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Vorwort 

Vorliegendes Buch beinhaltet das in den Jahren 1969 und 1970 vom 
Verfasser bei den Moghol der Provinz Herat in Mghanistan gesammelte 
mongolische Sprachmaterial sowie dessen Ubersetzung und Auswertung. 
Die Aufzeichnungen sind fiir den Mongolisten insofern von Bedeutung, 
als es sich bei der Moghol-Sprache urn einen bisher nur ungeniigend 
bekannten mongolischen Dialekt handelt, der iiberdies im Aussterben 
begriffen ist. Von allgemeinem linguistischen Interesse diirfte der Umstand 
sein, daB die Moghol-Sprache eine typische Mischsprache ist, deren Ele
mente sich aus zwei strukturell vollig verschiedenen Sprachfamilien her
leiten. Der Verfasser ist sich dariiber im klaren, daB die Analyse solchen 
Sprachmaterials grundsatzlich nach synchronischen Gesichtspunkten vor
genommen werden sollte. DaB er trotzdem verschiedentlich diachronisch 
vorgegangen ist, ist als Zugestandnis an die bisherige Arbeitsweise in der 
Mongolistik zu werten. 

Die Veroffentlichung der Moghol-Sprachmaterialien und deren Auswer
tung erscheint im Rahmen einer in mehreren Banden geplanten Gesamt
darstellung der Ergebnisse der zusammen vier Afghanistanexpeditionen, die 
der Direktor des Seminars fiirSprach -undKulturwissenschaft Zentralasiens 
der Universitat Bonn, Prof. Dr. Walther Heissig, und seine Mitarbeiter im 
Auftrage des Landes Nordrhein-Westfalen durchgefiihrt haben. Die 
iibrigen geplanten Bande sollen die Vorlage des in Afghanistan gefundenen 
Moghol-Handschriftenmaterials und dessen Bearbeitung (Auswertung der 
Glossare und nbersetzung der Moghol-Dichtung), eine Darstellung der 
materiellen Kultur der Moghol, sowie ein Moghol-Deutsches Worterbuch 
umfassen, das die gesamten bisher bekannten schriftlichen und miindlichen 
Moghol-Quellen beriicksichtigt. 

Zu danken hat der Verfasser dem Lande Nordrhein-Westfalen, das 
groBziigig die materiellen Mittel zur Durchfiihrung der beiden Expedi
tionen bereitgestellt hat. Den afghanis chen Behorden und besonders den 
Vorstehern der Moghol-Siedlungen sowie seinen Informanten und Dol
metschern gebiihrt ebenfalls sein Dank, da ohne ihre Hilfe die Aufzeich
nungen kaum so erfolgreich hatten durchgefiihrt werden konnen. 

Bonn, Juni 1971 MICHAEL WEIERS 
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Einleitung 

Die ersten Nachrichten uber den mongolischen Dialekt der Moghol in 
Afghanistan verdanken wir dem englischen Lieutenant R. LEECH, der 
im Jahre 1838 seine Feldaufnahmen in Kalkutta und Bombay veroffent
lichte 1. Die mit vielen Druckfehlern behaftete Bombayer Veroffentlichung 
bearbeitete dann 1866 der deutsche Gelehrte H. C. VON DER GABELENTZ2. 
Diese Bearbeitung, deren Nutzbarmachung fur die Mongolistik als ge
scheitert angesehen werden muB, berichtigte H. FLEISCHER in der glei
chen Zeitschrift 3, ohne jedoch die Mangel ausgemerzt zu haben. In den 
80er J ahren des vorigen J ahrhunderts hielt sich der in englischen Diensten 
stehende W. R. H. MERK bei den Moghol auf, und veroffentlichte 4 eine 
kurze Wortliste uber deren Sprache 5. Der nachste Gelehrte, der sich der 
schwierigen Aufgabe unterzog, die Moghol-Sprache aufzuzeichnen, war 
der Finne G. J. RAMSTEDT. Er gelangte zwar nicht bis Afghanistan 
hinein, konnte aber im Oktober 1903 in der russischen Festung Kuschka, 
gelegen an der russisch-afghanischen Grenze, zwei Informanten auftreiben, 
die er mit sich nach Merw nahm. Die dort unter nicht ganz glucklichen 
Umstanden zustande gekommenen Feldaufnahmen veroffentliche RAM
STEDT 1905 6• Sein Werk dient bis heute als Grundlage fur die Kenntnis 
der gesprochenen Moghol-Sprache. In den .Jahren 1936/37 bereiste der 
ungarische Gelehrte L. LIGETI Afghanistan. Er berichtete iiber diese 

1 R. LEECH, Epitome of the Grammar of the Brahuiky, the Balochky and the Panjabi 
Language8, with Vocabularies of the Baraky, the Pashi, the Laghmani, the Oashgari, 
the Teerhai and the Deer Dialect8, in: Journal of the Royal Asiatic Society of 
Bengal, Bd. 7, No.2, Calcutta 1838. A Vocabulary of the language of the Moghol 
Aimaks ibid. S. 785-787. Ders., Vocabularies of Seven Languages, Spoken in the 
Oountries We8t of the Indus, by Lieutenant Leech of the Bombay Engineer8; with 
Remarks on the Origin of the Afghans, Bombay 1838. 

2 H. C. VON DER GABELENTZ, Uber die Sprache der Hazaras und Aimaks, ZDMG 
20, 1866, S. 326-335. 

11 H. FLEISCHER, Erganzungen und Berichtigungen, ZDMG 20, 1866, S. 612-613. 
4 In: Gazetteer of Afghani8tan, III, Herat, (4th edition), Calcutta, Superintendent 

Government Printing, India, 1910, S. 196-200. Nach "Herat" findet sich der 

heute nicht mehr giiltige Vermerk: secret A97 No. 61. 
sec. 

" Diese Wortliste ist bearbeitet worden von M. WEIERS, Da8 Moghol.Vokabular 
von W. R. H.Merk, in: Zentralasiatische Studien 5, 1971, S.157-189. 

;; G. J. RAMsTEDT,Mogholica. Beitrage zur Kenntni8 der Moghol-Sprache in Afghani-
8tan, JSFOu XXIII, 4, Helsingfors 1905, 60 Seiten. 
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Reise jedoch erst 1955 7• Leider steht die Gesamtver6ffentlichung seiner 
Aufzeichnungen bis heute noch aus. Lediglich kleine Glossen seiner Feld
aufnahmen hat L. LIGETI in seiner ebenfalls 1955 erschienenen Bearbei
tung des Vokabulars von R. LEECH mitgeteilt8. In diesem Beitrag wurden 
die Probleme, die R. LEECHS Aufzeichnungen bis dahin aufwiesen, groBen
teils gel6st, und das Material damit benutzbar gemacht. 1m Jahre 1951 
soll F. A. MACKENZIE in Morchaghol bei Maimana eine kurze Moghol
Wortliste gesammelt haben 9. Das Material ist bis heute noch unver-
6ffentlicht. 1m Friihling und Sommer 1954 sammelten SH. IWAl\1URA und 
H. F. SCHURMANN in Afghanistan bei den Moghol in der Umgebung von 
Herat, und in weit geringeremAusmaB auch in derProvinz Jawzjan und 
aus der Gegend von Baghlan, einiges Moghol-SprachmateriaPo. Da diese 
japanisch-amerikanische Expedition auf sprachwissenschaftliche Feld
arbeit nicht vorbereitet war, ist ihr Materialleider nur begrenzt brauch
bar. 1m Dezember des gleichen Jahres zeichnete K. FERDINAND in der 
Umgebung von Herat die Sprache und einige Lieder der Moghol auf 
Tonband auf. Es ist geplant, dieses Material in Acta Orientalia, Kopen
hagen, vorzulegen ll . 1m Jahre 1955 gelang es SH.lwAMuRA im Ghorat 
Tonbandaufnahmen der Moghol-Sprache zu machen 12. Nahere Informa
tionen iiber dieses Material bzw. dessen Ver6ffentlichung sind uns nicht 
bekannt. 1m Sommer und Herbst 1961 reiste der japanische Mongolist 
SH. HATTORI zu den Moghol in der Umgebung von Herat 13• Auch iiber 
dessen Feldaufnahmen ist uns bis heute nichts Genaueres bekannt. 
O. PRITSAK ver6ffentlichte 1964 eine zusammenfassende Darstellung der 
Moghol-Sprache, in die er die gesamten, bis dahin bekannten miindlichen 

7 L. LIGETI, 0 mongol'skich i tjurkskich jazykach i dialektach Afganistana, AOH.4, 
1955, S. 93-117. 

8 L. LIGETI, Le lexique moghol de R. Leech, AOH.4, 1955, S. 119-158. 
9 Hieruber bei K. FERDINAND, Preliminary Notes on Hazara Culture, Historisk

filosofiske Meddelelser udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 
Bind 37, nr.5, Kobenhavn 1959, S.7 Anm.1. 

10 SH. IWAMURA-H. F. SCHURMANN, Notes on Mongolian Groups in Afghanistan, 
in: Silver Jubilee of the Zinbun Kagaku Kenkyusyo Kyoto University, Kyoto 
1954, S. 478-515. 

11 Vgl. op. cit. unter Anm.9, ibid. S. 8. 
12 SH. IWAMURA-NATSUKI OSADA-TADASHl YAMASAKI-NICHOLAS POPPE, The Zirni 

Manuscript, a Persian-Mongolian Glossary and Grammar, Kyoto 1961, S. II. 
13 TIber diese Reise: S. SH. HOMAM, ZabaneMogholi dar Afghanistan, in: IRFAN, 

Vol. I, S. 106-109, Vol. II, S. 85-91, Kabul, Ministry of Education Press, 1963. 
ROlliAN JAKOBSON und SHIGEO KAWAMOTO (ed.), Studies in General and Oriental 
Linguistics, Presented to Shiro Hattori on the Occasion of his Sixtieth Birthday, 
Tokyo 1970, S. XIII. 
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Moghol-Aufzeichnungen inkorporierte 14• Eine Auswertung der von SH. 
IWAMURA und H. F. SCHURMANN mitgeteilten Materialien erschien 1968, 
besorgt von L. D. E3AGDAROV und A. M. KAzANCEVA I5, ohne jedoch 
O. PRITSAKS zusammenfassende Arbeit auch nur zu erwahnen. In den 
Jahren 1969 und 1970 schlieBlich konnte der Verfasser jeweils zwei 
Monate bei den Moghol in der Umgebung von Herat sprachwissenschaft
liche Aufnahmen machen 16. Wahrend dieser Kampagnen wurden die 
Dorfer Bedawi, Deh E3eikh, Du Rudi, Kariz Mulla, Kundur, Nau und 
Samanabad besucht, und dort von insgesamt zwanzig Informanten 
Einzelsatze, gezielte Paradigmata, Marchen, Vierzeiler, Gedichte, Ratsel 
und Einzelworter erfragt. Vorliegendes Buch beinhaltet die Wiedergabe, 
Ubersetzung und Auswertung dieser Materialien. Bevor wir uns diesem 
Hauptteil zuwenden, glauben wir einer nicht ausgesprochen sprach
wissenschaftlichen Frage nachgehen zu mtissen: Was konnen wir tiber die 
Geschichte der Trager dieser Sprache sagen, die sich bis heute - wenn 
auch bereits im Schwinden begriffen - erhalten hat 1 

Bei dem Versuch, diesen Komplex zu skizzieren, wollen wir in der 
Gegenwart beginnen, da uns aus eigenen Informationen wie auch aus 
Mitteilungen in H. F. SCHURMANNS Werk 17 diese jiingste Vergangenheit 
der Moghol am unmittelbarsten und klarsten greifbar ist. Nach ein
helligen Informationen kommen die heute vor allem am Rande und in 
der naheren Umgebung der Oase von Herat siedelnden Moghol 18 sowie 
deren kleinere Splittergruppen in Afghanisch-Turkestan (Gegend von 
Maimana und Sar-i Pul in den Provinzen Faryab und Jawzjan) und in 
den Nordprovinzen (Kunduz, Baghlan und Badakhsan) tiberwiegend aus 
dem Ghorat, jenem Gebirgsland, das sich in seinen Auslaufern tiber den 
stidostlichen Teil der Provinz Herat und den N ordost-Zipfel der Provinz 
Farah erstreckt, und dessen Hauptteil die Provinz Ghor bildet, woselbst 

14 o. PRITSAK, Das Mogholische, Handbuch der Orientalistik, 5. Band, Altaistik, 
2. Abschnitt, Mongolistik, Leiden/K6ln 1964, S. 159-184. 

15 L. D. ~AGDAROv-A. M. KAZANCEVA, 0 jazyke mogolov Afganistana (po materia
lam B. lwamury i Kh. F. Burmana), in: 0 zarubeznykh mongolovednykh issledo
vanijakh po jazyku, Ulan-Ude 1968, S. 67-92. 

16 M. WEIERS, Vorlaufiger Berioht uber sprachwissenschaftliche Aufnahmen bei den 
Moghol von Afghanistan, 1969, ZAS 3, 1969, S. 417-429. Ders., Weiterer Eericht 
uber sprachwissenschaftliche Aufnahmen bei den Moghol von Afghanistan, 1970, 
ZAS 4, 1970, S. 475-481. 

17 H. F. SCHURMANN, The Mongols of Afghanistan, 'S-Gravenhage, 1962. 
18 Thre Anzahl belauft sich nach A. JANATA, Volkerkundliche Forschungen in West

afghanistan, 1969, in: bustan, Heft 2-3, 1970, S. 55, auf 3000 Personen. 
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auch noch Mogholsiedlungen anzutreffen sind 19. Mit den schon friiher 
dargelegten Einschrankungen 20 bedienen sich die Moghol der Provinz 
Herat neben dem Persischen auch noch der Moghol-Sprache. Trotz der 
recht sparlichen Angaben iiber die Beziehungen zu ihrem Ausgangs
gebiet Ghorat legen die diesbeziiglichen Informationen nahe anzunehmen, 
daB die heute auBerhalb des Ghorat wohnenden Moghol vor etwa 100 bis 
150 Jahren begonnen haben, das Bergland in nordwestlicher Richtung 
zu verlassen. Die erste groBere Abwanderergruppe diirfte sich in mehr 
oder weniger geschlossener Gemeinschaft in der Umgebung von Herat 
niedergelassen haben. Dies erklart auch das freilich nur noch sehr vage 
mongolische SprachbewuBtsein, das sich die Herater Moghol bis heute 
erhalten konnten. Die weiter nach Norden gezogenen Familien hingegen 
waren zahlenmaBig zu schwach, urn dem UmwelteinfluB nicht schon weit
gehend erlegen zu sein. Sie sollen heute mit ihrer persisch sprechenden 
Umgebung sprachlich ziemlich homogen sein. Bis zu diesem Punkt 
k6nnen wir die Geschichte der Moghol in etwa verfolgen, d. h. ihre Her
kunft angeben. Der davor liegende Zeitraum bis zum 16. Jh. ist fiir uns 
aus Mangel an Nachrichten und schriftlichen Uberlieferungen jedoch in 
Dunkel gehiillt. Erst das aus dem Beginn des 16. Jh.s datierende Babur
namah, die beriihmten, urspriinglich in osttiirkischer Sprache abgefaBten 
und dann ins Persische iibersetzten Erinnerungen des Mogul-Kaisers 
Babur 21, iibermittelt uns in der Beschreibung der Region Kabul eine 
kurze Angabe 22 : ,,1m westlichen Gebirge sitzen Hazara- und Nikdiri
Stamme, von denen einige die MughUli-Sprache sprechen." Etwas spater 
als das Babur-namah erwahnt das Sagara-i Turk des' Abu 'l-Gazi Bahadur 
:tran 23 die Hazara und Nigudari als Nachbarn siidlich des Amu Darja. 
Hiernach treten also Hazara und Nigudari durch etwa in gleicher Richtung 
liegendes Siedlungsgebiet und den sporadischen Gebrauch des Mongoli
schen miteinander verbunden auf. 'Abu 'l-Fa~l, der Kanzler und Biograph 

19 Einige Informanten in der Umgebung von Herat gaben ihre Herkunft auch aus 
nordl. und ostl. Gegenden an. Inwieweit diese Herkunftsangaben auf die Zeit 
vor der allgemeinen Abwanderung aus dem Ghorat zu beziehen sind, muLl noch 
untersucht werden. Moglicherweise handelt es sich hier um Ruckwanderungen 
einzelner Familien in Richtung Herat nach ihrem Wegzug aus dem Ghorat 
in zunachst nordl. und ostl. Regionen Afghanistans. 

20 Vgl. oben Anm. 16. 
21 BEVERIDGE ed., Babur-nama, E. J. W. GIBB Memorial Series, Vol. I, Leiden

London 1905. Englische -o-bersetzung: A. S. BEVERIDGE, The Babur-niima 
(Memoirs of Babur) , Reprint, New Delhi 1970, 1 Bd. 

22 Ibid. fol. 131 b. lJbers.: S. 207. 
23 DESMAISONS ed., 2 Bde., St. Petersburg 1871/74, Kap. V, S. 154. 
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des GroBmoguln Akbar, berichtet in seinem Ain-i Akbari2", daB eine der 
Sprachen Afghanistans Mongolisch sei. Weiter heiBt es, die Hazara 
hatten zur Armee des Cayatai gehOrt, ihr Oberbefehlshaber sei Nigiidar 
Oglan, der Sohn des Mongke Khan gewesen, und sie seien damals zur 
Untersttitzung des Htilegti Khan geschickt worden 25. Hier sind die 
Hazara also die Nachfolger eines Teiles des Heeres von Cayatai unter 
dem Oberbefehl des Nigudar Oglan, und damit Mongolen. Ihre genaue 
Bezeichnung wird angegeben mit: Hazara-i Nigudari "Hazara der zu 
Nigudar GehOrigen". Vergleichen wir diese Bezeichnung im Ain-i Akbari 
mit dem in den beiden vorausgehenden Quellen Gesagten, ergeben sich 
einige Ungereimtheiten: Einmal werden uns die Hazara als die "Hazara 
der zu Nigiidar Gehorigen" vorgestellt, zum andern erscheinen sie mit 
"den zu Nigudar GehOrigen = Nigiidari" nur durch lose sprachliche 
Bande und etwa gleiche Richtung der Lebensraume verbunden. Freilich 
beschreibt hierbei das Babur-namah wie auch das Sagara-i Turk zeit
genossische Verhaltnisse, wahrend 'Abu 'l-Fa~l tiber geschichtliche Vor
gange im 13. Jh. berichtet. Nach letzterer Quelle sind die Hazara also 
Mongolen, und das Ain-i Akbari erwahnt ausdriicklich, daB vor Cinggis 
Khan kein derartiger Stamm in diesem Lande gelebt habe 26• Nach 'Abu 
'l-Fa~l bringen auch andere Werke, z.B. das Zafar-namah des Sarafu 
'd-Din 27, die Hazara in gleicher Weise mit den Nigudari = Mongolen 
(vgl. unten) zusammen. So wird hier der Anftihrer der Mongolen einmal 
als Amir-i H azara-i N igudari "Anfiihrer der zu Nigudar gehOrigen 
Hazara" bezeichnet 28• Wollen wir diesen Angaben nun Glauben schenken, 
so mtiBte sich der Name Hazara als mongolische Stammesbezeichnung 
auch in mongolischen Quellen finden. Doch weder die Literatur des 
13./14.Jh.s, noch spatere Werke, die tiber diese Zeit handeln, kennen eine 
solche Stammesbezeichnung. Auch zeitgenossische islamische Quellen 
wissen von keinem mongolischen Stamm dieses N amens zu berichten. 
Da die einschlagigen Quellen uns also keine naheren Auskiinfte geben 
konnen, wollen wir dem Problem von philologischer Seite her zu Leibe 
rticken. Das Wort hazara ist persisch und bedeutet "tausend". In dieser 
Bedeutung bekommt es in Verbindung mit den Mongolen des 13. u. 14. Jh.s 
sofort eine plausible Funktion. Die mongolischen Heeresverbande waren 
in Hundert-, Tausend- und Zehntausendschaften eingeteilt. Hazara 

24 BLOCHMANN ed., Ain·i Akbari, Calcutta 1871. Vbersetzung ins Englische von 
H. BLOCHMANN und H. S. JARRETr, 3 Bde., Kalkutta. 1873-1948. 

