, komm hierher, weshalb wagst

du es nicht7)?

3. Merame! Wind vom Särhad8) ist über uns gekommen, er brauste.

Wie strahlte doch die Schlanke mit der Kopfbinde von hamudischem 9) Mus

selin! Möchtest du doch, wenn ich das Pfeifenrohr aus Jasmin in die Hand

nehme, um mir den Rauch der Pfeife um den Kopf zu blasen10), mir dann

gegenüber sitzen 11)! doch deine Küsse sind der Seufzer meines Herzens.

4. Sie 12): Mein Geliebter13) sass in dem Zimmer meines väterlichen

Hauses, sein Oberkleid war weiss, seine Schuhe waren rot und eng an

schliessend; er wollte die Treppe hinuntergehen 14), aber die Schuhe waren
mit Eisen beschlagen, da glitt er aus, und das Kleid meines Geliebten be

kam einen Flecken von der Grösse eines Zwanzigpfennigstückes.

5. Ich zog meinem Geliebten das Kleid aus und brachte es zum Wasser

von Diarbekr, welches vor der Burg von Hasan Kef vorüberfliesst15); aber

das Wasser war trübe, da mochte ich das Kleid nicht waschen16), sondern

4) d. h. er ist bei den Christenherumgegangen, um sie zu einem Schritte gegen jene beiden

Agas zu veranlassen.
5) mein Herumgehen hat guten Erfolg gehabt.
6) sie ist vor Kummer so mager geworden, dass ihr die Schere und das Messer aus dem

Gürtel gleiten. 0. Gl.
7) Er ermutigt sie, aus dem Hause ihres Vaters zu ihm zu kommen, da die Christen ihm

jetzt Hilfe versprochen haben.
8) Der Wind von diesem Gebirge, vgl. XXV Anm. 9, steht bildlich für die Werbung und

die Drohungen jener Agas.
9) Hamud ist n. d. E. ein ungefähr eine Tagereise östlich von Moßul gelegenes Städtchen,

wo solche Kopfbinden angefertigt werden.
10) wörtl. an die Seite der Ohren fliegen mache.

11) Nach der ursprünglichen Lesart, vgl. Anm. 12 z. T., kann auch übersetzt werden:

Möchte ich doch, während du .... sitzest, das Pf.
. .. nehmen u. s. w.

12) N. d. E. tritt von hier an ein Wechsel der Situation ein. Jene Agas hatten das Mädchen

nun wirklich weggeführt, die Christen aber hatten dasselbe nach zwei Tagen wieder in das

Haus ihres Vaters zurückgeführt; hier besuchte sie der Geliebte.

13) v. 1. der Geliebte meines Herzens ist gekommen.
14) als er das Haus wieder verliess. 0. Gl.
15) Der Tigris ist gemeint.
16) wörtl. mein Herz war’s nicht zufrieden, Spuren von Erde waren da, ich wusch es nicht.
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brachte es zum Wasser von Redwan 17), welches reichlich Hiesst; jedoch auch
hier wusch ich es nicht, denn es waren Kieselsteine darin 18).

6. Die Umgebung von Teil Schahem 19) liegt in Mandelbäumen, ich ging

zum Wasser von Seliva20); wie ich aber hinschaute, da wusch ich nicht, denn

dort waren Spuren von Büffeln.
7. Mein Geliebter ist mir teuer, so ging ich weiter nach (aur21); aber

auch hier gefiel’s mir nicht, und ich wusch nicht, denn da schwammen

Nussblätter.
8. Nun ging ich zum Wasser des Euphrat, ja wahrhaftig, jedoch die Leute

sagten22): wasche hier nicht, das wäre Frevel 23).

9. Ich sagte: Hollah! Hollah! und kam zur Nussquelle21) nach Märdin;
das Wasser war rein, ein Krahn zur Hand, ich drehte — aber da waren
Spuren vom Munde der Grindköpfe25), da mochte ich nicht waschen.

10. Wie weit bin ich herumgezogen, ohne dass mich jemand bemerkte;

17) Der Jefidchane Su (auch Arfen Su genannt), Nebenfluss des Tigris, in den er etwas

unterhalb Hasan Kef mündet; am linken Ufer desselben liegt Redwan.
18) Diese könnten sich in das Kleid setzen und Löcher verursachen, wenn sie dasselbe mit

dem Waschschlegel schlägt. — v. 1. mein Herz war’s nicht zufrieden, ich dachte, ich wasche

nicht, es sind Kieselsteine darin.
19) vgl. ZDMG. 35,265 N 104.

20) v. 1. wende dich zum Wasser von S. — Seliva liegt n. d. E. ganz nahe bei «Djerifü» ; zu
letzterm vgl. Karte der Euphrat- und Tigrisländer von Kiepert. Das Wasser von Seliva soll

bei einem Orte Qalat östl. von Djeriflü in den Tigris fallen; ein Szalät tschäyi wird Cherefname

Uebers. 1 149 erwähnt.
21) Qaur (v. 1. das einsame, abgeschnittene, vgl. Badger I 53 «situated on an isolated rock»)

liegt n. d. E. bei der Quelle des Baches von Ahmedi, welcher bei Qara Ahmed in den Tigris

fliesse. Das erstere ist richtig: der Bach von aur fliesst nach Ahmedi, vereinigt sich dort mit

dem von Qillis kommenden Bache und fliesst mit diesem dem Tigris zu, vgl. Sachau, Reise

p. 421 und dessen Karte; die letztere Angabe beruht dagegen auf einem Irrtume, vielleicht hat

Dschano die Wasserläufemit den Strassenzügen verwechselt; denn man reist in ziemlich gerader

Linie von Qaur über Ahmedi und Kurdirek nach Qara Ahmed am Tigris, Badger 1. c. machte

diese Reise in umgekehrter Richtung. — Zu Qaur vgl. noch ZDMG. 35, 265, N 109. — Den

Baumreichtum des Ortes lobt Sachau a. a. 0.
22) v. 1. So ist’s, so ist’s, ich ging u. s. w., ich schickte mich an zu waschen, aber die Leute

sagten mir.
23) N. d. E. ist es verboten, irgendwo im Euphrat zu waschen. — Es fällt auf, dass in diesem

Zusammenhängeüberhaupt von dem Euphrat die Rede ist.

24) N. d. E. eine Quelle in Märdin selbst in der Nähe von Bab es Sor. Dieses, das östliche

Thor von M., wird erwähnt bei Petermann, Reisen II 33. 38; vor demselben liegt nach ihm

eine reiche Quelle.
25) N. d. E. trinken die Grindköpfe (vgl. TA. II 379), deren es in Märdin viele geben soll,

gewöhnlich unten aus dem Brunnentroge. — v. 1. reines Wasser läuft aus ihm hinab, aber ich

dachte, wahrhaftig, hier will ich nicht waschen, denn u. s. w.



endlich wandte ich mich zum Wasser von Nisibis, hier floss reines Wasser,
da wusch ich in Nisibis.

11. Vorsichtig zog er sein Oberkleid an; ich bin ihm nun vom Schicksal
zugeteilt. — Der Mann hat Merame heimgeführt,

Dschirdschi 26) ist von dort gekommen,
Aber er hat nichts bekommen.

* *

Andere Recension von Strophe 11.

Vorsichtig habe ich das Kleid meines Geliebten ins Wasser gelegt und
gewaschen, ich gehöre ihm nun an, er hat mich zu sich genommen.

XXVIII.
Der Sang von Dschasim.

Dschasim (arab. Qasim), der Sohn eines Jefidenweibes, war Schulze in einem Dorfe Kaf-
seng geworden; nachdem er dieses Amt drei Monate bekleidet hatte und gerade drei Tage ver
heiratet war, wurde er in der Ratsversammlung in Sacho von Hasan Beg, dem Aga von Schech
(vgl. die Vorbemerkung zu N LIV), und dem Chodscha Tumas, einem Wechsler aus Moßul, er
mordet. Nach dem Erzähler war der allgemeine Hass gegen die Jefiden die Ursache dieses
Mordes. Die Mutter singt das folgende Klagelied über den erschlagenen Sohn.

1. Wehe! Wehe! Wehe! 0 Dschasim! 0 Sohn! einziger1) Stamm! Er
grünte an der Quelle vor der Ringmauer; die Pest über das Haus des Chodscha
Tumas und des Hasan Beg, ein Paar Dolche setzten sie ihm an die Kehle2).

2. Wehe! Wehe! Wehe! 0 Dschasim! Sohn der Witwe! Am Tage geh

zur Versammlung, in der Nacht aber pflege selbst Rat und Beratung 3).
Rache möge mir werden für Dschasim, den sie ermordeten; ohne ihn tagt
nun4) der Rat von Sacho, ohne ihn der Rat von Dschefire.

26) Name des Erzählers, vgl. TA. I, xn Anm. 1. — Eineu solchen Schluss machen die
Sänger, wenn sie von einer Hochzeit singen. 0. Gl.

1) Er war ihr einziger Sohn, den sie im Stillen aufgezogen hatte; sie vergleicht ihn daher
mit einem einzelnen Pflanzenstengel.

2) Die beiden Worte chatte gärdäne haben wir einfach mit Kehle übersetzt, weil uns die
in unsern Manuscripten zu chatt hinzugesetzte Bedeutung Schlüsselbein nicht hinreichend
gesichert erscheint. Das erste Glied der syrischen Orig.-Erkl. u-nazro di-harrekaidhe ist uns
nicht verständlich.

3) d. h. ich riet ihm ja, er solle nicht in der Nacht zur Versammlung der Vornehmen in
Sacho gehen, sondern mit den Leuten seines Dorfes Rat pflegen.

4) wörtl. von ihm wurde leer (verwaist).



3. Wehe! Wehe! Wehe! 0 Dschasira! o Sohn! Die Wohnung meines

Dschasira ist klein 5), der Mittelpfosten darin ist nur eine Quitte6). Rache

möge mir werden für Dschasira, den sie ermordeten. Ich führte ihm ein

Mädchen zu, aber jene liessen nicht zu, dass sie junger Ehemann und Neu

vermählte wurden7 ).

4. Wehe! Wehe! Wehe! 0 Dschasira! 0 Sohn! Die Wohnung meines

Dschasira ist gross, der Mittelpfosten darin ist von Eisen 8). Die Pest über

das Haus des ChodschaTumas und des Hasan Beg, die Dschasira den Todes

streich versetzten! Ich führte ihm ein Mädchen zu, aber sie liessen sie nicht

Mann und Frau werden.