25lbid. Text S. 591. 26 Ain-i Akbari II, S. 163. 
27 Zalar-nama, Ausgabe Calcutta, 1887. 28 Ibid. S. 70. 
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wiirde somit auf keine Stammes-, sondern besser auf eine militarische 
Truppeneinheitsbezeichnung hinweisen, und Hazara-i Nigudari ware 
besser mit "Tausendschaft der zu Nigudar Geharigen" wiederzugeben. 
DaB es nun aber zu dem tiefgreifenden Irrtum des 'Abu 'I-Fa?;l, die 
Hazara zu einem mongolischen Stamm innerhalb der Armee des Cayatai 
zu machen, kommen konnte, ist leicht zu erklaren. Zu seinen Lebzeiten 
wohnten Hazara und Nigudari nebeneinander, wie dies unsere oben ange
fiihrten, ersteren Quellen richtig vermerken. Der gegenseitige Kontakt 
mag zum Austausch einiger weniger Warier gefiihrt haben und das ja 
auch heute noch mongolische Aussehen der Hazara tat ein iibriges, sie 
mit den Nigudari, den eigentlichen Mongolen (vgl. unten), in Verbindung 
zu bringen. Wir wollen dem Verfasser des Ain-i Akbari nicht unterstellen, 
daB er nicht wuBte, wie zur Mongolenzeit die mongolischen Verbande 
eingeteilt waren. Doch scheint ihn das AuBere der Hazara und ihre 
Nachbarschaft zu den gar nicht mongolisch aussehenden Nigudari (vgl. 
unten), kurz die damalige physiognomische und geographische Gegeben
heit, starker beeinfluBt zu haben, als historische Realitaten. Seinen 
Irrtum haben dann aIle spateren Quellen, wie z. B. das Zafar-namah 
(vgl. oben), iibernommen und bis in europaische Darstellungen hinein
getragen (vgl. unten Anm. 33). Urn den Beweis, daB die Hazara nichts 
mit den Mongolen des Cinggis Khan oder eines seiner N achfolger zu tun 
hatten, nun zu Ende zu fiihren, miissen wir etwas naher auf die Hazara 
seIber eingehen: Gibt es auBer unseren Angaben noch weitere, vor allem 
friihere Quellen, die iiber sie handeln, etwa Berichte iiber stattgehabte 
Wanderungen, die sie schlieBIich doch noch als im 15. Jh. neben den 
Nigiidari in der Garmsir-i Hirman = Hilmand Region 29 Iokalisieren, 
wie dies das freilich spatere, von' Abu 'I-Fa?;1 beeinfluBte Zafar-namah 
berichtet, und unseren bisherigen SchluB damit zunichte machen? Das 
diesbeziigliche Studium laSt uns auf Hazara genannte Stamme im Trans
Indusgebiet stoBen, in Habat-Abad, Pakly, Kaghan und in einigen 
Kaschmirtalern. Diese Stamme haben jedoch nichts gemein mit den 
Hazara des zentralafghanischen Hochlandes. Sie sind im Gegensatz zu 
Ietzteren rein indo-arischen Typs 30. Eine fUr uns interessante Quelle stellt 

hingegen der Reisebericht des chinesischen Pilgers Hsiian-tsang i,-~ 

dar, der im Jahre 644 Ts'ao-chii-ch'a '7'i.:k€ fhb = Arachosien er-

29 MIR HUSAIN SHAH, Hirmand-Hindmand, in: Afghanistan No.3, July, August, 
September 1961, S. 9-16. 

30 SH. IWAMURA, Hazara-zoku no kigen ni kansuru shomondai (Fragen zur Herkunft 
der Hazara Stamme), Toyoshi Kenkyii 1956, S. 200-214. Vgl. auch unten Anm.35. 
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reichte 31. Er berichtet von einer Hauptstadt Ho-sa-Io ~ ~I, wo

selbst eine Quelle entspringe, die sich bald in mehrere Arme teile und 
von der Bevolkerung zur Bewasserung genutzt werde. Das Klima sei 
kalt, Hagel wie auch Schneestiirme seien haufig. Von der Bevolkerung 
weiB er zu berichten, daB sie eine fremde Sprache spreche und schreibe 
und neben Geistern auch die drei Kostbarkeiten verehre. Es befanden 
sich dort auch einige hundert saIigharamas mit etwa tausend Priestern, 
die das Mahayana studierten. Noch weiter zuriick fiihrt uns eine Stelle 
bei Ptolemaus, an der er von einer Ortschaft Oz6la spricht, die ent
sprechend seinen Gradangaben im Nordwesten Arachosiens gelegen haben 
muB 32. Diese Ortlichkeit hat A. CUNNINGHAM, und nach seinen Angaben 
auch V. DE ST. MARTIN (s. Literatur unten Anm. 33), mit Hazara identifi
ziert. Auch wir wollen uns dieser Gleichsetzung anschlieBen, dabei aber 
auch das Ho-sa-Io des Hsiian-tsang mit einbeziehen. Die Hauptgriinde 
fiir diese Gleichsetzung sehen wir erstens in den geographischen Angaben, 
die ziemlich genau auf ein noch heute von den Hazara bewohntes Gebiet 
hindeuten. So lieBe sich bei der geschilderten QueUe an den Ursprung 
des Hilmand denken, dessen Oberlauf durch Ableitungen fUr die Bewas
serung in mehrere Arme geteilt wurde. Dies ist eine Verfahrensweise, die 
bis heute bei jedem groBeren FluB in Afghanistan beobachtet werden 
kann. Die saIigharamas mit den etwa tausend buddhistischen Priestern 
diirften ziemlich sicher auf Bamyan hinweisen, eines der damaligen 
buddhistischen Zentren des Landes, in dessen Nahe auch der Hilmand 
entspringt. Die Kalte und Rauhheit der Witterung wird durch die Hohe 
dieses Gebietes, nahe 3000 m, erklarlich. Da dieser Landstrich im Nord
westen des alten Arachosien lag, gewinnt auch die Gleichsetzung des 

31 Textausgabe: Ta T'ang Hsi-yii chi, ch.12, lv,ed. SPTK. 1Jbersetzung: S. BEAL, 
Si-Yu-Ki. Buddhist Records of the Western World, London 1884, Band 2, S. (283f.), 
Buch XII. Bibliographische Angabe dazu: A. WYLIE, Note8 on Chine8e Litera
ture, Reprintet in Taipei, Taiwan, 1964, S. 57 unter Ta t'ang se yih ke. Das 
damalige Arachosien entspricht etwa dem heutigen Gebiet um Kandahar ein
schlie13lich des Hazaragat-Gebirgslandes, in nordostl. Richtung den FluI3 
Arghandab entlang bis zu den Auslaufern des Hindukusch. Die Belege fUr die 
Identitiit von Arachosien mit Ts'ao·chii-ch'a vgl. bei Ed. CHAVANNES, Document8 
8ur le8 Tou-kiue (Turc8) Occidentaux, St. Petersbourg 1903 (= Sbornik Trudov 
Orchonskoj Ekspedicii, VI), SS. 130, 132, 160-161, 276, 292. 

32 Claudii Ptolemaei Geographia, I-III. Edidit C. F. A. Nobbe cum introductione 
a Aubrey Diller, Reprographischer Neudruck: Georg Olms, Hildesheim 1966, 
Buch VI ' ApOtxUlcr(Ot, Kapitel20, § 4: 1t6A€L~ ~e XOtt XW[J.OtL <:P€POV1:OtL 1:'ij~ , ApOtXUlcr(Ot~ 
Ott~€· 'O~6AOt pLa a' A~ a'. Zur Lage der Ortschaft Oz6la vgl. I. RONCA, Ptolemaios 
Geographie 6, 9-12, 08tiran.und Zentralasien, Teill, Griechischer Text neu heraus
gegeben und ins Deutsche iibertragen ... , IsMEO - Rom 1971, S. 74 und 
Tabula III. 
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ebenfalls im Nordwesten Arachosiens zu lokalisierenden Oz61a des Ptole
maus mit dem Ho-sa-l0 des Hsiian-tsang an Wahrscheinlichkeit. DaB 
wir die beiden Ortsnamen auf eine Bevolkerungsgruppe beziehen, ist 
nicht auBergewohnlich, da in alten geographischen Angaben Orts- und 
Volkerbezeichnungen vielfach durcheinandergehen, besonders wenn der 
Verfasser das beschriebene Gebiet nicht selbst gesehen hat. Einen weiteren 
Grund, der fiir eine Gleichsetzung von Ho-sa-l0 mit Hazara spricht, 
mochten wir in den freilich nur noch geringen turko-mongolischen Sprach
resten bei den heutigen Hazara (vgl. unten Anm.34) sehen. Hsiian
tsangs Angabe iiber die fremde Sprache und Schrift bei den Leuten von 
Ho-sa-lo, die wir dahingehend werten wollen, daB diese Sprache nicht 
mit den damaligen indo-iranischen der umliegenden Lander iiberein
stimmte, konnte darauf hindeuten, daB diese heute nur noch rudimentar 
nachweisbare Sprache damals noch erhalten war. Drittens lassen sich die 
drei Namen auch linguistisch zwanglos gleichsetzen. Oz61a - Ho-sa-Io 
- Hazara: Laryngaler Anlaut h in griech. Hss. gewohnlich ohne spiritus 
asper und somit auch in Ausgaben mit lenis wiedergegeben. Wechsel 
o '" a in erster Silbe kann auf halbofi'ene Artikulation hindeuten, die in 
schriftlicher Wiedergabe aber mit den am Ende des Lautweges a zu 0, 

bzw. umgekehrt, stehenden Zeichen dargestellt wird. Stimmloses [s] und 
dessen stimmhaftes Pendant [z] konnen oftmals Varianten fakultativer 
Natur sein. Moglich ist hier aber auch, daB die im Persis chen als Phoneme 
auftretenden Laute lsi und Izl im damaligen Chinesisch keine Opposition 
hatten und so als [s] aufgezeichnet wurden. Griechisch ~ mag als artikula
tionsnaher Laut fiir [z] stehen. Griechisch 0: pers. a kann gut fiir einen 
ofi'enen, zwischen [a] und [0] liegenden [D] Laut stehen, der ja auch bei 
der heutigen pers. Artikulation von a in Hazara vorliegt. Bei 10 '" ra 
handelt es sich um das allgemein bekannte Phanomen des Rhotazismus. 

Chin. 10 If steht fiir Transkriptionen von ro oder 10 in Fremdwortern. 

Sollten die Hazara eine alteingesessene Volksgruppe dieses Gebietes sein, 
miiBte sich auch ihr Name, mit dem sie von den indo-arische Sprachen 
sprechenden Volkern ihrer Umgebung bezeichnet wurden, aus solchen 
Sprachen ableiten lassen. Mit allem Vorbehalt glauben wir, eine derartige 
Ableitung vorschlagen zu konnen: Pastu kho, kho-sa "gut" (vgl. pers. 
[~D] < lJUb id.) und Pastu zra "Herz, Sinn, Natur". Demnach Hozra '" 
Hozara "von gutem Herzen, guter Natur" 33. 

aa Gegen eine Gleichsetzung des chin. Ho-sa-lo mit Hazara, die auch V. de St. 
Martin, Memoire Analytique, vornimmt, hat A. CUNNINGHAM, The Ancient 
Geography of India, Reprographische Neuausgabe: Indological Book House, 
Hauz Katora, Varanasi 1963, S. 33f. einzuwenden, daJ3 der Name dieses Distriktes 
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In alledem glauben wir Hinweise dafiir sehen zu diirfen, daB die 
Hazara schon lange vor Oinggis Khan in den von ihnen auch heute noch 
bewohnten Gebieten ansassig waren und daB sie zwar turko-mongolischer 
Herkunft sein mogen, wofiir neben Spuren turko-mongolischer Sprach
reste vor aHem ihre Physiognomie spricht, aber mit den Mongolen im 
13.-15. Jh. keinerlei Verbindung hatten. Die Hazara sind somit u.E. in 
historischer, geographischer, ethnischer, sprachlicher und kultureller 
Hinsicht von den in Afghanistan lebenden Mongolen Oinggis Khans zu 
trennen. In historischer Hinsicht, weil ihre geschichtliche Verbindung 
mit den Mongolen in Afghanistan nie iiber ein nachbarliches Verhaltnis 
von relativ kurzer Dauer hinausging. Die Moghol, wie sich heute die 
Mongolen Afghanistans nennen, diirften im Laufe des 16./17. Jh.s Kontakt 
mit den Hazara bekommen haben (vgl. unten), zogen aber um die Wende 
des 18. zum 19. Jh. schon wieder fort (vgl. oben). In geographischer 
Hinsicht, weil ihre Lebensraume - Hazaragat und Ghorat - nebenein
ander lagen und sich nur an den Grenzen gelegentlich iiberschnitten haben 
diirften. In ethnischer Hinsicht, da die Hazara eindeutig turko-mongoli
schen Typs sind, wahrend die Moghol aufgl'und ihrer schon im 13. Jh. 
recht bunt durcheinandergewiirfelten Struktur (vgl. unten) sowie durch 
zweifeHos zahlreiche Mischehen mit iranischen oder balutschischen -
heute paschtunischen - Partnern meist indo-arischen Typus aufweisen. 
In sprachlicher Hinsicht, weil die Hazara bis auf wenige turko-mongoli
sche Sprachreste, die iiberdies nicht mit der Moghol-Sprache in Verbin
dung zu bringen sind 34, nur persisch spreehen, wahrend ein Teil der 
Moghol neben der persischen Landessprache auch heute noch mongolisch 
kennt. In kultureller Hinsicht, da die Hazara Schiiten sind, die Moghol 
der Provinz Herat dagegen Sunniten. Sie bezeichnen die Schiiten gering
schatzig als qaroCu8utu "Schwarzbliitler", womit sie auch heute noch die 
Hazara meinen, ein Zeichen dafiir, daB die Moghol schon als Nachbarn 
der Hazara meist Sunniten waren. Auch zeigen die Moghol noch Spuren 
nomadischen Lebens, etwa im Gebrauch von Zelten, wahrend bei den 
Hazara keinerlei Spuren von N omadismus anzutreffen sind. 

All dies weist u. E. darauf hin, daB die teilweise bis heute noch ver
tretene Ansicht, die Hazara - Hazaragat wie Aimaq Hazara - seien 

nicht iiber die Zeit Cinggis Khans hinausgehe. Er stiitzt sich dabei auf Ain-i 
Akbari, II 163. Diese Stelle kOIUlten wir oberr (vgl. Anm. 26 und S. 16) als nicht 
stichhaltig erweisen. FUr die Ableitung des Namens vgl. auch M. HUSAIN SHAH, 
Is Hazara an Old Word?, in: Afghanistan No.4, 1962, S. 32-38. 

84 Vgl. hierzu H. F. SCHURMANN, op. cit., S. 25. 
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mit den Resten der Mongolen aus der Cinggis-Khan-Epoche in Verbindung 
zu bringen, nicht zutrifft35. 

Wir erinnern uns, daB in den die Mongolen erwahnenden Quellen der 
Mogul-Zeit neben den Hazara, die wir nun exkludiert haben und die 
so fiir unsere weitere Untersuchung zur Geschichte der Moghol unberiick
sichtigt bleiben miissen, die Nigiidari "die zu Nigudar GehOrigen" auf
treten. Da in den auf die Mongolen sich beziehenden Textstellen nach 
Ausklammerung der Hazara keine andere Bezeichnung mehr fur die 
Mongolen zur Verfugung steht als Nigudari, miissen sie sich hinter diesem 
Namen verbergen. Die genaue Definition dieses Namens, seine histori
schen Hintergrunde und das wenige, das in den Quellen iiber die Nigudari 
gesagt wird, solI uns nun helfen, hinsichtlich der Geschichte der Moghol 
bis zur Abwanderung aus dem Ghorat etwas Klarheit zu gewinnen. 

Die Bezeichnung Nigudari setzt sich zusammen aus dem nomen pro
prium Nigudar + der Nisbe i, welche die ZugehOrigkeit zum Ausdruck 
bringt. Wie wir schon sahen, bedeutet Nigudari somit "zu Nigudar 
gehOrig" oder "die zu Nigiidar GehOrigen". Aus dem Ain-i Akbari des 
, Abu 'l-Fa~l haben wir erfahren, daB Nigudar, genauer Nigudar Oglan, 
der Sohn des Mongke Khan war und den Oberbefehl iiber die Armee 
des Cayatai hatte, die dem Hiilegii zur Hilfe geschickt worden war. Da 
dieser Bericht zeitlich etwas weit vom eigentlichen Geschehen des 13. Jh.s 
entfernt ist, mussen wir diese Information vor ihrer Verwendung als 
historische N achricht erst genauer untersuchen. Hierbei haben wir mog
lichst von zeitgenossischen Originalquellen auszugehen. Eine solche liegt 
in der bekannten Geschichte des Wal?I?af36 vor, verfaBt von Sarafu 'd-Din 
< Abdu 'l1ah, genannt Wal?l?afu 'l-l).a<;lrat "Lobredner seiner Majestat", 
geboren 1264 in Siraz. In diesem persischen Werk werden die Begeben
heiten der Zeit von Hiilegii bis 'Abu Sa<id geschildert, also die gesamte 
Epoche der Il-Khane (1257-1328). -aber Nigudar, hier Nigugar Agfil, 
wird berichtet, daB er der Bruder des Burraq war (W. 136/143), dieser 
hinwiderum ein Enkel des Cayatai (W. 128/134). Der Vater des Burraq 
hieB Teva (ibid.) = Yisun Tuwa. Nigudar und Burraq waren hiernach 
also naher mit Cayatai verwandt. Ware Nigudar ein Sohn des Mongke 

35 Schon RAMSTEDT, Mogholica, S. III, betont, daB seine Informanten eine 
Verbindung der Moghol mit den Hazara und anderen Stammen der Aimaq 
nicht anerkannten. Vber die Hazara vgl.: V. A. EFIMOV, Jazyk afganskich 
Chazara, jakaulangskij dialekt, Jazyki Narodov Azii i Afriki, Moskva 1965, S. 7-9. 

36 Ta'ri{}-i W~l}aj oder Tagziyatu 'l-amsar wa tazgiyatu 'l-a'l}ar "Die Teilung der 
Gaue und das Verbringen del: Zeitalter". Hier verwendete Ausgabe: Geschichte 
Wassaj's, Persisch herausgegeben und Deutsch iibersetzt von Hammer-Purgstall, 
1. Band, Wien 1856. Weiterhin als W. 
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Khan gewesen, wie uns 'Abii 'l-Fa?;l mitteilt, so hatte er Tului zum GroB
vater gehabt. Wir erfahren nun weiter, daB Burraq sich im Jahre 1269 
an diesen seinen Bruder Nigiigar Agiil, der in Diensten Abara Khans 
stand, wandte, urn ihn zur Teilnahme an einem Aufstand gegen Abara 
zu bewegen. Nigiidar spielte mit und ging daran, den iiber den Oxys 
gesetzten Verbanden des Burraq militarische Hilfe zu leisten. Das Unter
nehmen ging jedoch schief, und Nigiidar floh nach Georgien. Dort wurde 
er trotz verwandtschaftlicher Bande, die er mit dem georgischen Herr
scherhaus gekniipft hatte, mit dem Tode bedroht, muBte erneut fliehen 
und fiel endlich in die Hande des Abara Khan (W. 136-37/143-44). Nur 
durch Eingestehen des begangenen Unrechts und Bitten um Gnade kam 
Nigiidar mit dem Leben davon (W. 138/145). Die Verhaltnisse werden 
hier also v6llig anders geschildert als bei 'Abii 'I-Fazl, der Nigiidar Oglan 
zum Oberbefehlshaber der dem Hiilegii Khan zu Hilfe gesandten Armee 
des Caratai machte. Die Angaben aus der Geschichte des Wal?l?af werden 
auch von dem im Jahre 1498 gestorbenen Historiker Mirb-wand Mu.l,lam
mad ibn lJawand-Sah 37 voll bestatigt. Spater solI sich Nigiidar, politisch 
ganzlich kaltgestellt, im Zweistromland aufgehalten haben, wo er auch 
starb 38• Die Bedeutung der von ihm geleit.eten Kontingente war aber 
keineswegs durch seinen Abt.ritt von der politischen Biilme besiegelt. 
Mirb-wand berichtet namlich weiter, daB die Reste dieser gegen Abara 
gezogenen Verbande, die sich nun Nigiidari, "die zu Nigiidar GehOrigen", 
nannten, im Jahre 1278/79 in Fars einmarschierten und Siraz besetzten. 
Abara schickte seinen Sohn Aryun nach dem Siiden, um Siraz zu befreien. 
Dies hatten aber schon die Basqaqen, die Fars als mongolischen Gau 
verwalteten und fiir den Herrscher vor allem die finanziellen Verpflich
tungen der Bev6lkerung iiberwachten, aus eigener Kraft vermocht. 
Trotzdem fiirchteten die Bewohner von Siraz weiterhin urn ihre Sicher
heit, auch nachdem die Nigiidari sich in das 6stlich gelegene Seistan be
geben hatten, wo sie vor allem im Sommer ihre Lager aufgeschlagen zu 
haben scheinen 39. In den Makatabat-i Rasidi des 1318 hingerichteten 
Rasidu 'd-Din Fa<;llu 'llah tauchen die Nigiidari in lJiizistan auf, d.i. 

37 Kitab-i ta'rilJ-i ROUZat a?-$afa: Das GeschicMsbuch "Garten der Reinheit", 
Ausgabe: Bombay 1849/50, V. 87. 

38 M. F. BROS SET, K'art'lis elJovreba dasabamit'gan meaolJramete saukunemdis (Das 
Leben Georgiens vom Altertum bis zum 19. Jh.), St. Petersburg 1849, Bd. 1, 
S.408f. 

39 Mirbwand, V. 87ff. Auch Wal?l?afbei HAMMER-PURGSTALL, Geschiehte der !lehane, 
Darmstadt 1842, S. 284, wonach die BevOlkerung von Siraz besonders im Winter 
die Riickkehr der Nigiidari erwartete. 
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nordwestlich von Fars am Persischen Golf40. Nach alledem scheinen die 
Nigiidari rauberische Banden gewesen zu sein, die vorzugsweise im Siiden 
des II-Khanates pliindernd umherstreiften. Sie zeigten sich an der Star
kung der mongolischen Zentralregierung in Tabriz nicht nur vollig un
interessiert, sondern waren gleich anderen, ahnlich agierenden Gruppen 
stets auf die dem Staate abtraglichen Beuteziige aus, und zwar um so 
mehr, als sie durch den miBgliickten Umsturzversuch politisch sowieso 
einfluBlos geworden waren. Es scheint uns unter diesen Umstanden nur 
zu natiirlich, daB diese Truppen ein ideales Sammelbecken fiir die mit 
der fremden Staatsfiihrung unzufriedenen Perser sowie fiir Abenteurer 
und Rauber aller moglicher Volksangehoriger - Mongolen, Scholen, 
Turkmenen, Kurden - bildeten. Hierin mochten wir nun einen der 
Ausgangspunkte dafiir sehen, daB auch die heutigen Moghol keine 
typisch mongolischen Gesichtsziige aufweisen. Denn mogen schon zur 
Zeit des oben erwahnten Umsturzversuches unter Nigiigar Agiil nicht 
aIle Soldaten Mongolen gewesen sein, nahm die Zahl der Nichtmongolen 
in diesen Kontingenten, die ja in offenem Gegensatz zur mongolischen 
Herrscherschicht standen, im Laufe der spateren Zeit sicherlich betracht
lich zu. Bedenkt man noch dariiber hinaus, daB die Nigiidari, selbst wenn 
sie noch iiberwiegend Mongolen gewesen sein mogen, gezwungen waren, 
sich ihre Frauen aus den Reihen der nichtmongolischen Tochter des 
Landes zu nehmen, diese Gegenden auch keineswegs sprachlich oder hin
sichtlich der Bevolkerung homogen waren, so diirfte ein Schwinden des 
mongolischen Typs bereits in der ersten Nachfolgegeneration deutlich 
geworden sein. Fiir die Richtigkeit der Annahme einer vielschichtigen 
Volkervermischung scheint uns noch ein anderer Umstand zu sprechen: 
die Bewahrung der mongolischen Sprache. Hatten die Nigiidari nur aus 
zwei reinen Bevolkerungsgruppen bestanden, etwa Mongolen und Persern, 
ware unter dem iranischen UmwelteinfluB das Mongolische sicher schon 
bald zu Gunsten des Persischen geschwunden. Bei einer Vielzahl von 
verschiedenen Volks- und Sprachzugehorigkeiten aber andert sich das 
Bild: Es muBte ein Verstandigungsmittel gefunden werden, das der Viel
zahl wie auch den Anforderungen einer solch bunt durcheinandergewiir
felten Gruppe gleichermaBen entsprach. Das Mongolische, die Sprache 
des damals modernsten und machtigsten Militarstaates der Welt, konnte 
diesen auf Eroberungs- und Beuteziigen eingestellten Truppen als passen
des Medium dienen, denn erstens war die alte Kerntruppe auf es sowieso 
schon eingesteIlt und zweitens wurde, nach der Einteilung damaliger 

4°Makatabat-i RaSidi, Ausgabe: M. SHAFI'(ed.), Lahore 1947, S. 177. 
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mongolischer Verbande in Tausendschaften etc. zu schlieBen, das Rauber
heer nach mongolischem Vorbild gefiihrt, und eben dafiir eignete sich am 
besten das Mongolische. War abet schon einmal durch die offizielle 
Befehls- und "Berufs"sprache eine gewisse Grundlage gelegt, wurde bei 
der sprachlichen Vielfalt der Beteiligten auch im taglichen Umgang 
mongolisches Sprachgut immer mehr zu Verstandigungszwecken ge
braucht, zumal Mongolisch als Besatzungssprache den Besetzten nicht 
vollig neu gewesen sein diirfte. Es konnte sich so mit der Zeit eine typische 
Mischsprache herausbilden, die sich, einmal etabliert, bei den Moghol bis 
in die jiingere Vergangenheit hinein zu behaupten wuBte. Es ist denkbar, 
daB diese Mischsprache bei den Nigiidari des 13./14. Jh.s auch als gesell
schaftliches Bindemittel fungierte, das fiir den Zusammenhalt und Weiter
bestand dieser Gruppe, und zunachst wohl auch ganz allgemein fiir das 
Entstehen einer integrierten Einheit iiberhaupt, forderlich war. Die aus 
der damaligen Situation hinsichtlich der Nigiidari problemlos ableitbare 
Vielfalt von Volks- und SprachzugehOrigkeiten liefert uns somit eine 
plausible Erklarung fiir die vielfach nichtmongolische Physiognomie der 
heutigen Moghol wie auch fiir den Weiterbestand des Mongolischen in 
Form einer Mischsprache bis zum heutigen Tage. 