5. Wehe! Wehe! Wehe! Ich ging nach Dschefire, aber die Bergeshänge

dort sind voll Gestrüpp 9), da sagten die Dörfler und alle Welt: mach dich

auf, nimm Dschasims Kleider hervor, nach Seört ist ein tüchtiger Statthalter

gekommen, wirf die Kleider mit dem Blute vor ihn hin. Die Beamten von

Diarbekr und die Richter von Märdin10) nehmen Geschenk und Bestechung,

so sind sie’s gewohnt; sie sagten: Mütterchen, nach Recht und Gesetz 11 ) ist

er getötet worden, es ist nichts Schlimmes.

6. Wehe! Wehe! Wehe! 0 Dschasira! o Sohn! Der Tag brach an über

der Mittelecke12); die junge Frau machte sich daran, die Kleider Dschasims

an die Sonne zu legen 13); ich habe nun deinetwegen keine Sorge mehr, ich

5) 0. Gl.: Er ist nicht lange genug Schulze gewesen, um den Leuten so viel Geld abzu

nehmen, dass er sich ein grösseres Haus hätte bauen können.

6) d. h. das Zimmer ist so klein, dass es keinen Mittelpfosten hat; die einzige Stütze des

Hauses ist die junge Frau des Sohnes, die unter dem Bilde der Quitte zu verstehen ist.

7) Dichterische Uebertreibung, vgl. die Schlussstrophe.

8) Hier ist unter dem Zimmer n. d. E. das Herz der Mutter, «welche ihn sehr liebte», zu

verstehen, unter der eisernen Mittelsäule dagegen die Schwiegertochter,welche nach dem Tode

des Sohnes bei der Mutter blieb.

9) d. h. die dortigen Vornehmen, bei denen ich klagen wollte, waren unzugänglich und

schmähten mich.
10) Diese Beamten sind n. d. E. bei dem Statthalter von Seört, was jedoch nicht wohl

denkbar ist. Entweder begründen die Leute ihren der Alten gegebenen Rat durch den Hinweis

auf die Bestechlichkeit der Beamten in Diarbekr und Märdin, oder die Alte selbst klagt, dass

sie auch an diesen beiden Orten kein Gehör gefunden habe. Im erstem Falle könnte man nach

Anm. 17 zum Texte im Folgenden übersetzen: Jener (d. i. der Statthalter von Seört) aber sagte.

11) wörtl. nach den Grundgesetzen der Regierung.

12) d. h. es kam Nachricht, dass die junge Frau (Mittelecke, weil dies ihr Platz war) in das

Haus ihrer Eltern zurückgeholt werden würde.

13) Die junge Frau reinigt nun das Kleid des Ermordeten von Schmutz, jedoch so, dass die

Farbe des Blutes daran haften bleibt; sie thut das, damit bei günstigerer Gelegenheit das

Corpus delicti nicht fehle.



habe jetzt nur noch Sorge um die Schwiegertochter, dass sie zum Hause

ihres Vaters zurückkehren könnte.

7. Ach Sohn! Ach Sohn! Ach Solin! Junger Ehemann von drei Tagen!
Dorfschulze von drei Monaten! Ira Gerichtssaal der Regierung wage ich nicht
die Totenklage anzustimmen14).

XXIX. XXX.

Muhammed Hanna.

Diese beiden Nummern behandeln denselben Stoff. Unser Erzähler dictirte zuerst das Ge

dicht bis Strophe 20 incl.; als wir jedoch die Erklärung desselben begannen, merkten wir sehr
bald, dass aus den einzelnen Versen kein klares Bild der Situation oder des Fortschrittes der
Handlung zu gewinnen sei. Wir baten ihn daher, uns zuerst die ganze Geschichte im Zu
sammenhänge zu erzählen. Während er uns nun die hier an erster Stelle mitgeteilte Prosa
version erklärte, fielen ihm bei drei Gelegenheiten einige der Situation angemessene Strophen
ein, die wir au den betreffenden Orten in die Erzählung hineingesetzt haben. Schliesslich gab

er als einen weiteren Nachtrag zu dem eigentlichen Gedichte Str. 21—29. Trotz jenes Prosa-

commentares und des eingehenden Verhöres, das wir mit Dschano bei jedem einzelnen Verse
anstellten, ist es uns nicht gelungen, in dem Gedichte einen fortlaufenden Faden an der Hand
der Erzählung zu verfolgen; noch weniger durften wir uns von einem nahe liegenden Versuche,

die einzelnen Strophen umzustellen, günstigeren Erfolg versprechen. Bei der Mehrzahl der
selben versetzt sich der Dichter allerdings in die unerquickliche Lage der beiden Liebenden in
Diarbekr und wirft von diesem Standpunkte aus Rückblicke auf ihre früheren Erlebnisse; es
bleibt jedoch noch immer ein undestillirbarer Rest, mit dem wir sowohl in Bezug auf Inhalt als

auch auf Reihenfolge nichts anzufangen wissen. Wie verschieden die Ueberlieferung solcher
Gedichte mitunter sein kann, zeigen am besten die denselben Stoff behandelnden Fragmente in. L des zweiten Teiles. — Dschano behauptete, die Geschichte habe sich «vor drei Jahren»
(1866) wirklich zugetragen. Den Namen Muhammed erhielt Hanna erst bei seinem Uebertritte

zum Islam.

Es war einmal und war auch nicht, besser als Gott war keiner.
Im KlosterDer Sahferan 1) residirte ein Bischof2), der einen Diener namens

Hanna hatte; im Ganzen hatte er dreissig Diener, aber Hanna war der oberste

derselben. Der Bischof hatte die Steuern des DorfesAwenja3) gepachtet und

14) d. h. ich wage nicht, vor den türkischen Beamten den Klageruf (bräo) um den Toten
anzustimmen, weil dieselben mich sonst hinausweisen würden. —•

Die letzte Strophe gehört n.
d. E. nicht eigentlich zum Gedichte, sondern sie enthält den Wortlaut der Totenklage, die

meistens bloss gesprochen, bisweilen aber auch gesungen werde.
1) jakobitisches Kloster, eine Stunde östlich von Mardin, früher lange Zeit Sitz des Patri

archen.
2) eig. Metropolitan-Bischof; über die Zusammensetzung der jakobitischen Hierarchie vgl.

Badger I 60.
3) Awenja oder Awine liegt etwa 5 Stunden nördlich von Mardin.



schickte den Hanna dorthin, um dieselben zu erheben. Dieser ging also nebst

einem andern Diener nach Awenja, wo er im Hause des Schulzen wohnte4).

Der Schulze hatte aber eine unverheirateteTochter namens Mäddo, die sehr

hübsch war. Diese warf ihre Augen auf Hanna, und die beiden thaten schön

mit einander. Hanna dachte nicht daran, dass das Mädchen Christin werden

könnte, das Mädchen aber liess nicht von ihm ab. Als der Schulze die Sache

erfuhr, schwieg er zunächst; darauf sagte er zu Hanna: «Handle nicht so

an dem Mädchen und verdrehe ihr den Kopf nicht, du bist ein Christ, und

sie ist eine Muhammedanerin, sie passt nicht für dich». «Ich weiss nichts von

ihr», antwortete er.
Das Mädchen aber sang über Hanna:
«Muhammed Hanna kam von Hause, ich kannte ihn nicht; ich fragte

ihn nicht nach meiner Angelegenheit5), mein Antlitz küsste er nicht.

Muhammed Hanna stieg auf das edle Koss, er kam vom Kloster wegen

des Zehnten; wenn es hier nicht geht, so entführe ich ihn und bringe ihn

nach Moßul.

Jenes Awina liegt im Grünen; Hanna zu lassen geht nimmer an; so

Gott will, gehöre ich ihm».
Hanna antwortete ihr:
«Mädchen, es geht nicht, die Sache wird uns nicht gelingen, denn deine

Eltern geben es nicht zu».
Hierüber fing das Mädchen an zu weinen.

Das ganze Dorf hörte davon, und sie wollten Hanna durchprügeln; aber

einer von ihnen sagte: «Schlagt ihn nicht, denn wenn der Bischof davon

hört, so wird erKlage gegen uns erheben, und das ganze Dorf wird darüber

zu Grunde gehen». Sie liessen ihn daher in Ruhe.

Als Hanna den Zehnten vollständig eingesammelt hatte, stieg er zu Pferde,

um zum Kloster zu reiten. Das Mädchen begleitete ihn; trotz aller Einwen

dungen, die man ihr machte, wollte sie nicht zurückkehren und kam mit ihm

zum Kloster. Als der Bischof davon hörte, fragte er: «Was ist das, Hanna?»

Er antwortete: «Die Sache verhält sich so und so», und erzählte sie ihm.

«Hm, gut», versetzte jener. Nachdem sie zwei Tage dort geblieben waren,

kamen der Schulze und alle Dorfleute von Awenja ins Kloster und erklärten,

4) nach dem Erz. hatte er etwa zwei bis drei Monate dort zu thun.

5) d. h. ich fragte ihn nicht, ob er mich liebe.



sie würden das Mädchen nicht hergeben, weil Hanna ein Christ sei. Darauf
führten sie ihn und Mäddo nach Awenja ab, und der Schulze schlug ihm

vor, Muslim zu werden, dann würde er das Mädchen bekommen. Unterwegs

bereiteten sie ihm einen Zaubertrank 6) und verwirrten ihm die Sinne, so

dass er mit ihnen nach Awenja ging. Als sie dorthin gekommen waren, sagte

das Mädchen: «Mögt ihr mir auch den Kopf abschlagen, ich lasse nicht von
ihm ab; er bleibe Christ, nach seinem Belieben; er werde Muslim, gleich

falls nach seinem Belieben». Hanna aber erklärte: «Muslim werde ich nicht,

und das Mädchen nehme ich nicht». Da weinte sie. Hanna aber brach auf,

um nach Hause zu gehen, jedoch Mäddo begleitete ihn wieder. Von hier

schickten sie ihn unter Geleit von vier Dörflern nach Märdin; das Mädchen,

welches nicht von ihm abliess, ging mit. Sie begaben sich zum Statthalter,

der Rat versammelte sich, die Christen kamen in den Rat, auch der Ver

treter des Bischofs, Chodscha Dschabbur, kam und geriet mit dem Statt

halter in heftigen Wortwechsel. Er schlug vor: «Wir wollen das Mädchen

Christin werden lassen». Der Statthalter aber erwiderte: «Das geht nicht;
lass das Mädchen in die Moschee gehen und lass den Mann in die Kirche