Aus den angefiihrten Quellen konnten wir bisher ersehen, daB die 
Nigiidari im letzten Viertel des 13. Jh.s im Siiden des heutigen Iran 
raub end und pliindernd umherzogen und schlieBlich nach Seistan ab
wanderten. Uber das, was sie dort trieben, schweigen sich die zeitgenossi
schen Berichte aus, so daB wir gezwungen sind, uns mit spateren Quellen 
zu begniigen. 1m Zafar-namah 41 wird uns erzahlt, daB die Nigiidari zur 
Zeit Timurs in der Garmsir-i Hirman, also im Hilmandgebiet ihre Zelt
lager aufgeschlagen hatten. lhr Anfiihrer hieB Tiiman. Zeitweilig scheinen 
sie weite Ziige unternommen zu haben, z. B. bis Dara-i Sill siidlich von 
Mazar-i Barif im Norden Afghanistans (Z. 1,77). lhre Beziehungen zu 
Timur scheinen anfangs freundschaftlich gewesen zu sein - so solI Timur 
einmal im Lager des Tuman Station gemacht haben (Z. 1, 74) -, spater 
jedoch kampften sie gegen ihn. 1m Verlauf dieser Kampfe muBten die 
Nigiidari groBe Verluste hinnehmen (Z. 1, 370ff.). Uber ihre Verbin
dungen zum Westen, d.h. zu den Gebieten ihres davorliegenden Aufent
haltes in Siidpersien, ist fiir diese Zeit nichts bekannt. Ein in uiguro
mongolischer Schrift geschriebenes, mongolisch und chinesisch abgefaBtes 
Dokument aus Lar, datiert 1453 42, laBt zwar zu dieser Zeit noch mongoli-

U Vgl. Anm. 27. Zalar-nama, weiterhin als Z. 
42 F. W. CLEAVES, The Sino-Mongolian Edict 011453 in the Topkap~ Saray~Muze8i, 

HJAS 13, 1950, S.431-496. 
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sche Wirksamkeit in Sudpersien vermuten, doch ist nicht nachweisbar, 
daB hier eine Verbindung mit den Nigiidari vorliegt. Ende des 15. Jh.s 
finden wir die Nigiidari jedenfalls innerhalb der Grenzen des heutigen 
Afghanistan wieder, d. h. ihre Zeltlager standen am Hilmand. Auch hier 
feWen weitere Angaben, und so sind wir fur die Folgezeit auf reine Hypo
thesen angewiesen. Am wahrscheinlichsten scheint uns, daB die Nigii
dari, um einer volligen Ausmerzung durch Timur zu entgehen, sich immer 
tiefer in das Hochland des Hazaragat und vor aHem des Ghorat zuriick
zogen. Irgendwann im 16./17. Jh. bekamen sie dann Kontakt mit den 
Hazara, welche letztere, wie wir oben schon sahen, von den Historikern 
des Mogulreiches falschlich mit den Nigiidari zusammengebracht und als 
Mongolen der Cinggis-Khan-Epoche bezeichnet wurden. 

Ais die Nigiidari vor etwa 100-150 Jahren nach Nordwesten abzu
wandern begannen, scheint diese ihre bis zum 17. Jh. in Quellen noch 
belegte Selbstbezeichnung Nigiidari bereits in Vergessenheit geraten zu 
sein. Keiner der von uns befragten Moghol-Informanten der Provinz 
Herat konnte mit diesem Namen etwas anfangen. Ihr heutiger Name 
Moghol < pers. mogol "Mongolen" weist auf eine nur noch vage Erinne
rung an eine gemeinsame mongolische Vergangenheit hin, die aber nicht 
einmal mehr die Bezeichnung der vor dreiBig Jahren noch gelaufigen 
Unterteilung in einzelne Stamme 43 bewahren konnte. Ein ahnliches 
Schicksal hat die Sprache der Moghol ereilt, die heute uniiberhorbar ihren 
Schwanengesang ertonen laBt. Der Aufzeichnung ihrer letzten Uberreste 
ist dieses Buch gewidmet. 

43 L. LIGETI, 0 mongol'skich i tjurkskich jazykach i dialektach Ajganistana, AOH 4, 
1954, S. 93-117. 
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Das Vorgehen bei der Gewinnung des nachstehend in phonetischer 
Umschrift wiedergegebenen Sprachmaterials haben wir schon ausfUhrlich 
beschrieben (vgl. EinleitungAnm. 16). Wir wollen hier nur kurz auf den 
Wert und Umfang dieses Materials eingehen. Die von uns gesammelten 
Sprachproben stellen unserer Meinung nach hinsichtlich der originalen, 
miindlich tradierten Volksliteratur der Herater-Moghol von Afghanistan 
den letzten Rest dar, an den die dortigen Moghol sich noch erinnern 
konnten. Noch so intensive Bemiihungen wahrend der zweimaligen, 
langeren Aufenthalte bei den Herater-Moghol brachten keine weiteren 
Spezimina ans Tageslicht. Da sich die Moghol uns gegeniiber meist sehr 
aufgeschlossen zeigten, besteht kein Grund anzunehmen, daB sie uns 
Wesentliches vorenthalten haben. Unser hier vorgelegtes Material darf 
daher, gemessen an der bei den Moghol nur noch sehr geringen Kenntnis 
dieser Sprache, fiir sich in Anspruch nehmen, in seinem Umfang und 
seinem Inhalt eine der letzten, umfassenderen Nachrichten iiber die 
mongolische Sprache dieses Gebietes zu sein. Wir glauben, daB schon 
in wenigen Jahren die Moghol-Sprache von Afghanistan in der Umgebung 
von Herat der Vergangenheit angehoren wird. Der Inhalt der mitgeteilten 
Materialien zeigt eindeutig persisch-musIimisches Geprage. Inwieweit 
jedoch dieses volksliterarische Genre innerhalb der persisch-muslimischen 
Literatur eine Sonderstellung einnimmt, muB zukiinftigen Spezialunter
suchungen iiberlassen bleiben. 

Bei der Ubersetzung der Texte sind wir bemiiht gewesen, den Inhalt 
so wortgetreu wie moglich wiederzugeben. Wo dies nicht moglich war, 
fUhren wir in Klammern mit der Bezeichnung lit.: die wortliche Uber
setzung an. Ohne dies en Hinweis in Klammern stehende Worter oder 
Passagen finden sich nicht im Originaltext. Sie sind als phraseologisches 
Beiwerk zu betrachten, das die Ubersetzung fUr den Leser fliissiger ge
staltet, oder nicht ausdriicklich Bezeichnetes, aber dem Zusammenhang 
nach zu Erganzendes, wiedergibt. Die in Klammern nach den Ortsnamen 
stehenden GroBbuchstaben sind die Abkiirzungen fUr das in diesen Orten 
gewonnene Material. Diese Abkiirzungen finden neben den auf die nach
folgenden Sprachmaterialien sich beziehenden Ziffern bei den Beleg
angaben in der grammatischen Analyse Verwendung. 
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BEDAWI (B) 

1. [e:n'A mot'Ar us'uni or' un kinA] Dieser Apparat macht sein Wasser 
sauber. 

2. [RArn'udni or'un bi] Seine Hiinde sind sauber. 

3. [moRol'i kd'Ani 's:kAdA qAt' on bs:] Die Moghol-Sprache ist sehr 
schwierig. 

4. [qut'u bol'um A3'A] Er ist groB geworden. 
5. [sud' un bolp'A] Es ist gut, in Ordnung (lit.: gut geworden). 

6. [bitfik'm mini qAr'O bi] Mein Bleistift ist schwarz. 

7. Auf der Suche 

[ik'ini aul'o urt'u n'S:l ug'umbi] 
[ts:m'on g'um ki3' Ambi m'ur urtf'imbi] 

[ts:m'on g'um ki3' Ambi ts:m'ons: foh'i] 
[ks: d' aun old' AnA dilb' Ar qAn' A bs:tfi] 

Auf dem Berggipfel oben spiele ich die Fli::ite. 
Ich habe das Kamel verloren und gehe auf dem Weg zu FuB. 

Ich habe das Kamel verloren, das ki::inigliche Kamel, 
Dnd deswegen hart man (lit.: wird gefunden) den Gesang: Liebling, 

wo bist du? 

8. [e:n' A Ad' Am nAmAIj' Ar urtf'inA] Dieser Mensch geht mit mir. 

9. [e:n' Ad t f om' ud nAmS:lk'i bs: 1 Diese Tees gehi::iren mir, sind meine ... 

10. [nAnd'u q'or mini bi ,..., bi q'or mini bi] Ich habe Arbeit. 
[tfinAnd'u q'or tfini bi ,..., tfi q'or tfini bi] Du hast Arbeit. 
[t' e:ndu q' or te:nS:l bi ,..., t's: q' or te:nS:l bi] Er hat Arbeit. 
[bidat'u q'or moni bi ,..., bid'Ad q'or moni bi] Wir haben Arbeit. 
[tond'u q'or toni bi ,..., t'o q'or toni bi] Ihr habt Arbeit. 
[ts:t'u q'or ts:dS:l bi ,..., t's:d q'or ts:dS:l bi] Sie haben Arbeit. 

11. [tf'Ol mini (tfini, te:nS:l, moni, toni, ts:dS:l) sud' un bi] Mein (dein, sein, 
unser, euer, ihr) Tee ist gut. 

12. [Alt'omini g'S:lbiIA ts:mon'i is'opumbilA ,..., is'o op'ubi] Wenn ich nicht 
Geld gehabt hiitte, hiitte ich das Kamel nicht gekauft (lit.: Ich habe 
kein Geld gehabt und das Kamel nicht gekauft). 

13. [Alt'omini os' AlA ts:mon'i op'umbiIAbi] Wenn ich Geld hiitte (gehabt 
hiitte), wiirde (hiitte) ich das Kamel kaufen (gekauft). 
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14. [Alt'on ols'u te:mon'i op'umbi] Wenn ich Geld haben werde, werde ich 
das Kamel kaufen (lit.: Ich werde Geld finden und kaufe das Kamel). 

15. [g'o AIt'()ll is'olsu te:m()ll'i ul'opumbi] Wenn ich morgen kein Geld 
haben werde, werde ich das Kamel nicht kaufen (lit.: Morgen werde 
ich nicht Geld haben und das Kamel nicht kaufen). 

16. Komm, komm zu mir! 

[' irA' irA urd' omini w AsIAS' A UgA k' omini] 
[AbkArAb'Atfi n'omini 'irA 'irA urd'omini] 
[ s' ()llOS fe:Ron' udmini ud' ur fA bon' udmini] 
[nud'un ki 3ugt'umini 'irA 'irA urd'omini] 

Komm, komm zu mir, und erfull (lit.: gib) meinen Wunsch nach der 
Verbindung (mit dir)! 

Du verlorst meinen N amen, komm, komm zu mir! 
Hor meine Seufzer des Tag's und in meinen Niichten! 
Richte das Auge auf mich (lit.: in meine Richtung), komm, komm 

zu mir! 

17. [sAhArost'u job'unAmbi wAsf'itfini g'AnAmbi] 
[tfin'i ul'au3AnAmbi 'irA 'irA urd'omini] 
[zAm'()ll me:tu n'urmini fir'o be: RAmd'utfini] 
[og' 0 boldS' A or' Amini 'irA 'irA urd' omini] 
[nik' A RAribe: z' or be:bi RAmdAs' A Afg' or be:bi] 

In die Wusteneien gehe ich und singe (lit.: sage) dein Lob, 
Doch sehe ich dich nicht, komm, komm zu mir! 
Wie Stroh ist mein Gesicht gelb im Kummer nach dir 
Dnd miichtig ist (das Verlangen) in mir geworden: Komm, komm 

zu mir! 
Ein unglucklicher Armer bin ich, von Kummernissen verletzt. 

18. [aulost'u fAr'or be:bi 'irA 'irA urd'omini] 
[dfon'imni R' Am durgAb' A min'i fe:Rond'u gAbA] 
[j'o bof'Am ug'e:lbi nil.] 
['irA 'irA urd'omini] 

In den Bergen bin ich verbannt, komm, komm zu mir! 
Der Gram hat meinen Korper verbrannt, und in meinen Seufzern 

sagte ich: 
Ob ich bin oder nicht bin, 
Komm, komm zu mir! 
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19. Uirin'i RAmdAs' e:mi qodir' A] 
[fArh' od me:tu aul' 0 uft' AnA g' AnA] 
['irA 'irA urd'omini] 

Aus lauter Gram wegen der Sirin grabt Qadir 
Wie Farhad den Berg und sagt: 
Komm, komm doch zu mir! 

20. Bittgebet 

[j'o rAsulul'o 'U3A dfon'imni RAmn'ud durgAb'A] 
['e:mA ud'ur j'o rAsulul'oh bidAt'U irAb'A] 
['U3A ml'AmdA tfus'uni 'UrA tfAfm'on q'uru kArd] 
[te:kAtik' A boldf' A Ilk' An jor'i 'ugA umAt' A] 

o Prophet Gottes, sieh, meinen Karper haben Kummernisse verbrannt. 
Was fur Tage, 0 Prophet Gottes, sind auf uns herabgekommen! 
Sieh, wir weinen und das Blut davon hat uns unsere Augen blind 

Das Herz ging in Stucke. Gib Hilfe dem Volk! 
21. [nA?Atit'i ge:ls'utfini iz'o jAXf'O be:mA] 

[n'mrtfini WA doh'o AlohAs'A nA?At irAb'A] 
[k'ulkA olAmnudAs'A be:tfi or'uxtfi j'ohAfi] 
[k'ulkA ol'Am nmrAs'Atfini udfut'u irAb'A] 

?11?11 
Dein Licht und ? von Gott ? kam. 
Von allen Welten bist du der (wirklich) existente Helfer. 

gemacht! 

Die ganze Welt ist von deinem Licht erhellt worden (lit.: ist in Sicht 
gekommen). 

22. [kulkAs' A be:tJi qj'or olAmd'u s'omA sOlkAk' An] 
[h' Am sAfo' Ad kixtJi bidAt'U tfini AI' 0 kibA] 
[tf'AJme: qod'ir b'Ar sAfo'Ad kArd'Ani fArd'OltU] 
[R' Ar ikind'umoni t' Ali 'U3A ~oln'ud e:tAb' A] 

Von allen bist du in den zwei Welten der Beste unter den Guten. 
Auch daB du fur uns vermittelst, hat dich groB gemacht. 
(Auch) die Augen Qadirs (sind gerichtet) auf die Vermittlung (lit.: 

das Vermittlung Tun) am morgigen Tag. 
Leg deine Hand auf unser Haupt, denn sieh, die Zustande liegen 

daniedert 
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Liebesklage 

[h0k'ZI kuln'utfini SUrm'ZI fA1'0jzmAn] 
[nur'A ilAk'itfini 101'z1 hAmr'0jzmAn] 

29 

[j0 b0f' Am ug' zlbi nA bztf'i nig0r' 0minitfi bztf'i bzmA mur' Ad s' auqu 
tAmAf'0jo:mAn] 

[' irA nig0r' 0mini r Al:JIDAS' A urd' omini go ug' A bo:g' omini 
lolujdol' 0jzmAll] 

Der Schmutz deiner FiiBe ist die Schminke meiner Augen, 
Dnd dein Gesichtsschleier sind meine l'oten Tulpen. 
Ob ich bin oder nicht bin, du bist meine Geliebte, du bist und bleibst 

die Sehnsucht und Leidenschaft meines (dich) Sehens. 
Komm, meine Geliebte, aus Mitleid zu mir, und du wirst immer das 

Perlchen meiner Nachte sein (lit.: meiner Nachte mein Perlchen)! 

24. [tfus'un ilk' An qAr'un ud'ur sun'i AZ nud'un dfAIOlS' A bi dfun'un hoftA 
nigor' ojzmAn] 

['U3A dotAn'Amini dfAloj'z RolnudAs'A durpAllA Ug'O:I bWA jAgdAm'i 
j 0r' 0 j zmAn] 

[w' A lumbi AZ dur'un q0d'iri z0rzsAb'un jos'udmini unAs'un gAft AZ 
'in soud'0jzmAnl 

Blut flieBt aus dem Herzen (mir) Tag und Nacht, und von dem Glanz 
aus (deinen) Augen bin ich verriickt, mein schlafendes Liebchen. 

Sieh, mein Inneres brennt von dem gleiBenden Feuer, und niemanden 
gibt es, del' gerade jetzt mein Freund ware. 

Das ist die Klage aus dem Innern des beweinenswert schwa chen 
Qadir. Meine Knochen wurden zu Asche durch diese meine 

Schwermut. 

25. [bi urtfiks'OSA '" urtfiks'0SU] Ich ware gegangen. 
[tfi urtfiks'osAntfi] Du warst gegangen. 
[t'o: urtfiks'OSA] Er ware gegangen. 
[bid'Ad urtfiks'0subdA] Wir waren gegangen. 
[t'0 urtfiks'oSAllto] Ihr wart gegangen. 
[t'o:d urtfiks'0SA] Sie waren gegangen. 

26. [tz t'w+i 01oks'osA] Er hiitte ihn getotet. 

27. [usut'i iln'ud do:rA tf'aIkAI] Sprenge Wasser auf den Staub! 

28. [kok' 0 0Sm';)]l] Blauer Himmel. 
[qollAg'i ro:bni] Die Achsel des Hemdes. 
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29. [mkm' AIJ idAkUlS' A '" idAkUlAS' Air' AnAmbi] Ich komme vom Essen. 

30. [urtf'inAmbi ke ukm' AIJ idAS'U '" idAkUld'u] Ich gehe zum Essen. 

31. [ukm' AIJ er'imbi ke idAS'U] Ich will essen. 

32. [idAk'Ul os'om bi q'or qAt'on bi] Essen ist leicht, Arbeit ist schwer. 

33. [gUl3'i qAt'on be no'ir os'om be] Rennen (lit.: rennend) ist schwer, 
schlafen ist leicht. 

34. [idA3'i os'on bi ki3'i qAt'on be] Essen (lit.: essend) ist leicht, arbeiten 
(lit.: arbeitend) ist schwer. 

35. [bitfik'm qAt'on be omfik'm os'om bi] Schreiben ist schwer, lesen ist 
leicht. 

36. [w' A Ad' Am umfixtf'i u bitfixtf'i be] Dieser Mann liest und schreibt. 

37. [w' A Ad' Am mrrg' All be] Dieser Mann ist ein Jager. 

38. [W'A Ad'Am onuxtf'i be yo piod'A be] Reitet dieser Mann oder geht 
er zu FuB1 

39. [W'A Ad'Am mm'in gelextf'i be] Dieser Mann treibt das Pferd an. 

40. [m'onA duo oloxtf'i be] Diese Medizin ist t6dlich (lit.: t6tet). 

41. ['urtfi notuxtf'i uk'ini obtf'irA] Geh und hole das spielende Madchen. 

42. ['urtfi tfitf'i totoxtf'i obtf'irA] Geh und hole den ScheiBeraucher = 
Haschischraucher! 

43. [omfixtf'i xot'un] Eine singende Frau. 

44. [dfiR'Al uRAk'm xot'un] Eine Frau die Wasche wascht. 

45. [der'au kixtf'i] Ernter. 

46. [te temon'i ebAslAlR' AnA] Er laBt das Kamel weiden. 

47. ['urtfi gert'u g'A ukm'AIJ df'orAgA ,..., ke ukm'AIJ dfo'rAgA] Geh nach 
Hause, sag, urn das Essen zu bereiten! 

48. [ ... ke dfiRAlt'i 'uRAgA] ... um die Wasche zu waschen! 
[dels'un] Strick. 

Marchen 

49. [qAdimd'u nik'A sAj'od bilA. sAj'od tor'Ar irAb'A beld'un us'un belA. 
tor'i usund'u uRurp' A tor'i totob' A. u3Ab' A tor'i dotAll' emi nik' A 
mo'i be mom'i RArRAb' A] In alter Zeit war einmal ein Jager. Der 
Jager kam mit einem Netz (auf die Jagd), da es reichlich (lit.: fett) 
Wasser gab. Er brachte das Netz in das Wasser und zog das Netz 
dann heraus. Er sah, daB in dem Netz ein Fisch war, und nahm den 
Fisch heraus. 
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50. [u3Ab'A ke: e:kAd'A norond'u odol'ini dmr'unA. e:n'i Op'A AtfArp'A 
ge:rtun' A. e:n'i Op' A Atfidp' A qut' 01 urd' omi tfUIJRurt'u. qut' u e:n'i 
m' omi U3Ab' A 1 Er sah, daB er wie die Sonne sehr gHinzte. Er nahm 
ihn und brachte ihn zu seinem Haus. (Dann) nahm er ihn und brachte 
ihn vor den Konig in die Stadt. Der Konig sah diesen seinen Fisch. 

51. [qutud'u tfilt'A xot'uni bd'A. xotutun'A gAb'A. m'omi Ag'Ar e:r'inAnto 
t' od 'Am 'U3AtU. e:n' A qut' 01 xot'udni gAb' A. Ag' Ar mod' A be: df' orutu 
ke: u3Aj' A. Ag' Ar n' Ar be: b'idforutu] Der Konig hatte vierzig Frauen. 
Er sagte zu seinen Frauen: "Wenn ihr dessen Fisch (haben) wollt, 
schaut ihn euch alle an!" Die Frauen des Konigs sagten: "Wenn 
er weiblich ist, schickt ihn her, daB wir ihn ansehen! Wenn er aber 
mannlich ist, schickt ihn nicht her!" 