gehen, und trotzdem mögen sie einander heiraten». «Das geht nicht», wandte

Chodscha Dschabbur ein, «das Mädchen hat sich in ihn verliebt und ist ihm

nachgelaufen». Da erklärteMäddo: «Ich will Christin werden, und der Mann

braucht seinen Glauben nicht aufzugeben». Der Statthalter war bestürzt und

wusste nicht, was er sagen sollte. Endlich schlug er vor, die Sache dem

Oberstatthalter von Diarbekr und dem Chodscha Musa 7) zu überweisen. Die

ganze Versammlung, Christen sowohl wie Muslime, erklärten sich damit

einverstanden und schickten den Hanna mit dem Mädchen unter Begleitung

von Gensdarmen nach Diarbekr; dort wurden sie dem Oberstatthalter über

antwortet. «Wie verhält sich die Sache?» fragte er Hanna. «Mein Herr»,

entgegnete dieser, «ich bin der Diener des Bischofs, ich ging nach Awenja

den Zehnten einsammeln, diese hier ist die Tochter des Schulzen» — das

Mädchen stand im Saale — «sie hing sich an mich, ich sagte ihr, ich will
dich nicht, sie fragte weshalb; weil ich ein Christ bin, sagte ich, und du

eine Muhammedanerin, es geht nicht; da ist das Mädchen, verhält es sich

6) Sie schrieben einen Koranspruch auf einen Streifen Papier, legten ihn in eine Schale

voll Wasser und gaben ihm dasselbe zu trinken, damit er zum Islam hinneige, 0. Gl., vgl.

TA II 391.
7) der (entsprechende)Vertreter der Christen. 0. Gl.



nicht so?» «Ja freilich», antwortete sie. Der OberStatthalter sagte: «Werde

doch Muslim, so wollen wir dir das Mädchen zur Frau geben». «Nein, ich

werde nicht Muslim», entgegnete Hanna. Allein der Oberstatthalter über

redete ihn, indem er ihm versprach, er wolle ihn, wenn er Muslim werde,

als Regierungsbeamten nach Awenja schicken. Da wurde Hanna verwirrt
und willigte ein. Gleich führten sie ihn zur Weli Dschame8), bestellten ihm

Zeugen und machten ihn zum Muslim. Sie gaben ihm ein Haus, darin wohnte

er, nachdem man ihn mitMäddo verheiratet hatte; ihren Unterhalt erhielten

sie aus dem Regierungspalaste.

So währte es zwei Monate, da begann es ihn zu reuen, denn zum Re

gierungsbeamten hatten sie ihn nicht gemacht. Er wollte fliehen, aber es

war keine Möglichkeit, er war gebunden. Da wurde er gegen Mäddo ver
stimmt, weil er ihretwegen Muslim geworden war. Mäddo sang und suchte

sein Herz zu gewinnen, aber er blieb unfreundlich.

Mäddo: «Der Freitag ist gekommen, der Statthalter schickt nach dir 8);

dein Herz wendet sich von mir weg» 10).

Hanna: «Wehe mir wegen dieser Schrift 11); ich will an meinen früheren

Wohnort zurückkehren, ich kam nach Diarbekr, aber nicht in dieser Ab

sicht» I2).

Darauf entgegnete ihm Mäddo: «Packe unseren Hausrat zusammen13);

wie dein Herz will, so thue; wenn du gehen willst, ich bin’s zufrieden...»

Endlich sagte Mäddo: «Sei mir doch nicht böse; wenn du willst, dass

wir Christen werden, so wollen wir den Consuln sagen, dass wir die musli

mische Religion nicht mögen und zum Glauben der Christen zurückkehren

wollen; soll etwa Gewalt geschehen? sie werden uns nicht hängen»14). Hanna

wusste nicht mehr, was er sagen sollte, die Zeugen waren da gewesen, und

er war Muslim geworden. Mäddo sang:
«Muhammed, du hast mein Wort15), lass deine Rede keinen Staub an-

8) Name der Hauptmoscheevon Diarbekr, die Ulu Djami Dupres, vgl. Ritter Asien XI 55,

und Gardens in der Description of Diarbekr JRGS. 37, 1867, p. 182—193. Sie wird von den

Christen für eine alte Kirche gehalten.
9) um ihn zum Gebete in die Moschee abzuholen. 0. Gl.

10) weil sie die Ursache seines Uebertrittes ist. 0. GL

11) d. h. die Schrift, in welcher sein Uebertritt zu Protokoll genommen wurde.

12) d. h. nicht um Muslim zu werden.

13) wörtl. schicke ihn, befördere ihn (in die Heimat zurück).

14) wenn ihr uns in euern Schutz nehmt.
15) d. h. ich bleibe bei dir, mag geschehen was da will.



nehmen 16); mag es gut gehen, oder mag es schlecht gehen, wir wollen uns
unter den Schutz der Consuln stellen.

Dieses Diarbekr liegt auf einem Hügel, die Gestalt der Mäddo gleicht
der Rose 17); sagen wir den Consuln, dass wir den Glauben der Christen an-
nehmen wollen.

Die Kopfbinde der Mäddo ist ein geblümtes Tuch 18); um euch 19) sind

Spione, eine Anzahl Soldaten; auf, lass uns zu den Consuln gehen, lass uns
sehen, was sie sagen».

Hanna: «Unser Wuchs ist nicht hoch, sondern kurzgedrungen 20); Mäddo

steh auf, lass uns gehen; was die Consuln sagen, lass uns sehen».