52. [e:n'A kdAn'i mo'i sonosp'A. e:n'A mo'i usun'i dotAnAs'e:mi inAb'A. e:n'A 
qut'u wAzirtun' A gAb' A mAg' Ar e:n' A mom'i inAk'umi nAlld'u gAo e:n' A 
wAz'ir hArke:d'u ke: dotonAj' A tf'urt ogub' A.] Diese Rede horte der 
Fisch. Der Fisch lachte aus seinem Wasser heraus. (Da) sagte der 
Konig zu seinem Wezir: "Nun sag mir aber was (bedeutet) das 
Lachen des Fisches?" Der Wezir machte sich jegliche Art von Uber
legungen in seinem Innern (lit.: Der Wezir in welcher Art auch 
immer, daB er in seinem Innern iiberlegte). 

53. [e:n' A wAz'ir gAb' A. is' Atfidobi. tf'il ruz' A nAnd'u mulh' Ad og ki bi 
urtfis'u. rAt'umi t'e:n+i ols'u AtfArS'u. e:n'A wAz'ir tJUIJRurAS'ARArp'A] 
(Dann) sagte der Wezir: "Ich vermochte nicht (es herauszufinden). 
Gib mir vierzig Tage Zeit, damit ich (herum)gehe! Danach werde 
ich es (heraus)finden und herbeibringen." (Darauf) ging der Wezir 
aus der Stadt. 

54. [irAb' A murt'u. murt'u ke: urtf'imbilA u3Ab' A nik' A utAg'u Ad' Am. 
Amr'e:mi bolp' A. irAb' A nik' A be:f'e:l urd'omi. e:n' A wAz'ir utAgud'u 
gAb' A] Er kam auf einem Weg daher. Auf dem Weg, auf dem er ging, 
sah er einen alten Mann. Er schloB mit ihm Freundschaft (lit. : wurde 
dessen Freund). Sie kamen zu einem Wald und der Wezir sagte zu 
dem Alten: 

55. [urtf'A mon'A be:fAS'A AdAm'i nik'A mor'in RArRAj'A urindun'A. e:n'A 
tfAR'on SARAlt'u wAzird'u in+Ab'A ki e:n'A be:fAd'u mor'in qAnA be:]. 
"LaB uns gehen und aus diesem Wald ein Pferd von jemandem (lit.: 
einem Menschen) fUr uns herausbringen!" Da lachte der WeiBbart 
iiber den Wezir: "Wo ist denn in diesem Wald ein Pferd?" 

56. [irAb' A be:fAd'u u3Ab' A Ad' Ami nik' A mod'un urindun' A RArRAb' A. 
murt'u ir'AmbilA nik'A usun'i qizind'mni kurp'A. e:n'A wAz'ir b'oz 



32 Sprachmaterial 

m'onA otAgud'u gAb'A kc:] Sie kamen in den Wald und sahen einen 
Menschen, der eine Holzladung fur sich heraustransportierte. Sie 
kamen weiter auf dem Weg und gelangten an das Vfer eines Ge
wassers. Der Wezir sagte wiederum zu dem Alten: 

57. ['irA nik'An moni p'ul bolij'A nik'An moni RArij'A. b'oz W'A utAg'U 
in+Ab' A. m'onA wAz'ir utAg'm utfAdun' A kibA usunAs' A k<:tuIp' A]. 
"Komm, einer von uns solI eine Brucke machen (lit.: werden) und 
einer von uns solI daruber gehen!" Wieder Iachte der Aite. Der 
Wezir Iud (lit.: machte) den Alten auf seinen Rucken und trug ihn 
uber das Wasser hinuber. 

58. [murt'u unob' A urtf'imbilA. wAz'ir t' c:ndu gAb' A ZArOl' A amand'umi 
kurp' Atfi q' amA. ZAr' 01 dotAn' ami q' amA. b' oz zinAst'u kc: d' c:kfi 
urtfib'Atfi q'amA] (Druben) setzte er ihn auf den Weg ab und (dann) 
gingen sie weiter. (Dann) sagte der Wezir zu ihm: "Bist du zum 
Eingang deines Hauses gelangt, rauspere dich! In deinem Hause 
rauspere! Bist du dann auf der Leiter hinaufgestiegen, rausperedich!" 

59. [c:n' A utAg'U irAb' A zAr'Ol amand'umi kurp'A. wAz'ir urtfib' A dc:kond'u 
saub'A. UtAg'u urtfib'A zArol'A amand'umi qamAb'A. b'oz ZArOl'A 
dotAn' ami urtfib' A qamAb' A. zinAs'i ikind'umi kurp' A qamAb' A] 
Der Aite kam und erreichte den Hauseingang. Der Wezir ging zu 
einem Kaufladen und setzte sich (dort hin). Der Aite begab sich 
zum Eingang seines Hauses und rausperte. Dann ging er in sein 
Haus hinein und rausperte. Er erreichte die Spitze der Leiter und 
rausperte. 

60. [d'c:kfi urtfib'A b'um dC:rAjA. wAnd'u nik'A uk'ini bdA. uk'ini usund'u 
itj' odf bolA umb' om bdA. qamAk'm daun'ini uk'ini sonosp' A dfiRAI' A 
umusp' A] (Dann) ging er hinauf aufs Dach. Er hatte (nun auch) eine 
Tochter. Seine Tochter hatte Wasser notig gehabt und wusch sich. 
Die Tochter hatte seinen Rausperton gehort und zog ihre Wasche an. 

61. [c:n'A uk' in dotonAj'A gAb'A kc:. 'c:nA bow'Amni dc:won'A Ad'Am bilA. 
W'A qamAk'm kjAllAS'A j'od bAridfA. uk'ini bowAn'A gAb'A kc: W'A 
qamAk'u kjAnAs'A j'od bAri3'Antfi] Das Madchen sagte zu sich (lit.: 
in seinem Innern): Dieser mein Vater war (doch bisher) ein (so) 
ungehobeiter Ked! Von wem hat er (nur jetzt) das Rauspern ge
lernt? Das Madchen sagte (darauf) zu ihrem Vater: "Von wem hast 
du das Rauspern gelernt?" 

62. [c:n' A bow'c:mi gAb'A. c:n'audur nik' A dc:won' A Ad' Am nAmAIJ'Ar hAmr' A 
bolpA. m'otA nAlld'u gAb'A. c:n'A uk'in bowAdun'A gAb'A kc: m'otA 
Ad' Am qAn' A bolp' A] Dieser ihr Vater sagte: "Heute war ein ver-
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riickter Mensch mit mir zusammen. Der hat mir (dies) gesagt." 
(Darauf) sagte das Madchen zu ihrem Vater: "Wo war dieser Mann 1" 

63. [bow'e:mi gAb' A de:kond'u souxs' Ambi. uk'in AdAm' A dJorub' A dekond'u 
AdAmdun'A gAb'A. 'urtJi de:kollAS'A berumb'e ob 'AtJAr. e:n'A de:kond'or 
gAb'A.] Ihr Vater sagte: "Er hat sich in den Kaufladen gesetzt." 
Das Madchen schickte ihren (Dienst)menschen zum Kaufladen und 
sagte ihrem (Dienst)menschen: "Geh undhol yom Kaufladen Berumbe 
und bring ihn her!" (Dort angekommen), sagte der Kaufmann: 

64. [durunb'e:' Am ug'elbi be:rumb'e:' Am ug'e:lbe:. wAz'ir bosp' A dekondort'u 
gAb'A. berumb'etJini 'Am be durunb'e:tJini h'Am be:. 'e:mAdu is'ogpAtJi. 
dekond' or gAb' A] "Es gibt weder Durunbe noch Berumbe." Da stand 
der Wezir aufund sagte zum Kaufmann: "Du hast sowohl roten als 
auch schwarzen Pfeffer. Warum hast du ihn nicht (heraus)gegeben1" 
Der Kaufmann sagte: 

65. [bi is'Ame:dobi e:n'A ke:IAlld'u tJi medA3'AlltJi b'oz 'ug. wAZ'ir t'e:ndu 
berumb' e: u durunb' e ogp' A. t' e: urtJib' A ge:rt'u. uk'in gAb' A. AtJArP' AtJi. 
t'e: gAb'A AtJArk'u ku AtJA.rp'oubi] "lch habe das nicht verstanden 
in diesen Worten. Du (aber) hast es verstanden, also gib es ihm!" 
Der Wezir gab ihm (daraufhin) roten und schwarzen Pfeffer. Dann 
ging (der Dienstmensch) nach Hause. Das Madchen sagte: "Hast 
du es gebracht1" Er sagte (darauf): "Das zu Bringende habe ich 
wohl gebracht. 

66. [m'AgAr dekondort'u g'obi t'e is'Ame:dAbA. m'otA Ad'Am ki dekond'u 
belA Ogp'A ir'obi. uk'in AdAm'A pAS dJorub'A gAb'A 'urtJi t'en·i 'AtJAr 
ge:rt'u. Ad'Amni qom'AxJ urtJib'A wAzir'i AtJArp'A gert'u] Ich hatte 
es zwar dem Kaufmann gesagt, doch dieser hat es nicht verstanden. 
Der Mensch, der (auBerdem noch) im Kaufladen war, hat es mir 
gegeben und dann bin ich gekommen." Das Madchen schickte ihren 
(Dienst)menschen wieder zuriick und sagte: "Geh und bring diesen 
ins Haus!" Ihr (Dienst)mensch ging wieder zuriick und brachte den 
Wezir ins Haus. 

67. [nik'A gert'u t'en·i SOwulRAb'A t'endu ukm'AIJ dJORAb'A AtJidp'A 
urd'omi. kinizt'u gAb'A t'endu g'A AZ m'o h'Aft setor'AZ nofom'or Abr 
'om tir'A tirA] Sie lieB ihn in einem (Neben)haus niedersetzen und 
bereitete fiir ihn das Essen und setzte es ihm vor. Zu der Dienerin 
sagte sie (davor noch): "Sage ihm: Vom Mond (= symbolisch fiir 
Brote) sind es sieben, Sterne (= symbolisch fiir Fleischstiickchen) 
sind es unzahlige, Wolken (= symbolisch fiir Fettaugen auf der 
Suppe) sind auch ganz dunkel." 
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68. [kin'iz sofr' el Op' A AtfArp' A. murt'u mjeqot'i Op' A UkmAIjgt'i durbon'ini 
Op'A fUrWAS'i nur'ini OP'A AtfArp'A memon'i urd'omi SOfr'el tAlib'A 
qos' el 'Am tAlib' A] Die Dienerin nahm die Tischdecke und brachte 
(alles) hin. Auf dem Weg nahm sie die Fleischstiickchen weg, von 
den Broten nahm sie vier, und von der Suppe nahm sie das Gesicht 
(= die obere Schicht mit den Fettaugen) weg und (den Rest) brachte 
sie dann dem Gast, legte das Tischtuch (aus) und stellte auch die 
Schiissel hin. 

69. [mAs' A nik' A k'el sutfArAb' A wAzirt'u gAb' A ke bib'imni gA3' A ki 
AZ m'o hAft setor'Az nofom'or Abrn'ud tir'A tirA. en'A wAz'ir gAb'A 
bibidun' A gA ke] Dann lieB sie einen fahren (lit.: aus ihr ging ein 
Wind ab) und sagte zum Wezir: "Meine Herrin hat gesagt: Vom 
Mond sind es sieben, Sterne sind es unziihlige, die Wolken sind ganz 
dunkel." Da sagte der Wezir: "Sag sie zu ihrer Herrin!" 

70. [AZ m'o s'e sdor'Az q'ur Abr'o por'A por'A xor'oz 'Am d'aun oldAb'A. 
en' A bosp' A urtfib' A gert'u bibidun' A gAb' A ke mem' on m'm gA3' A. en' A 
gAb' A] "V om Mond sind es drei, Sterne sind blind, ihre Wolken sind ganz 
weg, und auch die Stimme eines Hiihnchens hat sich (lit.: wurde) 
gefunden." Darauf stand sie auf, ging ins Haus und sagte zu ihrer 
Herrin, daB der Gast derart gesprochen habe. Diese sagte (darauf): 

71. [ukmAIjgt'i durb'oni tAli3'Antfi mjeqot'i 'Am idA3'Antfi furwAs'i 
nur'ini h' Am idA3' Antfi memon'i urd' omi uIjRu3' Antfi. tAjAR'i totob' A 
t'm+i UgUb'A] "Von den Broten hast du (nur) vier! hingelegt, die 
Fleischstiicke hast du gegessen und auch das Gesicht der Suppe (vgl. 
oben 68) hast du gegessen sowie vor dem Gast gefurzt." Darauf zog 
sie einen Stock hervor und schlug sie. 

72. [sun'i bolp'A bowAd'unA gAb'A ki nAm'i lllAg'Ar m'onA AdAmd'u 'ug. 
en'i bow'omi gAb'A sud'un be omfiktJ'i AtfArp'A en'i ogp'A m'onA 
wAzirt'u] Es wurde (nun) Nacht und sie sprach zu ihrem Vater: 
"Gib mich doch diesem Mann!" Deren Vater sagte: "Es ist gut!" 
Er holte einen Mulla herbei und gab sie diesem Wezir. 

73. [m'Ad sun'i gert'u bilA. m'A wAz'ir R'Am id'AmbilA ke 'mA tfll 
r'uzmini durtf'A. enAk'A urtfis'u qut'u nAm'i ol'om. en'A uk' in 
enAnd'u gAb'A. 'emA SAW'Ar R'Am id'AnAntfi nAnd'u gAo en'A gAb'A] 
Sie waren (nun) nachts (zusammen) imHaus. Dann wurde derWezir 
traurig (lit.: aB Gram): "Diese meine vierzig Tage sind voll. Jetzt 
werde ich gehen, und der Konig wird mich umbringen." Das Miidchen 
sagte zu ihm: "Aus welchem Grunde bist du traurig? Sag es mir!" 
Er sagte: 
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74. [m'm mes'ol dJdaud'umni unoxs'AmbiIA.EllAnd'umesol'i gAb'A. uk'in 
gAb' A en' Am (= en' A 'Am) R' Ami bi kitJi id' AnAntJi. tJil r'uztJini ki 
durP'A. nAm'i 'AtJid kE t'en·i dJu'obni ogs'u] "Eine derartige An
gelegenheit liegt fiir mich vor (lit.: ist auf meine Vorderseite ge
fallen)." Dann erzahlte er ihr die Angelegenheit. Das Madchen sagte: 
"Dies ist also der Kummer, den du (dir) machst und (in dich hinein) 
friBt. Deine vierzig Tage, die voll sind. Nimm mich (mit), denn ich 
werde darauf eine Antwort geben." 

75. [tJil r'uzni durP'A xotun' A OP'A AtJidp'A qut'm urd'Olni. Im'A WAZirAS' A 
ASARP' A ke mesol'imni h' Al kibAtJi. en' A gAb' A Ar' el. qut'u gAb' A g' A. 
en'A uk'in gAb'A ki] Dessen vierzig Tage waren (also) vergangen und 
(so) nahm er seine Frau und brachte sie vor den Konig. Dieser fragte 
den Wezir: "Hast du meine Angelegenheit gelost1" Er sagte: "Ja!" 
Der Konig sagte: "Sprich!" (Darauf) sagte das Madchen: 

76. [en'A kElAn'i b'iASAq ke beJelm'on bOl'untJi. qut'u gAb'A ki ul'A bolum 
mAg'Ar en'A kel'An g'AgdAgA. en'A xot'un gAb'A. tJ'il xotun'A q'auA] 
"Frage (besser) nicht nach den Worten (dafiir), denn du wirst es 
bereuen." Der Konig sagte: "Das wird nicht (der Fall) sein. Die 
Worte sollen ruhig gesagt werden!" Da sagte die Frau: "Rufer seine 
vierzig Frauen!" 

77. [en'A tJil xotun'A qauAl'A. xot'un gAb'A enAt'u tJil kil'ini be enAdAS'A 
ob. qut'u op' A. en' A xot'un gAb' A ke enAt'u tJil sAnd'uqni bi g' A ke 
AtJArgAn'ud.] Er rief seine vierzig Frauen herbei. Die Frau sagte: 
"Diese haben vierzig Schliissel. Nimm sie von ihnen!" Der Konig 
nahm sie. (Dann) sagte die Frau: "Diese haben vierzig Kisten. Sag, 
daB sie sie herbringen lassen!" 

78. [enAt'u gAb' A ki sAnduqut' A 'AtJArtU. en' Ad SAnduqt' A AtJArP' Anud 
urd' omi tAlib' Anud. enAt'i kilis'ini hArkAdom'i RArt'Ulni ogp' A gAb' A] 
Er sagte zudiesen: "Bringt eureKisten !" Sie brachten ihre Kisten zuihm 
und stellten sie hin. Dann gab er in die Hand einer jeden deren Schliissel 
(lit.: derer ihre Schliissel einer jeden in deren Hand) und sagte: 

79. [sAnduqt'i amat'ini s'utJultu. en' Ad sAnduqt'i amat'ini sutJulp' A. 
Ell'A qut'u u3Ab'A tJ'iltA dJAl'au tJil sAnduqAs'A RArp'A] "Entfernt 
die Verschliisse (lit.: Miinder) der Kisten!" Jene entfernten die Ver
schliisse der Kisten. Da sah der Konig, daB vierzig Burschen aus 
den vierzig Kisten herauskamen. 

80. [en'A xot'un nur'A qArilRAb'A qut'Ul dJugt'mni qutud'u gAb'A kE 
en' Am (= en' A' Am) inAkm mo'i. 'enA mOnA bi. qut'u xotut' A dJAlaut' A 
olob' A] Die Frau wandte (hierauf) ihr Gesicht dem Konig zu (lit.: in 



36 Sprachmaterial 

Richtung des Konigs) und sagte zum Konig: "Dies also (meinte) 
der lachende Fisch. Dies da ist es." Der Konig totete (daraufhin) 
seine Frauen und deren Burschen. 

81. [uruln'udmini qosurA3' A] Meine Lippen sind trocken geworden. 

82. [en'A t'Ax qosurA3'A] Dies FluBbett ist ausgetrocknet. 

83. [nud'utmini qos'un bi] Meine Augen sind trocken. 

84. [nud'utmini us'uni bi] Meine Augen sind feucht. 

85. [du'omoni kundurt'u bArAgdA3'A] Unsere Medizin wurde in Kundur 
aufgebraucht. 

86. [derAxtnut'u sAj'emi bi] In den Baumen ist Schatten. 

87. [kund'u be. Atfidq'umi qAt'on be] Es ist schwer. Das Tragen davon 
ist schwierig. 

88. [nul] Schnabel. 

89. [nult'u] Huhn. 
90. [amand'umini 'AgAr n'on bi ul' AtfidAnAmbi k(e) keIAs'u] Wenn in 

meinem Mund Brot ist, kann ich nicht sprechen. 

91. [m' omi be] Es gibt Fische. 
92. [germonestond'u tem'oni bi] Gibt es in Deutschland Kamele1 

93. ['indA 'ekAdA mor'ini be] Hier gibt es viele Pferde. 

94. [kundurt' u mot' Arni g' elbe] In Kundur gibt es keine Autos. 

95. f'emA ner'elni bi] Wie heillt er, sie, es1 

96. [SigrAt'i enAs'uni g'ubi] Streif die Zigarettenasche ab! 

1. 

DEH ~EIKH (D~) 

Trauriges Ende 

[RAribid'u ukus'u W'Ol nAlld'u] 
[dfidOld'u ukus'u W'Ol nAlld'u] 

['irAtu 'URurtU ilnut'i dir' Amini] 
[RAdf'Ar dor'Ol qotfArS'U w'OlllAlld'u] 

In Armut werde ich sterben, weh mir! 
In Abgeschiedenheit werde ich sterben, weh mir! 

Kommt und werft Dreck auf mich, 
Denn in der Erde werde ich liegen, weh mir! 
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Variante: 

[RAribid'u ukus'u W'Ol nAnd'u] 
[dJidOld'u ukus'u W'Ol nAnd'u] 

['irAtu 'UlIAtu 'ilnu dir' Amini] 
[RAdJ' Ar dor'Ol 'u3AtU W'Ol nAnd'u] 

In Armut werde ich sterben, weh mir! 
In Abgeschiedenheit werde ich sterben, weh mir! 

Kommt und weint, denn Dreck liegt auf mir, 
Schaut nur unter die Erde, weh mir! 

Fabel 
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2. [nik'A tfin'o WA nik'A tem'on Amr'A bolp'A. tfin'o qj'or kaufib'At kebA 
tem'on nek'A kaufib'An kebA.] Ein Wolf und ein Kamel waren 
Freunde geworden. Der Wolf brachte (lit.: machte) zwei Junge zur 
Welt, das Kamel brachte (machte) ein Junges zur Welt. 

3. [keAl' emi urtJib' A idAkUld'Ulni q' At·u. tJin' 0 irAb' A udfAb' A kauJib' Atni 
olAskul' AIJ bi temon'i kauJibAn'ini idAb'A] (Die Jungen) von beiden 
gingen zum Fressen (lit.: zu ihrem Fressen hin). Da kam der Wolf 
und sah, daB seine Jungen hungrig waren und fraB das Junge des 
Kamels auf. 

4. [u3Ab'A ke tem'on boq'on derAs'A ir'AnA. tJin'o mlAb'A. tem'on gAb'A. 
'imdeA ml'Antfi. tfin'o gAbA.] Da sah er das Kamel vom Berggipfel 
herabkommen. Der Wolf weinte (damufhin). Das Kamel sagte: 
"Warum weinst du?" Der Wolf sagte: 

5. [kauJib' At moni nek' Ani g' elbi. tern' on gAbA. tJineIk'i gelbi j' 0 nAmeIk'i 
gelbi. tJin'o gAb' A.] "Eines unserer Jungen ist weg." Das Kamel sagte: 
,,1st deines odeI' meines weg?" Del' Wolf sagte: 

6. [udJ' AnAntJi dotAn' AtJini qAr' 0 bi kauJib' AntJini 'emA bi WA kau
Jib' Anmini 'emA bi] "Du siehst, dein Inneres ist rniBtrauisch (lit.: 
schwarz), was (wohl) rnein Junges ist und was dein Junges ist." 

7. SchOnheit der N at.ur 

[tAtAw'uIAdA urtJib'oubi] 
[boq' on derA souAb' oubi] 

[ur'indunA haIr' on bel' Abi] 
[nek' A sud' un mArs'el udfAb'oubi] 
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8. 

9. 
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In Schluchten bin ich gegangen, 
Auf H6hen habe ich mich niedergesetzt. 

In mir seIber war ich erstaunt, 
Welch eine SchOnheit (lit.: schOne Sache) ich gesehen. 

Unbegriindete Eifersucht 

['irA 'irA urd'omini] 
[Amr' A be:l' A me:hm' omini] 

[irg'od nAnd'u RArim'i kibA] 
[RArn'utfini dom'omini] 

Komm, komm zu mir! 
Ein Freund war mein Gast. 