In dieser Weise blieben sie sechs Monate unschlüssig, dann benachrich

tigten sie den Consul21), und Hanna begab sich in das Haus desselben. Der
Consul ging in den Regierungspalast und geriet mit dem Statthalter so heftig
in Streit, dass er aufbrach und zu Pferde stieg, um nach Stambul zu reisen

und den Statthalter zu verklagen. Aber man liess es nicht so weit kommen,

sondern holte ihn zurück 22). Hanna wurde wieder Christ, und Mäddo blieb
Muhammedanerin, denn der Statthalter liess nicht zu, dass sie übertrat. Er
brachte sie zu seinen Frauen, aber am Sonntagmorgen stahl sie sich aus
seinem Hause weg und begab sich in das des Consuls zu Hanna. Als der

Statthalter nach ihr fragte, da hiess es, sie sei zum Hause des Consuls ge-

gangen und sei dort bei Hanna. Nun wagte der Statthalter keine Einrede

mehr; der Consul aber erteilte ihnen die Erlaubnis, Christen zu werden und

nach Märdin zu gehen. Hier liessen sie sich nieder und bekamen zwei

Knaben23).

16) sprich deine Meinung frei aus.
17) d. h. wir können nicht leicht von hier entfliehen, du kannst meiner Schönheit wegen

mich auch nicht lassen, ergo —
18) wörtl. von Blumen; bunte Kopfbinden tragen nur die muslimischen Weiber. 0. Gl.
19) der Sinn verlangt: um uns; Umänderung in älma liegt nahe, doch wollte Dschano hier

von nichts wissen. Er erklärte, «um euch» bedeute hier «um uns»! Ursprünglich übersetzte er
es mit «um sie».

20) d. h. wir sind noch nicht lange Muslime, daher wird der Consul auf unsern Uebertritt

zum Christentume leichter eingehen.
21) n. d. E. den russischen.
22) er soll schon vor dem Thore gewesen sein.
23) auch die Namen dieser beiden Knaben gab uns Dschano an; sie heissen Jusef und

Hanna, oder, in Caritativform Hänün.



XXX.

1. Ich und Muhammed Hanna, wir sassen zusammen, wir plauderten

mit einander, die Lust aber liessen wir bei Seite; die Steine und die Höh

lungen der Flussthäler gerieten über unsern Zustand in Glut.

2. Muhammed Hanna machte sich bereit, von Hause aufzubrechen, auf

den Schimmel stieg er gar, der Schimmel unter ihm wurde taub und stumm1 );

in der inneren Stadt zu Diarbekr stieg er ab, man bestellte ihm Zeugen, und

er nahm in der Weli Dschame den Islam an.

3. Mäddo sprach: O Muhammed, mein Kopf schmerzt mich, ich weiss

nicht weshalb. Muhammed antwortete: Das kommt von dem Knoten der

Kopfbinde2), von der Mütze. Mäddo war nicht wohl, das war Muhammed

Hanna leid.

4. Sie sprach: Das Ross Muhammed Hannas ist ein Schimmel, es hüllt

die Strasse von Diarbekr in eine Staubwolke; wir wollen uns unter den

Schutz der Consuln stellen.

5. Dieses Diarbekr liegt im Hochland3), wir sind hierher gekommen,

wo uns niemand kennt4); wir wollen uns in den Schutz des grossen Patri

archen in Der Sahferan begeben.

6. O Muhammed, weh mir wegen dieser Botschaft5), niemand möge so

Wunderbares je erleben6); lass uns zu ChodschaDschabbur, dem Sachwalter

[der Christen] in Märdin, gehen.

1) so trieb er ihn an.
2) ein grosses, schwarzes, seidenes Tuch, das man um den Kopf legt und dessen Enden man

zusammenknüpft; besonders die Weiber tragen es. O. Gl.

8) nach dem Erz. reicht der Distrikt Sofan, vgl. TA. II 418, südlich bis Diarbekr, als öst

liche Grenze wurde Teil Schahem, als westliche Bschrje angegeben. Zu Teil Schahem vgl.

N XXVII, Anm. 19; ein Bischeri findet sich auf der Kiepertschen Karte östlich von ersterem

Orte am rechten Ufer des Tigris. Aus dieser Angabe lässt sich höchstens entnehmen, dass ein

Bezirk Sofan, welchesWort überhaupt eher als Appellativum zu betrachten ist, sich bis in die

Nähe von Diarbekr erstreckt.
4) Es wird ihr unheimlich dort, sie bereut seinen Uebertritt. 0. Gl.

5) d. h. der Statthalter hat von seiner Absicht, wieder Christ zu werden, durch Spione ver

nommen und will ihn einstecken.

6) d. h. keinen möge so seltsames Missgeschick treffen wie uns.



7. O Muhammed, diese Rede ist keine Rede 7 ), Mäddo trägt Spangen 8)

am Fusse; Mäddo sprach zu Muhammed Hanna: Der Glaube der Muslimen
ist in sich selber eitel 9).

8. Sie sprach: Muhammed, die Sonne ist über den Thälern aufgegangen10),

meine Kleider sind von Seide11); lass uns den Glauben der Christen annehmen,

er ist der wahre Glaube.