Die Leute wiirden mir auch eine Eifersuchtszene gemacht haben, 
Wenn deine Hande an meinem Hemdsaum gewesen waren. 

[aulAst'u job'unAmbi] 
[w'Asfl tfini g'AllAmbi] 

[tfin'i ul'au3AnAmbi] 
['irA 'irA urd'omini] 

Ich gehe ins Gebirge 

Sehnsucht 

Und preise dich (lit.: sage dein Lob). 
Doch ich sehe dich nicht, 

So komm, komm doch zu mir! 

DU RUD1 (D) 

1. [sAl' om Ale:Ik' om] Friede auf euch! 

2. [tAj' or be:tfi] Geht es dir gut? 

3. [Aw'oltfi bAh'aIr be:] 1st dein Zustand gut? 

4. [t'of irAbAtfi] Willkommen! 

5. [bAtltfi tAj'or be:] Geht es deinem Vater gut? 

6. [lolotfi tAj' or be:] Geht es deinem alteren Bruder gut? 

7. [buw'Atfi e:t'o be:] Wie geht es deiner Mutter? 

8. [mor'intfi be:] Hast du ein Pferd? 

9. [ortf'inAtfi t'of irAbAtfi] Auf Wiedersehen! 
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10. [sAl'om lolod'umi kurg'A] GruBe meinen alteren Bruder! 

11. [b'eItJre] Willkommen! 

12. [kuJb'AtJi tAj'or be] Geht es deinen Kindern gut1 

13. [kuJb' AtJi imA 3'il bIlre] Wie geht es deinen Kindern 1 (lit.: Deine 
Kinder, wie war die Zeit 1) 

14. [em'A kel'Ambilre] Was ist los1 (lit.: Was sprach man?) 

15. [em'As kelAtJ'Ambilre] Was war los1 (lit.: Welche Dinge (pI.!) hat 
man gesprochen 1) 

16. [mAt'au] Mond. 

17. [t'e ortJib'A] Er ging. 

18. [te girt'u ortJib' A] Er ging nach Hause. 

19. [te girt'unA ortJib' A] Er ging in sein Haus. 

20. [t'ed girt'unA ortJib'A] Sie gingen in ihr Haus. 

21. [s'urtJibA] Ging nicht. 

22. [t'e s'urtJibA] Er ging nicht. 

23. [bi uJk'urkA girt'unA ortJi'ubi] lch ging gestern in mein eigenes Haus. 

24. [te murt'u unodJ' A girt'unA ortJ'inA] Er ist per Pferd auf dem Weg 
nach Hause zu gehen (lit.: Er ritt auf dem Weg und geht zu seinem 
Haus). 

25. [bi g'o 'indeA gert'unA ortJis'u io I' A] lch weiB nicht, ob ich morgen 
nach Hause gehen werde oder nicht (lit.: lch morgen hier nach 
Hause werde gehen oder nicht). 

26. [b'i paIl'AkinAmi ke bAwAm'i irAdJ'A io S'A] lch weiB nicht, ob mein 
Vater gekommen ist oder nicht. 

27. [bi g'o JAr l'urtJinAmi] lch werde morgen nicht in die Stadt gehen. 

28. [bi g'o JAr ortJ'inAmi] lch werde morgen in die Stadt gehen. 

29. [bi g' 0 uft' AIJ l' eIdAnAmbi] lch werde morgen kein Brot essen. 

30. [bi g'o uft' AIJ id' AnAmi] lch werde morgen Brot essen. 

31. [pjAl' A pitJ'I bolfA] Die Tasse ist entzweigegangen. 

32. [Ad'Am ukub'A] Der Mann starb. 

33. [m' otA morin'i k' olni pitJ'i bolf' A] Das Bein des Pferdes ist gebrochen. 

34. ['enA R'Armi enA RArAs'Ami belAnt'Ar be (oqArt'Ar be)] Diese meine 
Hand ist langer als diese meine Hand (ist kurzer). 

35. [en' A uk'in tenAs' A sOlnt' Ar be] Dies Madchen ist schoner als jenes. 

36. fbi ortJi'ubi] lch ging. 
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37. [enA tf'Ol nof'un belm] Der Tee war suB. 
[enA tf'Ol nofunt' Ar belm] Der Tee war suBer. 
[enA tf'Ol ekAt'Ar nof'un belm] Der Tee war sehr suB 

38. [emAdf'i ukub'A] Warum starb er1 

39. [emAdf'i uIl' AllAtJi) Warum weinst du 1 

40. [emAdf'i in' AnAtJi] Warum lachst du 1 

41. [bi in' AnAmbi] Ich lache. 

42. [bid'Ad in'AnAmdA] Wir lachen. 

43. [tJi in' AnAlltJi] Du lachst. 

44. [t'od in'AnAnto] Ihr aIle 1acht. 

45. [t'e in'AnA] Er lacht. 

46. [t'ed in'AnA] Sie lachen. 

47. [b'i in'AmbilAbi] Ich lachte. 

48. [bid' Ad in' AmbilAbdA] Wir lachten. 

49. [tJi in' AmbilAtJi] Du lachtest. 

50. [t' od in' AmbilAto] Ihr aIle lachtet. 

51. [t'e in'AmbiIA] Er lachte. 

52. [t'ed in'AmbilA] Sie lachten. 

53. [udf'audur b'i in'AmbiIAbi] Vorgestern lachte ich. 

54. [nidon' i ik' A der' Axt baIRs' Ambile] Voriges J ahr stand da ein Baum. 

55. [ik'Ani, qj'ori, durb'oni, tJort'o qur'u, ik'A R'Ar, ik'A R'Ar ik'A qur'u, 
ik'A R'Al' qj'or qur'u usw., qj'or R'Ar] Zahlen von 1-10. 

Geschichte 11 

56. [qj'or xot'uni ortJib'A qoz'i urd'omi. en'A gAb'A ke koun nAmeJk'i bi 
te gAb'A nAmeJk'i be] Zwei Frauen gingen zum Richter: Diese (eine) 
sagte: "Das Kind gehort mirt" Jene sagte: "Es gehort mir!" 

57. U'ohidni ug'elbe. qoz'i qof'uni bArib'A gAbamid'u (=gAb'A inid'u). 
qj'or tJuk' A ki qAlt' A ki] Einen Zeugen dafiir gibt es nicht. Der 
Richter argerte sich und sagte zu ihm (der dabei stand): "Mach zwei 
Teile, tote (das Kind)! 

58. [nisp'ini in' A xot'uni urd' oni b'ulaudA nisp'i d'igAni in' A xot'uni 
b'ulaudA. ox'ire xot'uni dJiRdJiRt'u bolf'A] Die Halfte davon wirf 

1 Fiir die Vorlage dieser Geschichten vgl. Vorldufiger Bericht. ZAS 3, 1969, S. 420 
und S. 424f. 
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dieser Frau hin, die (andere) Halfte wirf jener Frau hin!" Die eine 
der Frauen wehklagte laut. 

59. [qozid'u mol'um bolp'A ke m'onA k'oun m'onA xotuno::tk'i bi. ox'irne 
xot'un dig'el suqAb'A ke m'onA k'oun m'onA xotune:tk'i bi] Dem 
Richter wurde (nun) klar, daB dieses Kind dieser Frau gehOrt. Diese 
eine Frau nun beschimpfte die andere, weil das Kind dieser Frau 
gehOrt (mit den Worten): 

60. [tJi dAW'Ol nox' Aq ik'inAtJi] "Du fuhrst einen ungerechten Streitfall." 
(Vorstehende Geschichte wurde vom Informanten ungenau und im 
Telegrammstil wiedergegeben.) 

Geschichte 2 

61. [qj' or nAfArn'ud bilA. pombAs'i qoloRp' A. mArd'ikA urtJib' A bodJ' 01 

urd'omi 'Ars kibA ki pombAs'imi qol'oqtJi Ab'A.] Es waren (einmal) 
zwei Personen. Sie hatten Baumwolle gestohlen. (Das betroffene) 
Mannchen ging zum Konig und sagte: "Man hat meine Baumwolle 
gestohlen. " 

62. [nik' A nAf' Ar bosp' A kI so'ib nAm'i AgAr idJos' A og'u b'i qolAR'el 
peld'o ik'imbi. podJ'o gAb' A ke 'urtJi pe:ld'o ki] Eine Person stand 
auf (und sagte): "Herr, wenn du mir die Erlaubnis gibst, werde ich 
den Dieb ausfindig machen." Der Konig sagte: "Geh und mach (ihn) 
ausfindig !" 

63. [in' A nAf' Ar irAb' A gatun' A xAlg'i jAgdJ' 0 mem' on kibA. b' AdAsu ke 
xAlg'i mem'on kibA x'Algan gert'uni in'A gAb'A ke] Diese Person ging 
(nun) zu sich nach Hause und Iud Leute zusammen ein. Nachdem er 
die Leute eingeladen hatte, sagte er den Leuten in seinem Haus: 

64. [m'onA ponb' A qol'oqtJi AdJ' Antod. il,nu ponb' A sARAlnut'u toni 
bARtAxs'an. in' A nAfArt'u mol'um bolf' A ke ponb' A sARAlnut'u toni be] 
"Ihr da habt Baumwolle gestohlen. Davon ist noch Baumwolle in 
euren Barten hangen geblieben." Den (betreffenden) Leuten wurde 
klar, daB (noch) Baumwolle in ihren Barten ist. 

65. [en' A ~auIAk'i bolfA RAr' Ar tAtAb' A sARAldun' A. llAfArt'u mAl'um 
bolf' A ke qolAR' el m' onAd bi] Sie erschraken und rupften mit der 
Hand ihren Bart (lit.: zogen in ihrem Bart). Der Person wurde (nun) 
klar, daB diese die Diebe sind. 

66. [in' A irAb' A bodJ' 01 urd' omi gAb' A ke qolARemut'i tonib'ubi. bodos'u 
bodJ'o inAn'i mAr~A wo'i OkpA] Dieser kam (nun) zum Konig und 
sagte: ,,Ich kenne die Diebe." Hierauf begluckwunschte ihn der Konig 
(lit.: sein Bravo ihm gab). 
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Geschichte 3 

67. [m' onA saudog' Al' hAZ' or rupj' A bAt' aurs: Amon' od ogp' Amon' A 
dikondort'u. b' Ad AZ w' Aqt irAb' A gs:rtun' A. bodos'u urtfib' A dilwndol"i 
urd' omi gAb' A] Diesel' Kaufmann (von dem die Geschichte handelt) 
gab dem Geschaftsinhaber fUr eine begrenzte Zeit tausend Rupien 
als Depositum = hinterlegte bei dem Geschaftsinhaber fur eine 
gewisse Zeit tausend Rupien. Nach einer Weile kam er wieder nach 
Hause. Hierauf ging er zum Geschaftsinhaber und sagte: 

68. [m'onA hAz'or rupj'S:l ogtf'Ami tfinAnd'u mon'A hAz'or rupj'S:lmi og'u. 
dikond'or tf'i nAnd'u pul s'ogtfAntfi. in'A dAW'O kitfi Ab'A] "Diese 
tausend Rupien, die ich dir gegeben habe, diese meine tausend 
Rupien gib (zuruck)!" (Darauf) del' Geschaftsinhaber: "Du hast 
mil' keinen Pul gegeben." Jener machte (daraufhin) einen ProzeB. 

69. [indAs'A dfomotAs'A dilwndorn'ud AskAl'Ab'A enAt'i ikind'uni ks: t'od 
imAdf'i dA w' 0 ik'inAntod. m' onA saudog' Al' gAb' A ks:] Deswegen redeten 
die Geschaftsinhaber seitens del' Korporation auf diese ein (lit.: 
kamen auf deren Kopfe herab): "Warum macht ihr einen ProzeB?" 
Del' Kaufmann sagte: 

70. [b'i hAZ' or rupj' A bAt' aurs: Amon' od ogtf' Ambi. inAk' A en' A of' 0 

usurtf' A. rrg' od gAb' A ks: in' A Ad' Am nAX' Aq ug'S:lbi. bAdAS'U en' A 
irAb'A bodf'Ol urd'omi 'Al'S kibA ke] "lch habe tausend Rupien 
hinterlegt. Jetzt hat er das in Abrede gestellt." Die Leute sagten: 
"Diesel' Mensch ist im Recht." Hierauf ging er zum Konig und sagte: 

71. [so' ib hAZ' or rupj' A bAt' aurs: Amon' od ogt f' Am bi mon' A dikondort' u. 
inAk'A of'o USurtf'A l'ogunA. bodf'o gAb'A ks:] "Herr, ich habe bei 
diesem Geschaftsinhaber tausend Rupien hinterlegt. Jetzt hat er das 
in Abrede gestellt und gibt sie nicht (heraus)." Del' Konig sagte: 

72. ['urtfi ds:kon'ini jARibt'unl s'auA s's: ruz. tfor'um bi ir' Ambi ks: tfinAnd'u 
sAI'om ik'imbi. tf'i AI'S:l 'ugu. bAdAS'u ks: kelAb'oubi tfi b'iks:lre] "Geh 
zur Ruckseite seines Kaufladens und setz dich dort drei Tage hin. 
Am vierten (Tag) komme ich urn dich zu gruBen (lit.: urn dir den 
Salam zu machen). Du antworte (lit.: gib) alei(kum)! Nachdem ich 
(mit dir) gesprochen habe, sage du nichts! 

73. [b'i ke urtfib'oubi rAdAsAm'i tfi dikondort'u gA ke m'onA hAz'or 
rupj' Ami og'u. bAdAS'U dikond'or udfAb' A ks: enAnd'u sAI'om ikib' A. 
in' A dikond' or ~aulAk'i bolf' A] Sobald ich gegangen bin, sage du nach 
meinem Weggehen dem Geschaftsinhaber: ,Gib diese meine tausend 
Rupien (zuruck)!'" SpateI' sah nun del' Geschaftsinhaber, daB er diesen 
begruBte. Del' Geschaftsinhaber erschrak 
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74. [dekonAS'eA irAb'A in'A mArdAk'el urd'omi gAb'A ke m'onA puln'ud 
ke: tJi llAnd'u ogtJ' AlltJi jot'UmA 'og U bAdAS'U gAb' A ki] und kam aus 
seinem Kaufladen zu dem Mannchen und sagte: "Das Geld, das du 
mir gegeben hast, erinnern wir uns! 1" und darauf sagte er (weiter): 

75. [mortAdJ' Ami in' A puln'utfi ki bi mortAl' Abi] "Ich vergaB dies dein 
Geld" und "ich habe es (wirklich) vergessen". 

Geschichte 4 

76. [qj'or OAf' Ar AdJ' A molnut' A ogtJ' A pirsold'u. en' A irAdfAb' A molnut'i 
moni 'ugu b'os pirs'ol gAb'A ke:] Es waren (einmal) zwei Personen, 
die ihren Besitz einer Alten (zur Aufbewahrung) gegeben hatten. 
Dieser (eine) kam (und sagte): "Gib unseren Besitz!" Die Alte sagte 
hierauf: 

77. [molnut'itfi ogp' ubi rAfiqt'utfi. en' A urtfib' A qozid'u 'ArS kibA. qoz'i 
gAb' A 'urtfi rAfiq 'AtJAr. en' A gAb' A rAf'iqmi ug' elbe] "Deinen Besitz 
habe ich (schon) deinem Freund gegeben." Er ging zum Richter und 
spi'ach (mit ihm). Der Richter sagte: "Geh, hoI doch deinenFreund 
her!" Er sagte darauf: "Mein Freund ist tot!" 

(Der Informant war nicht fahig den Rest der Geschichte auch nur 
in groben Zugen wiederzugeben) 

Geschichte 5 

78. [ik' A Rul' om bilA. Rul' om dutob' A bodor' el urdos' el. urtfib' A bif'i f' ArtU. 
bod'orni irAb' A f' Artu. Rulom' A udfAb' A.] Es war (einmal) ein Bursche. 
Der Bursche lief von seinem Herrn weg und ging in eine andere Stadt. 
Sein Herr kam (auch) in die(se) Stadt und sah seinen Burschen. 

79. [tf'imAdfi (= tf'i imAdf'i) urdos' Ami tutob' AtJi. Rul' om bodor' A 
qaulAg'emi bArib'A. tfi urdos'Ami dutob'Atfi] "Warum bist du von 
mir weggelaufen 1" (fragte er). Der Diener hatte das Hemd des Herrn 
weggenommen. "Du bist von mir weggelaufen, (weil) 

80. [tulAqus'imi Aftub' Atfi. qAl' A moni urtfij' A Roz'i urd' Olni. Roz'i gAb' A 
ke: kilk'indu b'altu ikit'ARArRAtu] du meinGeld weggenommen hast. 
Beide von uns wollen wir (nun) zum Richter gehen." Der Richter 
sagte: "Stellt euch ans Fenster und streckt eure Kopfe heraus!" 

:81. [Roz'i 'Amer ke:bA dfAlot'u ke: fAmfer'Ar 'ogu Rulom'i ekind'uni.] Der 
Richter befahl (darauf) dem Scharfrichter: "Schlag mit dem Schwert 
auf den Kopf des Burschen!" 
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82. [Rul'om ikin' A qaun' AI qoloRp' A. Roz'i gAb' A ke m'OnA bod'ortIi be:. 
Rulom'i suqAb' A] Der Bursche zog seinen Kopf zuriick. Der Richter 
sagte: "Dieser da ist dein Herr." Den Burschen schimpfte er aus. 

(Auch diese Geschichte wurde vom lnformanten unvollstandig und 
fehlerhaft wiedererzahlt). 

Geschichte 6 

83. [ik'A Ad'Am pulnut'A ogp'A SAroft'u. e:n'A d'u ruz qaunA irAb'A. 
pulnut'i 'ugu .SAr' of gAb' A pul nAnd'u s' ogtfi Antfi] Ein Mann hatte 
(einmal) sein Geld einem Geldwechsler gegeben. Er kam nach zwei 
Tagen wieder (und sagte): "Gib (mir) das Geld (zuriick)!" Der Geld
wechsler sagte: "Du hast mir keinen Pul gegeben!" 

84. [mArdik'A urtfib'A qoz'i urd'omi 'Ars kibA. qoz'i gAb'A ke: h'ifkundu 
b'igA. qoz'i SArof'i ilRAb' A] Das Mannlein ging nun zum Richter und 
sprach (mit ihm dariiber). Der Richter sagte: "Sprich zu niemandem!' 
(Dann) lieE der Richter den Geldwechsler herbeischicken (und sagte 
zu diesem): 

85. [tfi musulm'an betfi x'ub Ad' Am betfi. tfim' e:1 urdoj' A no'im kinAmbi. 
qoz'i gAb' A] "Du bist ein Muslim und bist ein guter Mensch. Dich 
mache ich zum Stellvertreter in (meiner) Niihe." (Danach) sagte der 
Richter (zu dem Mannlein): 

86. ['urtfi pulnut'A t'e:ndASA 'e:ri. sAr'of gAb'A ufk'on sun'i jodAs'Ami 
urtfil' A. ir' A ke pulnut'itfi ogs'u. mortAl' Abi] "Geh und verlange 
(jetzt) das Geld von ihm!" Der Geldwechsler sagte: "Gestern Nacht 
hatte ich es vergessen. Komm, damit ich (dir) dein Geld gebe. lch 
hatte es (v611ig) vergessen." 

87. [g'o sAr'ofirAb'A qoz'i urd'omi. nAm'e:1 wAk'il bAri. qoz'i gAb'A ke: b'i 
ik'A dig'e:l bAridf'Ambi. qoz'i tfom'Ar e:n'i ruxS'At ke:bA.] Am (andern) 
Morgen kam der Geldwechsler zum Richter (und sagte): "Nimm 
mich (nun) zum Stellvertreter!" Der Richter sagte: "lch habe 
(schon) einen anderen genommen." Durch (diesen) Trick schaffte ihn 
der Richter hinaus. 

Geschichte 7 

88. [ik' A xot'un be:lre. be:g' 0 f e:r' ob idAb' A m' ASt bolf' A k' ounA AIAb' A 
hAmsoj'A ge:rt'uni uRurf'A] Es war (einmal) eine Frau. Sie trank 
nachts Wein, wurde besoffen, t6tete ihr Kind, und legte es in das 
Haus ihrer Nachbarin. 
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89. [urtfib'A qoz'i urd'omi koun'imi AlAdf'A. qoz'i xot'un dig'el ilRAb'A. 
tfi koun'ini AlAb' Atfi] (Dann) ging sie zum Richter: "Sie hat mein 
Kind umgebracht" (sagte sie). Der Richter lieB die andere Frau 
herbeischicken: "Du hast ihr Kind umgebracht" (sagte er). 

90. [koun'i bi s' AlAdfAmbi. qoz'i gAb' A. qaulAg' A l' AX ki b'i tfim'el udfAS'u. 
xot'un ik'inA t' A uRurf' A] "lch habe das Kind nicht getotet" (ant
wortete sie). Der Richter sagte: "Zieh dein Hemd aus! lch will dich 
sehen!" Die Frau senkte ihren Kopf. 

91. [AlAkud'unA rAz'o bebi l'Ax kikudu ug'e;i bebi. qoz'i gAb'A tf'i 'urtfi. 
xot'un dig' el ilRAb' A gAb' A] "Mit meinem Tod bin ich einverstanden, 
mit dem nackt Ausziehen bin ich es nicht" (erwiderte sie). Der 
Richter sagte: "Geh du weg!" Er lieB die andere Frau herbei
schicken und sagte: 

92. [k'ounA tf'i AlAdf'Antfi. bi s'AlAtfAmbi.gAb'Atfi1'AXki.xot'undor'on 
bile WAr'inA (= WA ur'inA) l'AX kigA] "DeinKind hastdu umgebracht." 
"lch habe es nicht getOtet" (antwortete sie). Er sagte (darauf): "Zieh 
dich nackt aus!" Die Frau war einverstanden und zog sich nackt aus. 

93. [qoz'i gAb' A ke: 'urtfi tf'i koun' A ur'intfi AlAdf' Antfi. en' A xotun'i 
dort'u auz'on kibA] Der Richter sagte: "Geh, du seIber hast dein 
Kind umgebracht." Er hangte diese Frau (hierauf) am Galgen auf. 

Geschichte 8 

94. [ik' A Ad' Am bilre. ik' A kis' el AfrAf'i m'ur kibA ogp' A qozid'u. illArdik' A 
urtfib' A sAfArt'u SAfArAS' A qaun' Axf irAb' A] Es war (einmal) ein 
Mann. Er versiegelte eine Geldtasche und gab sie dem Richter. Das 
Mannlein ging (nun) auf Reisen und kam (dann) wieder von der 
Reise zuriick. 

95. [irAb'A urtfib'A qoz'i urd'Olni. mot'A kis'el AfrAf'imi 'ogu kis'el m'ur 
kixso ogp'ubi tfinAlld'u] Er kam und ging zum Richter: "Gib diese 
meine Geidtasche (heraus)! lch habe einen Beutel versiegelt und dir 
gegeben." 

96. [s'ell kibA tolAq'm ug'elbe:. mArdik'A gAb'A tolAq'mmi ug'elbe. qoz'i 
t' e:ndu gAb' A tf'i qud' 01 gAnAtfi] Er sah nach, aber das Geld war weg. 
Das Mannlein sagte: "Mein Geld ist weg!" Der Richter sagte zu ihm: 
"Du erzahlst Liigen." 

97. [mur ki1'Atfi m'm ogp'ubi RArt'utfi. en'A urtfib'A bodf'o urd'Olni 'ArS 
kibA ke pulnut'imi Abtf'A ke l'OgunA] (Das Mannlein sagte): "Du 
hattest (doch damals) versiegelt, und (dann) habe ich eben den 



46 Sprachmaterial 

(Beutel) in deine Hand gegeben." (Darauf) ging er zum Konig und 
sagte: "Er hat mein Geld weggenommen, denn er gibt es nicht 
(heraus). " 

98. [bodJ'o gAbA 'urtfi g'o irA. bodJ'o urtfib'A fek'or. m'otA dor'Ol kj'A 
fArJ'i por'A kebA.] Der Konig sagte: "Geh, komm morgen (wieder)!" 
(Dann) ging der Konig auf die Jagd. (Davor aber) zerschnitt er (noch) 
den Teppich, der im Innern (des Palastes) lag (lit.: den des Innern 
welcher Teppich). 

99. [en'A fAr'oJ irAb'A en'i tAk'o ugb'A. s'ell kebA ke m'onA fArJ por'A be. 
fArJ'i u3Ab'A ke nAm'i bodJ'o AI'Am ku] Es kam (nun) der Teppich
leger und schiittelte ihn. Er sah (dabei), daB dieser Teppich zerfetzt 
war. Er sah den Teppich an (und dachte): Der Konig wird mich wohl 
umbringen. 

100. [en'i tArS'A Aftub'A rAfug'Ar urd'omi. m'onA fArJ'i tAj'or ki ke 
nAm' el bodJ' 0 Al' Am. rAfug' Ar fArJ'i tAj' or kebA] Er brachte ihn in 
Angst weg zum Ausbesserer (und sagte): "Mach diesen Teppich 
(wieder) heil, denn sonst wird mich der Konig umbringen." Der 
Ausbesserer machte den Teppich (wieder) heil. 

101. [Aftub'A URurf'A t'Axte dAr'emi. bodJ'o irAb'A udfAb'A ke en'A 
fArJ'imi tAj'or kidfA. bodJ'o gAbA.] Er brachte ihn (wieder von dort) 
weg und legte ihn auf dessen Thron. Der Konig kam und sah: 
"Diesen meinen Teppich hat man heil gemacht." Der Konig sagte: 

102. [en'i kj'A tAj'or kidJA. fAr'oJ gAb'A. en'i rAfug'Ar tAj'or kedfA. bodJ'o 
rAfugAr'i ilRAb'A] "Wer hat ihn (wieder) heil gemacht1" Der 
Teppichleger sagte: "Ihn hat ein Ausbesserer (wieder) heil gemacht." 
Der Konig lieB den Ausbesserer herbeischicken (und fragte): 

103. [tJ'i jAg' om kis' A rAf'u kedJ' Antfi. en' A gAb' A ~'o ikidJ' Ambi. m' onA 
kis'el tfi rAf'u kedJ'Alltfi. ~'o bi kedJ'Ambe] "Hast du irgendeinen 
Beutel ausgebessert 1" Er sagte: "J a, das habe ich gemacht." 
"Hast du (etwa) diesen Beutel da ausgebessert1" (fragte der Konig): 
"Ja, das habe ich gemacht" (antwortete der Ausbesserer). 

104. [toIAq'Ul belm. qoz'i Aftub'A dort'u auz'on kebA] (So) war das Geld 
(auch wieder) da. Den Richter (aber) brachte er weg und hangte 
ihn am Galgen auf. 

Geschichte 9 

105. [ik'A AdAm'i tolAq'udni gert'uni Abk'or AbA. urtfib'A qozid'u 'ArS 
kebA. qoz'i XOllAwod'ei ilRAb'A. ArjAkt'uni ik'A mod'u Ogp'A] Ein 
Dieb hatte das Geld eines Menschen in dessen Haus weggenommen 
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(lit.: Es war ein Dieb hinsichtlich des Geldes eines Menschen in 
dessen Haus). (Der Mensch) ging zum Richter und sprach (mit ihm). 
Der Richter lieB die Familie herbeischicken. Einem jeden gab er 
ein Holzstuck (und sagte): 

106. [h'ArkE qOlAR'El bE mod'uni ik'A AIJg'uft be:l'And bol'um. qOlAR'EI 
ik' A AIJg'uft mudun' A lAk' A kEbA] "Wer auch immer der Dieb ist, 
dessen Holzstuck wird einen Finger Hinger (lit.: lang) werden." Der 
Dieb machte nun sein Holzstuck einen Finger kurzer (lit.: kurz). 

107. [g'o irAb'A modut'A AtfArf'A. qoz'i u3Ab'A ki qolAR'El ik'A AIJg'uft 
mud'uni lAk' A bE] Am (andern) Morgen kam man (zusammen) und 
brachte seine Holzstucke. Der Richter sah, daB das Holzstuck des 
Diebes einen Finger kurzer (lit.: kurz) ist. 

108. [p'al kibA qoz'i mon'A qOlAR'El bE. t'mi ugUb'A pulnut'i Ap'A] Der 
Richter fand (so) heraus, (daB) dies der Dieb ist. Er schlug ihn und 
nahm (ihm) das Geld (weg). 

109. Liebesrache 

1. 

[tfi tEftAXS'a, bEtfi bi ik'intf dEr'El] 
[qAl'A RAr xAms'A bolfA kudfund'utfi] 

[qAI' A RAr XAms' A bo1£' A illAt f' A bAris' u] 
[' AgAr ukub'ubi tfus'un kudfund'utJi] 

Du lagst schlafend, und ich war uber deinem Kopf. 
Beide Hande umklammerten deinen Hals. 

Beide Hande umklammerten (dich) um einen KuB zu nehmen. 
Wenn ich (aus Liebeskummer) gestorben bin, wird (deswegen) 

Hlut an deinem Halse kleben. 

KARIZ MULLA (KM) 

Arm und alt 

[sAr~'Ad urtf'inAmbi tfor'omini g'Elbi] 
[xAlAw' Ag bolRAdf' Ambi tfAmtf' Amini g'ElbE] 

[xAlAw' Ag bolRAdf' Ambi 10kAbAlok' A] 
[kAlAp' Ag ug'umbi sud' umini g' e:lbi] 

Ich gehe auf die AIm, habe aber keine Sandalen, 
Ich machte Khalawag, habe aber keinen HolzlOffel. 

Ich kochte Khalawag und machte es rund, 
Ich kaue es, habe aber keine Zahne. 
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2. [rAd'ioni sonos'umbi] Ich hOre Radio. 

3. [rAd'iu onf'inA sonos'umbi] Das Radio tont (lit.: singt), und ich 
hore zu. 

4. [bi hAft' Ad sol' A bebi] Ich bin 70 Jahre (alt). 

5. [bi qurb'on kaufib'An mini bi] Ich habe drei Kinder. 

6. [bi durb'on uk'in mini bil Ich habe vier Madchen. 

7. [bi f'if tem'on mini bi] Ich habe sechs Kamele. 

8. [eldfig' An mini bi] Ich habe einen Esel. 

9. [eldfigAn'i tfin'os b'idARA] Die Wolfe fressen die Esel nicht. 

10. [kaufib'At tforus'u ke eldfigAt'i 'AtfArgA ke tfin'o b'idAgA] Ich werde 
die Kinder schicken, damit sie die Esel herbeiholen, daB sie der Wolf 
nicht friBt. 

11. [d' ektfi urtfij' A ud' A] Ich will nach oben gehen. 

12. [Ud'A] Oben. 

13. [nidut'u mini nik'A zAr'A dAW'O tf'AklAtu] Traufeln Sie mir etwas 
Medizin in das Auge! 

14. [lAdf'Ag dor'omi bus'u ekAd'A bi] 1m Gewand sind viele Lause. 

15. [dAW'O nudut'umni xub k'inA j'o ul'A] Tut die Medizin meinem Auge 
gut oder nicht? 

16. Verliebt 

[ir' Air' A urd' omini s' auRU tAmAf' omini] 
[~ok'Aki kuln'utfini surm'el fAl'omini] 

Komm, komm zu mir, du bist die Leidenschaft meines (dich) Sehens 
Und der Staub deiner FiiBe ist die Schminke meiner Augen. 

17. [bmRdelt'i df' Am kitu] Sammelt Weizen! 

18. [bArAd'Arni ukU3'A. R'Amni bi. 'urtfitu urd'Olni] Sein Bruder ist ge-
storben. Er ist traurig. Geht zu ihm! 

19. [sisk'elkondfil' A ger'i dor'omi tAli] Leg die Decke aus Filz in das Haus! 

20. [busut'ini oloWAtfi? Ar'el!] Hast du die Lause getotet? Ja! 

21. [tot'i no'ir is' A bAridf' A] Haben Sie nicht geschlafen (lit.: Hat Sie 
der Schlaf nicht ergriffen)? 

22. [nAm'i no'ir bAridf' A] Ich schlief (lit.: Mich hat der Schlaf ergriffen). 



Sprachmaterial 49 

23. [tJik'un sun'i g' Arm bilA. bi no'ir is'urtJibubi] Letzte Nacht war es 
heiB. lch habe nicht geschlafen. 

24. [g'ir moni kut'u bi me:mondor'i e:kAd' A bi] Unser Haus ist groB und 
die Gastebedienung ist umfangreich. 

25. [bi e:n' audur und' on idAS'U j' 0 uI' A] SolI ieh heute Sauermilch trinken 
oder nicht1 

26. [e:n'audur duton'Amni e:r'inA ke: urtJis'u aulod'u] lch habe heute vor 
(lit.: mein Inneres will) in die Berge zu gehen. 

27. [e:n' audur urtJib'ubi bmRde:lt'i de:r' e:mi. tJmRmdn'ut idAdf' A. dotAn'
Amni qAkArAdf' A] Heute bin ich auf das Weizenfeld gegangen. Die 
Spatzen haben (den Weizen) gefressen. Mein Inneres (= Herz) ist 
gebrochen. 

28. [nAnd'u nik'Ani 'ug] Gib mir eine davon! 

29. [e:n'i totob'ubi. nAm'i bArib' A] lch habe sie geraucht. Sie hat mich 
benommen gemacht (lit.: mich ergriffen). 

30. [m'onA slgre:t'i totob'ubi nAm'i bArib'A] lch habe diese Zigarette ge
raucht, und sie hat mich benommen gemacht. 

31. [de:r'Amni und'on UI'A unonA] Fur mich paBt (lit.: auf mich fallt) 
Sauermilch nicht. 

32. [de:r'Amni mjgq'an tuturR'an e:r'inA] lch habe Fleisch und Reis gern 
(lit.: Auf mich will Fleisch ... ). 

33. [mor'i nAm'i ugUb'A RAdJArt'u] Das Pferd warf mich auf die Erde. 

34. [morinAs' A unGb'ubi RAdJArt'u] lch fiel vom Pferd auf die Erde. 

35. [k'olmini qAkArAb'A] Mein Bein brach. 

36. [b' Arf e:kAd' A kidJA. gospAnt'i 'AtJArtu girt'u kitu] Es hat viel ge
schneit. Bringt die Schafe herbei und tut sie ins Haus. 

37. [us'u b'itJGIRA 'AtJAr ke: idAs'u] LaB das Wasser kochen und bring 
es her, damit ich trinke. 

38. [t'e:d g'AnA. bid'Ad ul'A tJinAmdA] Die (konnen es) erzahlen. Wir 
konnen es nicht. 

39. [m'GnA kaukAn'ud k'e:l og'unA hAW'A xAr'ob kinA] Diese Kinder 
furzen und machen die Luft schlecht. 

40. [g' e:r durg' G bi] Das Haus ist hell, erhellt. 

41. [g'e:r qAr'G bi] Das Haus ist dunkel (lit.: schwarz). 

42. [nik' A ik'in] Hundert. 

43. [b'iuljRU] Furze nicht! 
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44. [b' ostu urtfij' AnA tebtAj' AnA] Steht auf, geht und legt euch hin (zum 
Schlafen). 

45. [uk'Ar mini urtfib'A bmRdem'ut qAt'umi. Uk'AI' mini m'onA bAridf'A 
d'umbi itkAdf'A. 'en+i tfiq'ini UptAs'U] Meine Kuh ging in dessen 
Weizen(feld). Er hat meine Kuh gepackt und (ihren) Schwanz ab
geschnitten. lch werde ihm (dafiir) die Ohren ausreiBen. 

46. [urtfij' AnA tebtAj' AnA = 'urtfitu t'ebtAtu] Geht und legt euch hin 
(schlafen). 

47. [g'o 'urtfi tfUIJRurt'u nik'A ZArA tf'Ol 'AtfAr bitfolRAj'AnA idAj'AnA] 
Geh morgen in die Stadt, bring etwas Tee, laB ihn kochen und trinke! 

48. [m'onA sAR'AI sAf'id boldfA] Del' Bart ist weiB geworden. 

49. [en'audur ortf'inAmbigertun'A. nik' A zArA bmRd'el p'o kisu ddfigAnd'u 
bor kis'u. enAt'i RUl'ur kisu AtfArs'u. enAt'i xAm'ilkisu bolRAs'u ukm' AI) 
bol'unA. 'AtfAr idAS'U. gudf' Allmini d'urgA] Heute gehe ich nach Hause. 
lch werde etwas Weizen reinigen und werde ihn auf den Eselladen. 
lch werde ihn zu Mehl machen und herbringen. lch werde ihn zu Teig 
machen, werde ihn zubereiten, und er wird zu Brot. Bring es dann 
her, ich will es essen! Mein Bauch wird voll sein. 

50. Heimliche Liebeswerbung 

[t'e dfug ortf'inAntfi en'A dfug f'iRdA (nig'o ki)] 
[tfinAnd'u sulm' A og'unAmbi nudut' A qAr' 0 ki] 

[tfinAlld'u sulm'A og'unAmbi buw'eltfini pel b'ikigA] 
[uk'ini rez'A nAnd'u rAz'o ki] 

Du gehst in diese Richtung, doch schau hierher! 
lch gebe dir Schminke. Mach damit ihre Augen schwarz! 

lch gebe dir Schminke, abel' laB es deine Mutter nicht wissen! 
Mach das kleine Madchen mil' gewogen! 

51. [en'i ekAd'A er'inAllto] Lieben Sie sie seh1'1 

52. [ku3'un mini beld'un bi ekAd' Aid' AnAmbi] Mein Hals ist dick, (denn) 
ich esse viel. 

53. Erlernen des Alphabetes 

[AIift'u g'elbi. b'e nik'A dor'omi bi. t'e qj'Ar ikind'umi bi. z'e qurb'on 
ikind'umi bi. df'im nik' A bARAId'umi bi. ~ed'u g' elbi. x' e nik' A 
ikind' umi bi. dold' u ug' elbi. zold' u nik' A ekind' umi bi] Fur Alif gibt 
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es keinen (Punkt). Unter Be ist ein (Punkt). Te hat oben zwei 
(Punkte). Ze hat oben drei (Punkte). Gim hat einen (Punkt) in seiner 
Mitte. Fur I.Ie gibt es keinen (Punkt). 1Je hat oben einen (Punkt). 
Fur Dalgibt es keinen (Punkt). Fur pal gibt es oben einen (Punkt) usw. 

54. ['urtfi s'el ki] Geh pissen! 

55. [ot'Ar ki ud'ur urtfib'A] Mach schnell, der Tag ist (schon) vergangen. 

56. ['urtfi OldAnd'u sou] Geh und setz dich an die Tur! 

57. [nik' A dAk' A s'ou b'os 'irA] Setz dich eine Minute, dann komm! 

58. [m'onA nAf'Ar p'ur kd'AnA. min'i p'ok dewon'A kibA] Dieser Mensch 
redet unwichtiges Zeug. Er machte mich vollig verriickt. 

59. [bmRd'el mAni k'ed+u og'unA] Wieviel gibt man fUr ein Man Weizen? 

60. [m'onA pAIAxw'oni 'Atfid] Nimm diese Schleuder! 

61. ['urtJi pAlAxw'oni 'AtJAr] Geh und bring die Schleuder! 

62. [m'onA ukAr'i k'ed+u og'um] Wieviel wird man fur diese Kuh geben? 

63. [tfUlJRurt'u ul' A tfid' AnAmbi ke urtfis'u] Ich kann nicht in die Stadt 
gehen. 

64. [nik'A tforw'o oS'AIA urtJ'imbilAbi tJUIJRurt'U. €liAk'A ul'A tJidAnAmbi] 
Wenn ein Esel da ware, konnte ich in die Stadt gehen. J etzt kann ich 
es nicht. 

65. [nik'A ZArA tolok'u oS'AIA urtf'imbilAbi tJUIJRurt'u nik'A Rol'i op'um
bilAbi] Wenn etwas Geld da ware, konnte ich in die Stadt gehen und 
einen Teppich kaufen. 

66. [nik'A ZArA mjgq'i1n oS'AIA ke od'Am id'AmbilA od'Am neJAd'u 
bol'umbilA] Wenn es (hier) etwas Fleisch gabe, welches der Mensch 
essen konnte, wurde der Mensch sich gut fiihlen (lit.: im Wohl
befinden sein). 

67. [m'otA xot'un s'Olm bi] Diese Frau ist schon. 

68. [nid'o ukub'A] Voriges Jahr starb jemand. 

69. [xoj'Amni bORAt'utJini] Mein Schwanz in deinem Arsch! 

70. [xoj' Amni xotun'itJini utkund'umi] Mein Schwanz in der Scheide deiner 
Frau! 

71. [buw'eltfini ok'umbi] Ich vogle deine Mutter. 

72. [bA xod' A tJin'i m'm ogus'u ke m'izli ddJig' An metu d' Am ki ke 
doros'AtJini R'er 'urtJigA] Bei Gott, ich werde dich derart schlagen, 
daB du wie ein Esel aufblahst und aus deinem Untern Fiirze abgehen. 

73. [keld'u ogpA] Er hat gefurzt (lit.: hat es dem Wind gegeben). 
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74. [b'isuka p'al kimbi] Beschimpfe nicht, ich verstehe es. 

75. [utk'uni tfAR'on bi] Ihre Vagina ist gut (lit.: weiB). 
[utk'uni qAr'O bi] Ihre Vagina ist schlecht (lit.: schwarz). 

76. [tfAR'O utku] Gute Vagina = toIle Frau. 
[qAr' 0 utku] Schlechte Vagina = miese Frau. 

77. [bi tfik'odur es'auuI)fidfAmbi] Ich habe gestern nicht gelesen. 

78. [ dutoW A] Er floh. 

79. [ke:rAld'unA] Kampft. 

80. [d'ilni dor'unA nAnd'u] Sie findet dich nett (lit.: Ihr Herz brennt 
fur dich). 

81. [mib' Admi ug'e:lbi] Ich finde dich nicht nett (lit.: Meine Zuneigung 
ist nicht). 

82. [dilAt'unA] Es regnet. 

83. [en'o e:s' A dilAt' A] In diesem Jahr gab es keinen Regen. 

84. [qur'i] Stein. 

85. [tfiq'in] Ohr. 

86. [b'i inA] Lache nicht! 

87. [' ogu] Schlage! 

88. [gurb' A] Katze. 

89. [ZAr 'UgpA. Ugub'A] Er gab Gift. Er starb. 

90. ['en+i b'iolo ke: gun'omi bi] Tote ihn nicht, denn es ist Sunde. 

91. [bi gufn' A bebi. ukm' AI) 'AtfAr idAS'U] Ich bin hungrig. Bring Brot, 
ich will essen. 

92. [b'ikitu RolmAR'ol] Macht keinen Larm! 
93. ['en+i 'ug. t'e nAnd'u bA q'or mini bi] Gib dies! Ich habe es notig. 

94. [um'id mini bi ke 'irAgA] Ich hoffe (lit.: habe die Hoffnung), daB 
du kommst. 

95. [b'iqofidA] Sei nicht argerlich! 

96. [bm'i] Braut. 

97. [en'A jAk mor'A be:rr'i bi] Sie ist eine Braut von einem Monat. 

98. [not'unA] Spielt. 

99. [tAn'au] Seil, Strick. 

100. [buw' Amni d' A sol ukU3' A] Meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben. 

101. [s'oz Ug'unA] Sie machen Musik. 

102. [bi no'ir bol'unAmbi] Ich schlafe; ich gehe zu Bett. 
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103. [tfill()3id' A] Ubermorgen. 

104. [ ondAg' An] Ei. 

105. [nor'on] Sonne. 

106. [tolok'Ul] Geld. 

107. [dfAl' Ag irg' AnAmbi] leh zwirne (lit.: drehe die Spindel). 

108. [dfAlAgdf'u] Spindel aus Holz. 

109. [df AlAgs' AIJ] Spindel aus Stein. 

KUNDUR (K) 

1. [w' A qAl' Am te: qAlAmAs' A urtut' Ar be:] Dieser Bleistift ist Hinger als 
jener. 

2. [nAm'i q'Admml be:rAr'imm urtut'Ar be:] Meine Statur ist groBer als 
die meines Bruders. 

3. [w' A aul' 0 t' e: aulos' A auqArt' Ar be:] Dieser Berg ist kiirzer als jener 
Berg. 

4. [b'i sud'un omf'inAmbl] leh singe gut. 

5. [tfik'odur nikA b'alt x'ub omfib'ubl] Gestern sang ieh ein Bait gut. 

6. [e:n'audur nikA b'aIt omf'inAmbl] Heute singe ieh ein Lied. 

7. [tfino3d'A nikA b'alt omf'inAmbl] Morgen werde ieh ein Lied singen. 

8. [t'od omfitu] Singt! 

9. [t'od b'iomfitu] Singt niehtl 

10. ['irAtu ka omf'iA] Kommt, wir wollen singen! 

11. [omfik'u sudu' q'or g'e:lbe:) Singen ist nieht gut (lit.: keingutesTun). 

12. [tf'i AgAr 'omfi tfin'i og'umbi] Wenn du singst, sehlage ieh dieh. 

13. [nidon'i nik'A RAz'Al omJib'ubl. nAm'i Ugub'A. bif'i l'omJinAmbl] 
Letztes Jahr sang ieh ein Lied. Man sehlug mieh. Nein, ieh werde 
nieht mehr singen. 