9. Muhammed Hanna ritt auf dem Füllen, oben an der Quelle stieg er
ab; ich und Muhammed, wir hatten uns unten am Berge umarmt13).

10. Auf uns ist frischer Schnee gefallen13); o Muhammed, vor unsere
Thüre ist ein Atemloser14) gekommen. Ich möchte mit ihm 15) den Weinberg
lockern gehen16).

11. Der Weg nach Märdin geht durch Melonenfelder17); Mäddo trägt
ein schwarzesKleid18); das Pferd Muhammedshat eine Blesse an der Stirne19);

wenn ich nur Muhammed sehe, ist meinem Herzen wohl.

12. MuhammedHanna ging aus dem Hause30); an jenem Tage war Staub
und Wind 21) gegen uns, sein Herz war gegen mich verstimmt 22).

7) d. h. das Gerede der Leute, dass man ihn ins Gefängnis setzen wolle.
8) von Silber und Gold; Bestechung ist möglich. 0. Gl/
9) d. h. ich will nun auch Christin werden.

10) Sie treibt ihn zur Eile, die Flucht ins Werk zu setzen.
11) d. h. ich kann sie zu Geld machen.
12) Diese Strophe spielt auf dem Wege von Awenja nach Mardin (0. Gl.); sie ist in diesem

Zusammenhänge entweder bloss Erinnerung an früher Geschehenes, oder sie passt überhaupt
nicht an diese Stelle.

13) d. h. eine schlimme Nachricht für uns ist eingetroffen, oder: von den Muslimen ward

uns Unbill zugefügt.
14) d. h. der Mann, der ihnen vom Stadthause eilig die Nachricht bringt, dass man Muham

med gefänglich einziehen werde. Nach der Textlesart könnte möglicherweise auch zu übersetzen
sein: Muhammed kam atemlos u. s. w.

15) d. i. mit M. H., wie sich aus der v. 1. ergibt.
16) Bei jedem Kloster sind Weinberge, die von den Klosterdienern bestellt werden; sie

wünscht also, er möchte wieder in seiner früheren Stellung im Kloster sein und sie wäre dort
bei ihm.

17) d. h. er ist schön, sie möchten gern dorthin.
18) d. h. aus Trauer darüber, dass sie nicht fortgelassen werden.
19) das bedeutet wohl, es ist ein edles, vortreffliches Tier, wir können auf ihm fliehen.

Dschano erklärte, mit der Blesse seien die Christen gemeint, die dort zu Lande eben auch nur
wie ein heller Fleck seien im Verhältnis zu den übrigen Bewohnern (?!).

20) Er war eines Tages in Diarbekr unmutig über seine Lage aus dem Hause in die Stadt

gegangen. 0. Gl.
21) v. 1. Staub und Wirbelstaub; beides bildlich für Schmähung und böse Bede.
22) weil sie ihn ins Unglück gebracht hatte und er ihretwegen Muslim geworden war. 0. Gl.



13. Muhammed Hanna stieg auf den Gaul23); am Rande der Cisterne24)

stieg er ab, Muhammed Hanna ist mit mir nicht zufrieden.

14. Das verfluchte25) Awenja liegt dort auf den Hügeln28); mein Bein

kleid ist aus Seidenstoff; ich und Muhammed, wir wollen nach Märdin in

den Audienzsaal des Statthalters gehen27).

15. Das verfluchte Awenja liegt vor28) den Tennen; Muhammed möge

seine Hand an den Griff des Dolches legen, damit er meinenVater aus Awenja

hinaustreibe 29).

16. Heute sind’s drei Tage, dass ich keine Arbeit gethan 30), ich bin zum

Wahrsager gegangen und befragte das Schicksal31), die Vorhersagung war

wahr, sie hat nicht gelogen.

17. 32) Der Tag brach in der Gegend von Bohtan33) an, da sprach ich zu

mir selbst34) ein Wort: Mäddo ist auf den Markt gebracht worden 35).

18. Die Thüre unseres Hauses ist von Steinhaufen36) umgeben; mein

Kopf schmerzt mich von dem Stirnband37) aus Goldstücken; Muhammed

Hanna ist gekommen, ich habe ihm mein Wort gegeben.

23) Der Statthalter hatte ihm ein schlechtes Pferd geschickt, zum Zeichen, dass er nicht

mehr recht zufrieden mit ihm sei. 0. Gl.

24) diese lag n. d. E. bei der Moschee; vgl. Ritter XI, 55; Southgate, Narrative II, p. 295,

weiss bloss von einer «large fountain» im Hofe der Moschee.

25) verflucht, weil die Dorfleute zuerst seinen Uebertritt verlangt hatten.

26) in der Ferne, ich kann nicht hin; hätte ich doch dort bleiben können, aber er verliebte

sich in mich wegen meiner schönen Kleider. 0. Gl.

27) dort sind wir sicher, denn in seinem Rate sitzt auch der Bischof. 0. Gl.

28) die Tennen liegen oberhalb des Dorfes.

29) weil der Vater durch seine Weigerung sie vorher von dort weggetrieben hatte. 0. Gl.

30) aus Kummer, aus Angst. 0. Gl.

31) Der Wahrsager greift selbst oder lässt die fragende Person in einen vor ihm auf dem

Tische liegenden Haufen Erbsen greifen; die Vorhersagung richtet sich danach, ob die in der

Hand befindlichen Erbsen eine gerade oder ungerade Zahl ausmachen.