14. [moRolnut'u omJik'u j'odm g'e:lbe:] Bei den Moghol gibt es keine 
Erinnerung an das Singen. 

15. [qj'or hAms'unml bl] leh habe zwei Sehwestern. 

16. [hAmfin'imm k'oum tfik'audur kAb'uli urtfib'A] Der Sohn meiner 
Sehwester ging gestern naeh Kabul. 

17. [tJauk'i de:r' A ul' A sA'unAmbl RAdf' Ar de:r' A sA'unAmbl] leh setze mieh 
nieht auf den Stuh!. leh setze mieh auf die Erde. 
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18. [s' autu] Setzen Sie sich! 

19. [b'os] Steh auf! 

20. Wostu] Stehen Sie auf! 

21. [osmond'u setor'A ekAd'A bI] Am Himmel sind viele Sterne. 

22. [RAdJ'Ar osm'on x'elle urt'u be] Erde und Himmel sind sehr weit 
(ausgedehnt). 

23. [en'A g'ule b'm tot'onAmbI] lch rieche (lit.: ziehe) den Duft dieser 
Blume. 

24. [t'e dfug gAnd'A b'm og'unA] Dort riecht es schlecht (lit.: Die 
Richtung gibt schlechten Geruch). 

25. [t'e dfug b'isau en'A dfug sau] Setze dich nicht hier, sondern dort hin! 

26. [geI"i dJ' ugm d'ut U3ArAgd' AnA] In der Richtung des Hauses erscheint 
Rauch (lit.: wird sich gesehen). 

27. [d'ut b'ekI] Rauche nicht (lit.: Mache keinen Rauch)! 

28. [b'i tfil'im tot'onAmbI] lch rauche (lit.: ziehe) Wasserpfeife. 

29. [bid'Ad tJil'im tot'onAmdA] Wir rauchen Wasserpfeife. 
[tJ'i "tot'onAntfi] Du rauchst " 
[t'od "tot'onAnto] lhr raucht " 
[t'e tot'onA] Er raucht " 
[t'ed tot'onA] Sie rauchen " 

30. [tfil'im b'itoto ke nodJ'ur bol'untJi] Rauche nicht Wasserpfeife, denn 
du wirst (sonst) krank. 

31. [ger'i dotAn'eInI dJilm'o bI] lnnen im Haus ist ebener Boden. 

32. [wdor'i n'urmI dJilm'o bI] Die GlasoberfHiche ist eben. 

33. [tJik' odur qAr' 0 mOR' Ol UI3' ObI] Gestern sah ich eine schwarze Schlange. 

34. [Ag'Ar mOR'Ol AdAm'i 'idARA uk'unA] Wenn eine Schlange einen 
Menschen beiBt, stirbt er. 

35. [tJos'u AskAr'AnA] Es schneit (lit.: Schnee faUt herunter). 

36. [t'indAsA z' ArA x' og Abtf'iI'A bAq' or mInI bI] Bring von dort etwas 
Sand! lch brauche ihn. 

37. [kundur'i x'ogni herot'i xokAs'ellll sudunt' Ar be] Der Boden von 
Kundur ist besser als der Boden von Herat. 

38. [semestond'u do'im tfos'un kine] 1m Winter schneit es immer. 

39. [en'audur tJ'And nAf'Ar JArtu 'urtJibA] Wieviel Leute gingen heute 
in die Stadt ~ 
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40. [tindAS' A nike tJ' AndonA tArb'uz nAndu 'AtfAr] Bringe mir einige 
Wassermelonen von dort! 

41. [nez'elmml gerAs'A 'AtfAr] Bring meinen Speer aus dem Haus! 
42. [t'uf b'iki] Spucke nicht! 
43. [tArbuz'i q'oqGl] Schneide die Wassermelone auf! 

44. [tAj'Aq qAt'()ll be. Ul'A qGqGl'unA] Das Holz ist hart. Man kann es 
nicht spalten (lit.: Man spaltet es nicht). 

45. [tAjAR'i tfol'G kinAmbl] lch kerbe das Holz. 

46. [mi'Gmm ebAt'unA b'amAmbl] Mein Kreuz ist steif (lit.: schmerzt und 
steht fest) 

47. [qGRAz'i di~old'u bAxt'AlRA] Hefte das Papier an die Wand! 

48. [morin'imni req'obm qoqGrA3'A] Der Steigbiigel meines Pferdes ist 
gerissen. 

49. [mGrt'u rost'A 'urtfl] Geh auf dem Weg geradeaus! 

50. [mort'u ke mrtJ'inAntfi r'ost gArtu 'urtfi] Auf dem Weg, auf dem du 
gehst, geh nach der rechten Hand = rechts. 

51. [qoufib' An bualj' A qGq' amI qoq' AnA] Das Kind saugt die Brust seiner 
Mutter. 

52. [tAbestand'u bmRd'el der'au bol'unA] 1m Sommer wird der Weizen 
geschnitten. 

53. [hAraud'ur nAr'an gAr'UnA] Taglich kommt die Sonne heraus. 

54. [nikA z'ArA nGJ'u 'AtfAr] Bring etwas SiiBes! 

55. [R' Arillml om' GS k13A] Meine Hand schwoll auf. 

56. [tfik'odur gAr'inml zAmb'ur dfau3' A dekfi irA3' A] Gestern stach meine 
Hand eine Wespe. Sie schwoll auf (lit.: ging nach oben). 

57. [nAnd'u mORol'i kelAn'ini j'Gd mlm g'elbl] Mir ist die Moghol-Sprache 
nicht (mehr) in Erinnerung. 

58. [nAnd'u mORol'i ausAn'A j'Gd mml g'Elbl] Mir ist keine Moghol
Gesehiehte (mehr) in Erinnerung. 

59. [urt'u urt'u b'ikelre] Sprieh nieht laut! 

60. [t'E qur'i 'Gb 'undut dJ'm qAtU] Nimm diesen Stein! Wirf ihn in den 
Bach hinein! 

61. [en'A UkmAIJ'i id'o~l mAz'A gS'A OkpA] leh aB dieses Brot. Es hat 
nieht gesehmeekt (lit.: gab keinen Gesehmack). 

62. [tfAmtJ'EI obtf'irA kE m'mni firwAs'i GmsGs'u ken'e dobs'um 'AdiI bl 
j'o g'elbl] Hole einen Holzl6ffel, denn ich will diese Suppe kosten ob 
ihr Salz richtig ist oder nicht = ob sie richtig gesalzen ist oder nieht. 
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63. [nAnd'u d' A meIlAktf'i mlill be] leh habe zehn Sehafe. 

64. [xalm' Amlill r' AlJill Jir' 0 be] Die Farbe meines Zeltes ist gelb. 

65. [med' AnAmbl. ml' A med' AnAmbl] leh weiB. leh weiB nieht. 

66. [t'endu g'A meIlAxtf'i 'AtJM g'A gert'u] Sag ihm: "Bring das Sehaf!" 
Sag: "Naeh Hause!" = Sag ihm, er solI das Sehaf naeh Hause 
bringen. 

67. [gert'u ortJiWAtJi bAw'elmml g'A Ot'M 'irA g'A tJUlJRurt'U q'or mmi bl 
b'Alqi idJr'o bolRA] Bist du naeh Hause gegangen, sag meinem Vater: 
"Komm schnell"! Sage: "Ieh habe in der Stadt Arbeit. Vielleieht 
konnen wir sie tun (lit.: ... wird sie getan werden)." 

68. [indAs'A no'unAmbl t'indA urtf'imbl] leh ziehe von hier (weg) und 
gehe dorthin. 

69. [eldJigAt'i obtf'irA urtf'inAmbl tJUlJRurt'u] HoI die Esel her! leh gehe 
namlieh in die Stadt. 

70. [tf'OI otf'inAmbl] leh trinke Tee. 
71. [en' AkA tf' 01 ul' eldAnAmbl ukm' AlJ id' AnAmbl] Tee trinke ieh jetzt 

nieht. leh esse Brot. 
72. [en'audur ekAd'A OIAstf'Ambl ukm'AlJ id'AnAmbl] Heute war ieh sehr 

hungrig. leh esse Brot. 
73. [en'A tAj'Aq beld'un be] Dieser Holzbalken ist dick. 
7 4. [en' A tAj' Aq nor'in be] Dieser Holzbalken ist dunn. 

75. [b'i beld'un bebi t'od nor'in beto] leh bin dick, ihr seid dunn. 

76. [tf'i nor'in betJi] Du bist dunn. 

77. [b'i f'iqir k'inAmbl t'e tJAR'on SARAlt'u ukU3' A] leh denke, daB dieser 
WeiBbart (schon) gestorben ist. 

78. [jot'unA obtf'irA kIl'i qAn' A tAlib' AtJi] Denke naeh (lit.: bring es zur 
Erinnerung), wohin du den Sehlussel gelegt hast. 

79. [b'i qurb' An ber' Armml bl] leh habe drei Bruder. 

80. [tJAsut'i b'um derAsA 'undut] Wirf den Schnee (pl.!) vom Daeh 
herunter! 

81. [eldJigAn'i bor'ini k'uli] Binde die Ladung des Esels fest! 

82. [g'o x'elle q'or mml bi] Morgen habe ieh viel Arbeit. 

83. [tJUlJRurt'u irg'an ekAd'A b'emA] In der Stadt gibt es viele Leute. 

84. [hedJr'on job'unA] Die Muhle geht. 
85. [boRdelt'i p'okI. dJu'ol obtf'irA. 'uRur dJu'olqAt'u. Atf'itjAhedJmnt'u. 

gul'ur kijre] Reinigeden Weizen! Hole einen Sack! Gib (den Weizen) 
in den Sack! Trag (ihn) zur Muhle und maehe MehI! 
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86. [b'i ge:rtun'A b'ist m'An bUIRd'e:I mIllI bi] Ich habe 20 Scheffel Weizen 
in meinem Haus. 

87. [birArt'umm qij'nr morin'i bi] Mein Bruder hat zwei Pferde. 

88. [aul'o qAt'mm d' A ger mORoldAS' A be:IllA] In den Bergen gibt es zehn 
mogholische Haushalte (lit.: Hauser von Mogholen). 

89. rbidAn'i d'e mom x'e:lle: qut'u be:] Unser Dorf ist sehr groB. 

90. [tJik'odur nar'an qA!'on bdA] Gestern war die Sonne heiB. 

91. [Ell'audur xun'ug be:] Heute ist es kuhl. 

92. [suw' Axt nOlrAs' A bos'unAmbi. z'or us'u obtJ'irAtu ke: n'urA ORAS'U] 
Morgens stehe ich vom Schlafe auf. Bringt etwas Wasser, denn ich 
will das Gesicht waschen! 

93. [Ell'audur hAms'unmml nodJ'ur bi. istAfr'oq kIllA] Heute ist meine 
Schwester krank. Sie bricht. 

94. [mAnz'il qAt'U mORoldAs'A dA' g'ir be:IllA] In Manzil gibt es zehn 
Moghol-Haushalte (lit.: von Mogholen zehn Hauser). 

95. [kundur'i indon' Azm noJ'un g'e:Ibe:] Die Wassermelonen von Kundur 
sind nicht suB. 

96. [m'onA tJ'al us'udni e:kAd'A s'of bi] Das Wasser dieses Tees ist sehr 
sauber. 

97. [EllA m'm e:kAd'A urt'u bi. ul'A urtJ'inAmdA. t'e: murtu urtJ'inAmdAke: 
oq' AI' be:] Diesel' Weg ist sehr lang. Wir gehen (ihn) nicht. Wir gehen 
auf diesem Wege, weil er kurz ist. 

98. [he:rot'i hAWOlm kAbulAs'A sudunt'Ar be:] Das Wetter von Herat ist 
besser als das von Kabul. 

99. [Ell' A RAdJ' Ar n'om bi t'e: RAdJ' AI' qos'un bl] Dieses Landstuck ist 
feucht, jenes Landstuck ist trocken. 

100. [kudurt'u p' AndJ qis'im bORd'e:1 m'ani be:] In Kundur haben wir funf 
Weizenarten. 

101. [qAn' A ortJ'inAlltJi] Wohin gehst du? 

102. [t'od qAn'A ortJ'inAllto] Wohin geht ihr aIle? 

103. [moRol'i xot'udni sud'un qol'i ne:k'AnA] Die Frauen del' Moghol 
weben gute Teppiche. 

104. [Ell'A gEl' oR'm be: t'e: ge:r it'an be:l Dies Haus ist geraumig, jenes Haus 
ist eng. 

105. [nAnd'u qj'nr xot'un num bI] Ich habe zwei Frauen. 

106. [EllAk'A k'e:1 g'e:lbe:. pe:J'in k'e:1 bos'unA] Jetzt ist kein Wind. Nach
mittags wird sich del' Wind erheben. 
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107. [mmrg qj'nr bolm be:. W'A mmrgt'u nik'A bolm be:] Ein Huhn hat 
(gewohnlich) zwei Fliigel. Dies Huhn hat (aber nur) einen Fliigel. 

108. [w'an qAn'i s'olm e:kAd'A xun'ug be:lA. t'ir bolpA] Heuer war der 
Winter (lit.: des Winters Jahreszeit) sehr kalt. Er ist vorbeigegangen. 

109. [ge:r'i dfAr'u kl] Fege das Haus! 

110. [me:z'i p'o kl] Mach den Tisch sauber! 

111. [aulos'A tAj'Aq 'AtfArtu] Bringt Holz von den Bergen! 

112. [b'i hAraud'ur q'or kinAmbl] Ich arbeite taglich. 

113. [he:rot'i irg'am Abrufum'i k'irmni e:kAd'e:llll b'e:lllA] Die Leute von 
Herat haben viele Seidenraupen. 

114. [p' Andf s' 01 bol'unA ke: ArzAnAbodAs' A irA;»' Amdro] Es werden fiinf 
Jahre, daB wir von Arsanabad gekommen sind. 

115. [luI)ut'Amm fir'o bl] Mein Turban ist gelb. 

116. [tfik'odur ukm'AI) e:kAd'A id'obl mAr'iz bolp'mbl] Gestern habe ich 
viel Brot gegessen. Ich bin krank geworden. 

117. [biP g'o bitI'inAmdA] Das andere werden wir morgen schreiben. 

118. [dur'Am ul'e:ITinA ke: idAS'U '" kidAS'U] Sein Magen will nicht, daB 
er es iBt = sein Magen vertragt es nicht. 

119. [mot' Ar s' €lrAbA] Das Auto ist (noch) nicht gekommen. 

120. [b'i urt'u tot'ombi] Ich rauche eine Zigarette (lit.: eine Lange). 

121. [nAm'i jobuxtI'i uftAb'A] Mich hat eine Miicke gestochen. 

122. [qAr'o m'urdf] Schwarzer Pfeffer. 
123. [min'i ge:rAs' A be] Er ist aus meiner Heimat (lit.: aus meinem Haus). 

124. [se:bn'ud] .Apfel. 

125. [us'ud ke: I'Ar I'Ar kinA] 
[mifn'ud ke: b' Ar b' Ar kinA] 

[d'il jod'i ddb'Ar kinA] 
[t' Ali ke: omI'igA dil] 

Die Wasser, die sar sar machen, 
Die Schafe, die mah, mah machen, 

Das Herz erinnert sich an die Liebe, 
LaB das Herz singen! 

126. [e:k'iullll d'Ard klllA h'olmini g'e:lbe:] 
[be:m' or boldI' Ambi kAm x' ornum g' e:lbe:] 

[be:m'or boldI' Ambi kAm x'onmm xod'al dfon] 
[e:n' A be:more:zt' U pArw' olmllli g' e:lbe: ] 
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Mein Kopf tut weh, mein Zustand ist schlecht. 
leh bin krank, und aueh nur wenig Fursorge habe ieh nieht. 

leh bin krank, doeh meine wenige Fursorge ist der liebe Gott. 
Dieser Krankheit sehenke ieh (daher) keine Beaehtung. 
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127. ['irA 'irA urd'omm, s'aURu tAmAI'0mm] Komm, komm zu mir, du 
bist die Leidensehaft meines (dieh) Sehens. 

Miirehen 

128. [nik'A tfAR'on SAR'AI bilro. uk'Ar tfoWon bilro. uk'ini bilro] Es war 
(einmal) ein WeiBbart. Er war ein Viehhirte und hatte ein Miidehen. 

129. [nik'A bodf'o bilro. job'umbilro. irAb'A dAft'u u3Ab'A ke: uk'Ar tfAf3'on 
bI] Es war (auch) ein Konig. Er war (einmal) auf dem Spaziergang, 
kam in die Wuste und sah, daB ein Viehhirt 

130. [nik' A xot'un m'undA bI. te:ndAs' A ASAXP' A ke: e:n' A xot'un tfinAnd'u 
'e:mA bol'um] und eine Frau ebendort war (lit.: ist). Er fragte ihn: 
"Was ist diese Frau bei did" 

131. [te:ndAs' A ASAXP' A. t'e: gAb' A ke: w' A uk'imm bol'um. bodI'o te:ndAs' A 
ASAXp'A ke: e:n'A e:mAgAl'A e:dI'an ul'A kim] (So) fragte er ihn. Dieser 
sagte: "Dies ist meine Toehter." Der Konig fragte ihn: "Warum 
hat sie keinen Mann (lit.: maeht sie keinen Mann)1" 

132. [e:n'A bodI'o irAb'A ukin'i urd'Olm te:ndAs'A ASAXp'A e:mAgAl'A e:dI'an 
ul' A kintfi] Der Konig ging zu dem Miidehen und fragte sie: "Warum 
bist du nieht verheiratet (lit.: maehst du keinen Mann) ~" 

133. [uk'in gAb'A b'i monAd'u dfAl'au ul'au3AnAmbi k'e: e:df'an kisu. e:n'A 
bodf' 0 gAb' A ke: nAm'i 'ob ke: b'i bodf' 0 munA mumlAk' Ad be:bil Das 
Miidehen sagte: "leh sehe hier keinen Jungen, den ieh heiraten 
konnte." Der Konig sagte (hierauf): "Nimm mieh, denn ieh bin der 
Konig dieses Konigreiehes." 

134. [e:n'A uk'in gAb'A ke: bodfo'i hun'Ar g'e:Ibe:. t'e: bodI'o ukind'u gAb'A 
ke: bodfo'i e:mAgAl'A ke: hunAr g'e:Ibe:] Das Miidehen sagte: "Konig
sein ist keine Kunst." Der Konig sagte (hierauf) zu dem Miidehen: 
"Warum denn ist Konigsein keine Kunst ~" 

135. [e:n'A uk'in gAb'A ke: bodfo'i tfinAs'A nikAn'i old'AnA ke: tfinAs'A 
b'Arigro. tfinAnd'u bip 'e:mA hun'Artfini bi ke: dfAdfulk'u 01] Das 
Miidehen sagte: "Es wird jemand gefunden werden, der von dir 
dein Konigsein (lit.: das Konigsein von dir) nehmen wird. Was fur 
eine andere Fiihigkeit hast du, so daB du (etwas) zu essen finden 
kannst (lit.: findestp" 
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136. [enA uk'in t'ende gAb' A ke hun' AI' j'od bAl'i b'i tJini kAWul kimbl. 
bodI' 0 gAb' A kI b'i hun' AI' j' od bAI"imbi. uk'in tend'u buribof'i j' od 
Ugp'A] Dann sagte das Madchen: "Erlerne eine Fertigkeit. (Dann) 
werde ich mit dir einig." Der Konig sagte: "Ich werde eine Fertig
keit erlernen." Das Madchen lehrte ihn (hierauf) das Mattenweben. 

137. [t'endu ki rod Ugp'A t'en+inekod'ukAWulkibA.en'A bodI'oqAlAUd'or 
P'uJ k'imbelre] Nachdem sie ihn dann gelehrt hatte, wurde sie mit 
ihm iiber die Hochzeit einig. Der Konig legte nun ein Derwisch
gewand an 

138. [bozornut'u job'umbilre. u3Ab'A ki nik'e dJAl'au d'A ripA mjaq'on 
obtJA. RAI't'UlID be d'oun kinA ke mozd'ur k'ijA bol'unA] und ging 
auf die Bazare. Er sah, daB ein Junge fiir zehn Rupien Fleisch ge
kauft hatte. Es ist in seiner Hand und er schreit:" Wer will (bei 
mir) Arbeiter werden 1" 

139. [nik'A Ad'Am oIdAb'A. t'e enAnd'u mozd'ur boIp'A qAt'ini urtfib'A 
aulid'UlID. en'audur ki t'ir bolp'A] Ein Mann wurde gefunden. Er 
wurde bei diesem Arbeiter und ging mit ihm in dessen Haus. Dieser 
Tag verging (lit.: heute, welches verging). 

140. [boz go'ini m'onA bodI'o qAlAUd'or P'uJ kibe irAb'A m'ut+A. b'oz 
u3Ab'A ke m'ut+A dfAl'au b'oz mjaq'an obtI're mozd'ur sur'ox kine] 
Am Morgen darauf zog der Konig wieder das Derwischgewand an 
und kam ebendort hin. Wieder sah er, daB ebendort der Junge 
wieder Fleisch kaufte und nach einem Arbeiter schrie. 

141. [m'onA bodI'o irAb'A urd'Olni dotAnAj'A gAb'A ki monAnd'u dJAl'au 
nik' A esr' or nikub' A. en' A bodI' 0 t' endu mozd'ur bolp' A qAtin'i urtJib' A 
aulid'UlID] Der Konig kam in dessen Nahe und sagte zu sich (lit.: 
in seinem Innern): Bei diesem Jungen ist ein Geheimnis verborgen. 
Der Konig wurde (darauf) bei diesem Arbeiter und ging mit ihm 
in dessen Haus. 

142. [u3Ab'A ki mu'i ik'ini RAnorAst'u oguks'Ambi. new'orni xAt'A boIp'A 
ke en'A dfAl'au nAm'i ol'OnA] Er sah, daB man ebendort Kopfe an 
Haken hangt. Er bekam sehr Angst (lit.: sein Fiirchten wurde stark), 
daB ihn dieser Junge tote (lit.: ... : dieser Junge wird mich toten). 

143. [en'A hun'Arni jot'Ulni irAb'A t'endu gAb'A ki nam'i b'iolo ke nAUd'u 
hun' Al'mini j' od mini bi ki h' AI' udurt' u p' Andf hAZ' or rupj' A ke 
Old'ot kisu tJinAnd'u] Da kam ihm seine Fertigkeit ins Gedachtnis 
und er sagte zu ihm: "Tote mich nicht, denn ich erinnere mich an 
eine Fertigkeit von mir, mit der ich fiir jeden Tag fiinftausend 
Rupien als Einkommen fiir dich schaffen werde." 
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144. [e:nA dfAl'au te:nAs'A ASARp'A. tfinAlld'u 'e:ntor hun'Ar tfini be:. bod'fo 
gAb'A ke: b'i burib'ofbe:bi tfi 'urtfl AbriI'um 'ob ke: b'i ne:kAs'u] Der 
Junge fragte ihn: "Was fur eine Fertigkeit hast du?" Der Konig 
sagte: "lch bin Mattenweber. Geh und kaufe Seide, damit ich webe!" 