32) Die folgenden Zeilen sollen Worte des Sängers sein; sie können jedoch ebensogut wie

die übrigen Strophen Mäddo in den Mund gelegt werden.

33) B. steht n. d. E. für den Osten, dieser wieder für die Christen, weil er ihre Gebets-

richtung ist (?); das Ganze bedeutet: es ist Kunde von den Christen gekommen, dass diese sich

ihrer annehmen wollen.

34) oder: in Bezug auf mich.

35) wörtl. ist zum Verkauf gekommen; d. h. Christen und Muslimen streiten sich um sie.

36) d. h. alle Nachbarn sind uns wegen unseres Uebertrittes zum Christentume feindlich

gesinnt.
37) d. h. dem Gerede der Leute, die mir zusprechen, ich solle meinen Vater nicht ver

lassen; so schön diese Reden auch sind, so schmerzen sie mich doch, denn — folg. Vers.



19. Ich und Muhammed, wir haben uns umarmt; wehe der Mäddo mit

den glänzenden Augen 38). Muhammed sprach: Dein Vater gibt’s nicht zu,

daher will ich ihm mit der Flinte zu Leibe gehen.

20. Muhammed sagte39): Mäddo, komm, ich will meine Hand auf deinen

Gürtel legen, dein Antlitz ist brünett.

21. Muhammed wird’s nicht, wird’s nicht40); gegen ein Herz, welches

ein anderes liebt, lässt sich nichts machen41); der Bursche ist Christ, Muslim

wird er nicht.

22. Niemand in Diarbekr sieht Muhammed Hanna, wie er bei den Con-

suln Wunderbares vorbringt42); endlich wandte er sich nach Märdin.

23. Mäddo 43), deine Gestalt gleicht dem Basilienkraut, ja selbst der Rose,

unsere Liebe kommt wahrlich von Herzen; wir wollen uns nach Märdin wen

den zum Glauben der Christen.

24. Mäddo44), ich hatte dich am Fenster gesehen, wir küssten und um

armten uns; dieses Küssen und Umarmen mögest du nicht vergessen.

25. Mäddo stand auf45), sie sagte nichts, sondern öffnete die Thüre

des Zimmers; aber Muhammed sagte: «geh nicht hinaus», und gab es

nicht zu 46).

26. 0 Muhammed, weh mir wegen dieser Rede47)! meine Gestalt ist

schlanker als eine Tabakstaude; ich bin dir den Reichtum der ganzen

Welt wert.

38) d.h. weh mir, dass ich so schön bin.

39) in Märdin, als sie glücklich in Ruhe waren.
40) nämlich Muslim; so sagt sie den Leuten, die ihr zureden, sie möchte Hanna veran

lassen, den Islam anzunehmen. So nach der Erki. des Erz.; man kann jedoch auch übersetzen:

0 Muhammed, es geht nicht (anders).

41) Man gebraucht diesen Ausdruck, wenn jemand sich nicht überzeugen lässt. 0. Gl.

42) d. h. er geht in der Nacht zu den Consuln und erklärt, er wolle wieder Christ werden.

48) Sie spricht zu sich selbst: weil ich so schön bin, muss er mich lieben. 0. Gl.

44) ebenfalls zu sich selbst: ich erinnere mich am Fenster gesessen zu haben. 0. Gl. — Es

scheint jedoch viel ungezwungener, die beiden letzten Strophen Hanna in den Mund zu legen.

45) Die Scene spielt n. d. E. nun in Märdin, nachdem sie dort glücklich in Ruhe sind; es

ist Nacht, denn die bei Tage stets offen stehende Thüre ist verschlossen; Mäddo muss hinaus

gehen, H. fürchtet jedoch, es könne ihr draussen etwas geschehen.

46) v. 1. wollte die Thüre öffnen, M. H. gab es nicht zu.
47) dass ich nicht hinausgehen soll; sie hält es für Eifersucht von seiner Seite. — v. 1.

o Mäddo und deine Gestalt; danach wäre es Fortsetzung der Worte Hannas; statt «Rede»

müsste man dann «Sache» übersetzen.
7



98 XXX.

27. 0 Muhammed, es ist gut, für mich ist’s gut48); lass deine Augen im

Lande herumgehen, du findest keine wie mich49).

28. Mäddo, wehe mir wegen dieser Rede! Wenn du Schlanke auf den

Markt zum Verkauf kommst, [so kaufe ich dich und] verlasse dich nicht

mehr bis zum Todesröcheln.

29. Mäddo, so ist’s, so ist’s, so ist’s! Mäddo, deine Rede ist wahre Rede;

Mäddo gehört uns bis zum Tode 50).

48) d. h. du hast recht damit, dass ich nicht hinausgehen soll.

49) v. 1. Muhammed stieg auf die Stute, er wandte sich nach der Stadt Mardin; steht hier

jedenfalls äusser jedem Zusammenhänge.

50) Die beiden letzten Strophen singt Hanna. — Der Erz. bemerkte ausdrücklich, dies sei

der Schluss des Gedichtes. /.))
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Die zweite Abteilung des vorliegenden Werkes befindet sich

unter der Presse. Dieselbe wird die von Soein während seines

Aufenthaltes in Kurdistan gesammelten Texte enthalten und sich

an die vorliegenden Hefte, auch was die Paginirung betrifft, unmit

telbar anschliessen.