145. [e:n'A dfAl'au AbriI'um AbtfirAb'A. e:nA bodI'o puI'ok ne:ub'A. e:n'A 
dfAlaud'u gAb' A ki e:n'i 'Atfid wAzir'i SArOld'Ulill tfinAnd'u Alt'an 
e:kAd'A ogum] Der Junge brachte Seide, und der Konig wob ein 
Gewand. (Dann) sagte er zu dem Jungen: "Bring dieses zum Palast 
des Wezirs. Man wird dir viel Geld geben." 

146. [Atfidp'A wAzir'i SArOld'u t'ok t'ok kibA. nik'A k'oufibA irAb'A Ugp'A 
RArt'Ulill. Atfidp'A wAzir'i urd'o. k'oufibA gAb'A wAzirt'u ke: 'e:n+i 
bur'i nik'A dfAl'au obtfirAdf'A tot'u] Er trug es zum Palast des 
Wezirs und klopfte an. Es kam ein Page, und er gab es ihm (lit.: in 
dessen Hande). (Dies)er brachte es zum Wezir. Der Page sagte 
(dann) zum Wezir: "Dieses Gewebe hat Euch ein Junge gebracht." 

147. [e:n'A wAz'ir gAb'A ke: 'urtfi t'e:n+A q'auA. t'e:n+i kauk'A qallAb'A. 
irAb'A wAzir'i urd'o. t'e:ndu wAz'ir gAb'A ke:] Der Wezir sagte: "Geh 
und rufe nach ihm!" Der Junge rief ihn. Er kam zum Wezir. Der 
Wezir sagte zu ihm: 

148. [e:n'i kje:ill ID3' A. e:n' A gAb' A ke: e:n'i nik' A mozd'ur roml be: ne:kA3' A. 
e:n'A wAz'ir p'al kibA ke: e:n'i bodI'o ne:kA3'A. e:n'A dotonAj'A qAr'O 
bolpA ke: bosdfo'i b'i bAr'imbi t'e:n+i ol'om] "Wer hat das gemacht?" 
Er sagte: "Dies hat ein Arbeiter, den ich habe, gewebt." Der Wezir 
fand heraus, daB dies der Konig gewebt hatte. Er beabsichtigte in 
seinem Innern Ubles (lit.: wurde schwarz): "Das Konigreich nehme 
ich, ihn werde ich toten." 

149. [e:n'A wAz'ir Alt'an e:kAd'A Ogp'A. e:n'A dIAl'au irAb'A SArOd'unA e:n'A 
bodI'o te:nAs'A ASARp'A ke: k'e:du Alt'an ogtI'A tfinAnd'u. e:n'A 
so~unp'oz gAb'A ke: fif h'Aft hAZ'or Alt'an ogtI'A nAnd'u] Der Wezir 
gab viel Geld. Der JUllge kam (darauf) zu seinem Haus und der 
Konig fragte ihn: "Wieviel Geld hat er dir gegeben?" Der Seifen
sieder sagte: "Sechs- (oder) siebentausend Geldstucke hat er mir 
gegeben." 

150. [hodI'o dOtAllAj'A gAb'A ke: nAm'i e:n'A ol'om wAzir'i 3UgAS'A nik'A 
Al' om AZ' Ar e:s' A kibA] Der Konig sagte in seinem 1nnern: Der "ill 
mich (auch) umbringen, (denn) seitens des Wezirs hat man kein Erken
nungszeichen gemacht. 
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151. [nik'An dig'Ar nEkAb'A dor'Ollll bitfib'E xotundun'A kE b'i m'onA 
d'aul k'Alb dfEld'u bEbi kE id'Am iSO'At nAm'i ol'om. t'E bitfib'E. 
ogp' A so~unpoz'i RArt'u gAb' A kE] Er wob ein anderes, an dessen 
unteren Rand er an seine Frau schrieb: Ich bin an einem solch 
ublen Ort, daB man mich diesen Moment und diese Stunde (noch) 
toten wird. Das schrieb er. Er gab es in die Hand des Seifensieders 
und sagte: 

152. [Ell'i 'Atfid bodfo'i SArod'u ki Alt'an tfinond'u x'EllE EkAd' A. Ell' A 
so~unp'oz Atfidp' A bodfo'i SArOld'u t'ok t'ok kibA. bodfo'i xot'uni 
bosp' A U3Ab' A kE nik' A nAf' Ar bl] "Bring dies zum Palast des 
Konigs, damit du sehr viel Geld (bekommst) (lit.: damit dir sehr 
viel Geld)." Der Seifensieder brachte es zum Palast des Konigs 
und klopfte an. Die Frau des Konigs erhob sich und sah, daB da 
eine Person ist. 

153. [nik'A kauk'A dforub'A kE 'urtfi U3'EkdA kj'Ambi. Ell'A irAb'A bodfo'i 
xotun'ini urd'omi gAb'A kE] Sie beauftragte einen Knaben: "Geh, 
es solI gesehen werden, wer es ist!" Er kam zur Frau des Konigs 
und sagte: 

154. [nik'A nAf'Ar bl bur'i obtfirAdf'A. m'Ul kl gAb'A. En'A xot'un p'al 
kEbA. Ell'A gAb'A 'urtfi t'Ell+i obtf'irA gErt'u. bU1:'i OP'A RArAs'ami] 
"Es ist ein Mensch, der Seidengewebe gebracht hat." Das sagte er. 
Die Frau begriff. Sie sagte: "Geh, bring ihn ins Haus!" Das Seiden
gewebe nahm man aus seiner Hand. 

155. [Atfidp'A bodfo'i xotun'ini urd'o. 'EllA xot'un dor'Ollll U3'EkdAbA 
u3Ab'A kE bitfiks'Ambl kE m'onA d'aul dfEld'u bEbl kl id'Am ki 
iso' At nAm'i ol'om] Man brachte es zur Frau des Konigs. Die Konigin 
lieB einen Blick auf das Untere des Seidengewebes (lit.: davon) 
fallen und sah, daB geschrieben steht: Ich bin an einem solchen Ort, 
daB man diesen Moment, diese Stunde mich toten wird. 

156. [En'A xot'un ki Ell'i umfib'A s'aurAn nik'A fAIt'An Ask'Ar obtf'irAbA. 
En'A so~unp'oz RArRAb'A AskArt'i RArt'u Ogp'A. AskArn'ud t'En+i 
bArtf' A kib' Anud qArbuxtf'i ikit'Ullll obtf'irAbA] Als die Frau das 
gelesen hatte, holte sie sofort eine Abteilung Soldaten herbei. Den 
Seifensieder brachte man hinaus und gab ihn in die Hande der 
Soldaten. Die Soldaten schlugen ihn in Stucke und brachten sie an 
der Spitze der Bajonette an. 

157. [Ell'A sArOld'Ullll Ell'Ad ki irAb'A bodfo'i u3Ab'Anud kE d'ig doro R'ol 
kinA. Ell'A bodf'o ki AskArt'i u3Ab'A nud'utni w'o bolpA] Als diese 
(dann) zu dessen Haus kamen, sahen sie den Konig unter einer 
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Pfanne Feuer machen. Ais der Konig die Soldaten sah, wurden 
seine Augen gliicklich (lit.: offen). 

158. [en' A AskArn'ud qAl'el umbulp' A en' A bodJo'i xAl'os kibA. en' A bodI'o 
ke irAh' A dJeld'unA xotun' A R' Ar u kolt'ini motI' A kIbA] Die Soldaten 
umstellten die Behausung und befreiten den Konig. Als der Konig 
zu seinem Ort (= nach Hause) kam, kiiBte er Hande und FiiBe 
seiner Frau 

159. [t' endu gAb' A ke blI' Aq hun' Ar bl az m' ole bet' Ar be. nAm'i olokus' A 
xAl'os kibA] und sagte zu ihr: "Ohne Zweifel ist eine Fertigkeit 
besser als Erbgut. Mich hat sie vom Tod errettet." 

160. [en' A kauk' A mAr'iz be] Dies Kind ist krank. 

161. [tebtAXs' An bi] Es ist eingeschlafen. 

162. [ekind'Ulni R'olni bi] Es hat Fieber (lit.: In seinem Kopf ist Feuer). 
163. [ek'ini qAl'on be] Sein Kopf ist heiB. 

164. [qam'AnA] Es hustet. 

165. [Z'ArA Z'ArA kel'AnAillbl] Ich spreche nur wenig. 

166. [ger'i ik'ini tJol'o be] Das Obere des Hauses hat eine Dachoffnung. 

167. [ger'i tJOI'Olni bi] Das ist die DachOffnung des Hauses. 

168. [qArbuxtI'i] Gewehr. 

169. [kouJib' A ke torAb' A m'Ul mir'oz hilA] Das Kind war seit Gehurt 
so hinfallig. 

170. [ek'inmi tJ'Arx id'AnA] Mir ist schwindelig (lit.: Mein Kopf iBt ein 
Rad. < pers.). 

171. [no'ir ke ul'A bol'unAntJi dU'Ol 'idA] Bevor du zu Bett gehst, nimm 
die Medizin! 

172. [dotAn'Amm ekAd'A tr'uJkkinA] Ich stoBe sehr auf (lit.: MeinIn
neres macht sehr sauer). 

173. [UtAg'U boldJA m'ur l' AtJidonA 'urtJigA] Er ist alt geworden und 
kann nicht mehr gehen (lit.: den Weg gehen). 

174. [qAbArt'um dAn'A hi] An seiner Nase ist eine Wunde. 

175. [qj'or kouJih'An nik'A gUdJAnAS'A bi] Es sind Zwillinge (lit.: zwei 
Kinder aus einem Bauch). 

176. [qut'u] groB; Konig. 

177. [deld'on tol'o] Gott. 
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178. [k'el dfond'u tom tOSp'A] Hat der Luftzug lhren Ki::irper (schon) 
beriihrt? 

179. [tAj'AR dfond'u tom tOSp'A] Der Stock hat lhren Ki::irper getroffen. 

180. [m'onA quril'A ik'in der'Atfini ogus'u ke dfelAs'A b'ibos] lch werde 
mit diesem Stein an deinen Kopf werfen (lit.: geben), daB du von 
diesem Platz nicht mehr aufstehst. 

181. [bUw'Atfini ausul'A b'ikigA ke m'otA qoril'A 'OkUgA] Dein Vater wird 
nicht wagen (lit.: wird nicht das Wagnis tun), mit diesem Stein zu 
werfen. 

182. [mu'i irAtu] Kommen Sie hier entlang! 

Marchen 2 

183. [nik'A tfop'on belA. ekAd'A sol m'ut+A dfald'u zmdAgon'i k'imbiIA] 
Es war (einmal) ein Schafhirt. Er lebte viele Jahre am gleichen Ort. 

184. [A~m'Ad nerAd'u. A~m'Ad nik'A dfAIJg'AI q'At+U tAwAI'ud bolp'A 
(A~mAd'i buw'emi nik'A dfAIJg'AI q'At+U torAl'A)] Er hieB Ahmed. 
Ahmed wurde in einem Wald geboren (die Mutter Ahmeds kam in 
einem Walde nieder). 

185. [nik'A od'ur qArAIJR'm dfAIJg'AI q'A+tu tfin'o WA x'irf WA xArgun'ut 
df'ami bilA. A~mAd'i g'erni bed'i modunAs'ami dfurigdA3'A] Eines 
Tages hatten in dem dunklen Wald auch Wolfe, Baren und Kanin
chen ihren Platz (= lebten auch ... ) .Das Haus Ahmeds war aus 
Weidenholz gemacht. 

186. [A~m'Ad ke qut'u bolpA bAwAI'AjA t'ir u kAmon'Ar qAti urtfib'A 
feqort'u. nik'A od'ur rub'o dfugt'u guj'imbiIA] AIs Ahmed groB ge
worden war, ging er mit seinem Vater mit Pfeil und Bogen auf die 
J agd. Eines Tages liefen sie hinter einem Fuchs her (lit.: liefen in 
die Richtung eines Fuchses) und 

187. [nik' A qut'u dArjod'u kurp'A. dArj'o df'ami I'uf bilA A~m' Ad dArjod'u 
unob'A. w'Aqte ke R'Ar 'uRurpA nik'A fir'o mo'i RArt'umi irAb'A] 
kamen zu einem groBen FluB. Die FluBgegend (lit.: der FluB-Ort) 
war sumpfig (lit.: war Sumpf), und Ahmed fiel in den FluB. Ais er 
mit der Hand (um sich) griff, gelangte ein gelber Fisch in seine Hand 
(lit.: Ais die Hand griff, kam ein gelber Fisch in seine Hand). 

2 Vgl. diese Geschichte bei SCHURMANN, op. cit., Appendix III, S. 411-412. Ebenso 
mit mehreren abweichenden Stellen bei AHMAD ALI MOTAMEDI, Vestige des 
Mongoles en Afghanistan, in: Afghanistan No.1, 1956, S. 17-24 und No.2, 1956, 
S.15-20. 
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188. [W'Aqte: ke: gu3An'ini w'o kibA dotAnAS'alni nik'A tIl'o AIJguJt'Ar 
oldAWA. w' Aqte: ke: A~m' Ad AIJguJtAl"i qurundun' A kibA nik' A ruJ An'i 
Ogp'A (oldAgdAb'A)] Als sie seinen Bauch aufmachten, fand man in 
(lit.: aus) seinem Inneren einen goldenen Ring. Als Ahmed den 
Ring an seinen Finger steckte, gab er einen Lichtglanz (wurde ein 
Lichtglanz gefunden). 

189. [A~m' Ad bAWAl' AjA mt' Ar qiJIoqtun' A irAb' A (morit' Ar R'iJIoq dJ'ugtu 
irAb'Anud). bAW'O u k'oun irAb'A nik'A tJAR'on sARAI'i ge:rt'umi 
t' e:n + ASA ASARP' A] Ahmed kam mit seinem. Vater schnell in ihr Dorf 
(kamen mit den Pferden in die Richtung des Dorfes). Vater und 
Sohn kamen zum Haus eines WeiBbartes (lit.: weiBen Bartes) und 
fl'agten diesen: 

190. [e:n'A 'e:mA bi. tJAR'on sARAlt'u gAb'A. nik'A od'ur k'ountJini podJ'o 
bol'um. boj' Ad ke: A~m' Ad POdJOlS' A mtArt' Ar ur'indunA xot'un qut'u 
XiJAS'A b'ArigA] "Was bedeutet dies1" Der WeiBbart sagte: "Eines 
Tages wird dein Sohn Konig werden. (Aber) Ahmed muB vom 
Konig moglichst schnell eine Frau mit bedeutender Verwandtschaft 
(lit.: aus bedeutender Vel'wandtschaft) fiir sich nehmen." 

191. [A~m'Ad 'in+AbA gAb'A. UAnd'u tolok'umni (Alt'an mini) ug'e:lbi ke: 
qut'u xiJAS'A uk'in bAris'u] Ahmed lachte und sagte:"Ich habe 
kein Geld um ein Madchen mit (lit.: aus) bedeutender Verwandt
schaft zu heiraten (lit.: zu nehmen)." 

192. [Ag'Ar tJI m'utA Jlr'i olob'Atfi t'e:n+i qilRos'uni te:l'o bi mut'Ani 
olob' Atfi qe:lRos'udni ke:AI' A nudun' Arni AtfArp' Atfi podf'o ukin' A 

tfinAnd'u og'um] (Der WeiBbart sagte:) "Wenn du eben diesen 
Lowen getotet hast, dessen Haarkleid (aus) Gold ist, eben diesen 
wenn du getotet hast und sein Haarkleid mit seinen beiden Augen 
hel'beigebracht hast, wird der Konig dir seine Tochter geben." 

193. [A~m'Ad tfARon SARAlAS'A ASARp'A ke:. mot'A J'ir qAn'A dJ'aIni bl. 
tJAR'on sAR'AI gAb'A. tJi 'urtJi aulod'u. nik'A qAr'O Ror'i aud'o!. 
b'Alqi 'U3A] Ahmed fragte den WeiBbart: "Wo hat diesel' Lowe 
seinen Platz 1 (= wo ist ... )" Der WeiBbart sagte: "Geh ins Gebirge 
und suche eine dunkle Hohle! Wenn irgend moglich, sieh nach!" 

194. [A~m'Ad morin'A j'osu jAm'AI kibA nik'A xAlt'A tutul'R'on bArib'A 
qolod'u urtfib'A. nik'A hAft'A od'ur u sun'i morin'A guIlR'AmbilA] 
Ahmed legte seinem Pferd Sattel und Zaumzeug an, nahm einen 
Beutel Reis, und begab sich fort (lit.: ging in die Ferne). Eine 
Woche, Tag und N acht, lieB er sein Pferd galoppieren. 
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195. [W'Aqte: ki mkm'AIJ idAk'u bA'imbilA hAmif'A W'Axt mur'i ikin'ini 
duJmAll'udni bArixs'Ambilro t'e:n+i quril'A otA'r ot'Ar og'umbilro] Ais 
er Brot aB, besetzten (lit.: nahmen) immer Feinde, die es auf ihn 
abgesehen hatten (lit.: Feinde seines Kopfes), den Weg und bewarfen 
(lit. gaben) ihn immer und immer wieder (lit.: schnell, schnell) mit 
Steinen. 

196. [t'e: dot'ombilA bAodf'udike: t'e: olAskul' AIJ bilA gu'imbilA. ox'ir U3Ab' A 
ke: od'A UJOW'e:l tJos'un bArib'A] Erfloh, und obwohlerhungrigwar, 
galoppierte er (weiter). Endlich sah er, daB oben und unten Schnee 
lag. ([tJos'un bAri-] ist eine Lehniibersetzung aus dem Persischen: 
barf giriftan "Schnee liegen".) 

197. [~AW'A xun'ug bolp'A qAr'o Abrn'ud Asmon'i nur'ini bArib'A. aulo'i 
kuld'umi nik'A nor'in m'ui' olp'A (oldAb'A, u3AgdAb'A.)] Die Luft 
war kiihl und dunkle Wolken bedeckten das Antlitz des Himmels. 
(Abrn'ud Asmon'i nur'ini bAri- ist eine Lehniibersetzung aus dem 
Persischen: 'abr rui asmiin rii giriftan "Wolken bedecken das Antlitz 
des Himmels"). Am FuBe eines Berges fand er einen schmalen Weg 
(wurde gefunden, wurde gesehen). 

198. [morin'A nik'A de:rAxt'u kulib'A aul'Ol ikind'umi d'e:kJi urtJib'A. 
nik' A Jil' A qAt'u qArAIJR'Ul Ror'i u3Ab' A. w' Aqte: ki Ror'i amand'umi 
bAjiRs'AmbilA nik'A ow'oz t'e: dJugAs'A sonosp'A] Er band sein Pferd 
an einen Baum und ging auf den Gipfel des Berges hinauf. In elner 
Spalte sah er die dunkle Hohle. Ais er am Eingang (lit.: Mund) der 
Hohle stand, horte er aus dieser Richtung eine Stimme. 

199. [WAqte: ki nur'A qArilRAb'A nik'A Jir'i u3Ab'A. fir ur'uxJ irAb'A ki 
t'e:n+i 'ologA. AIJguJt'Arni b'Arq ogUb'A Jir'i nudun'ini k'ur kibA] Ais 
er sein Gesicht umwandte (lit.: sein Gesicht zuriickgehen lieB), sah 
er einen Lowen. Der Lowe kam heran, urn ihn zu toten. Sein Ring 
(aber) leuchtete auf (lit.: gab Glanz) und machte die Augen des 
Lowen blind. 

200. U'ir alb'A od'A urtJib'A. aul'Ol ikind'umi urtJib'A m'ut+A unob'A 
ukub'A. aulos'A Je:w'o dJug gUlp'A Jir'i nudut'ini tOtOb'A orosun'ini 
'Am tOtob'A] Der Lowe bekam Angst und lief nach oben. Er lief 
auf den Gipfel des Berges, fiel dort herunter und starb. (Ahmed) 
rannte vom Berg herunter (lit.: unten Richtung), riB die Augen 
des Lowen heraus und zog sein Fell ganzlich abo 

201. [ke:AI' A nud' uni AIm' os me:t' u be:lA us' udni tilos' AbilA. w' Aqte: ke: 
POdf'Ol urd'omi irAb'A mutAt'i podJod'u mgp'A podf'o ukin'A t'e:ndu 
mgp' A] Seine beiden Augen waren wie Diamanten, und sein abge-
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lOstes Fell war aus Gold. Als er zum Konig ging und diese Dinge 
dem Konig gab, gab ihm der Konig seine Tochter. 

202. [podfod'u koufib'Ani g'elbilre. b'Ad AZ ukuk'Ulni A~m'Ad xifnutun'A 
qut'u bolpA] Der Konig hatte keinen Sohn. Nach dessen Tod wurde 
Ahmed (daher) in seiner Verwandtschaft bedeutend. 

203. 

204. 

205. 

Heimliche Liebeswerbung 

[m'Ul ki ortf'intfi en' A dfug I'iRdA] 
[tfinAnd'u qAro'i ug'umbi nudut' A qAr'O ki] 

[tfinAnd'u qAro'i ug'umbi buw' Atfini b'i pal kigA] 
[kitfik' A Amsun' A nAnd'u rAZ'o ki] 

Du, die du dort gehst, schau in diese Richtung! 
Ich gebe dir Schwarze; mach ihre Augen damit schwarz! 

Ich gebe dir Schwarze, aber laB es deine Mutter nicht wissent 
Mach die kleine Schwester mir gewogen! 

Liebeskummer 

[rAb'ot guri'on umburAxs'Ambi g'ermini] 
[is' eITAbA qOR' Azi df ononAs' Amni] 

Eke tASAl' 0 bolg' A dewon' A dotAn' Amni] 

Mein Haus liegt danieder wie die Karawanserei Gurion, 
denn es kam kein Brief von meiner Geliebten, 

so daB eine Erleichterung fande mein narrisches Inneres. 

Schicksal 

['al bUW'A 'U3A dfon'imni kAmn'ud durgAb'A] 
[tfi 'u3A UAnd'u ke RAmn'ud irAb' A] 

[tfinAnd'u kaufib' At bolp' A woldI' A] 
[k' el ir' AnA g' ermoni waIT' on kinA] 

o Mutter, sieh, meinen Korper haben Kiimmernisse verbrannt. 
Sieh mich an, Du, denn Kiimmernisse sind gekommen. 

Du hattest Kinder gehabt - sie gefunden. 
Doch Sturm kommt und zerstort unser Haus. 
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206. 

207. 

Sprachmaterial 

Liebeswunsch 

[n'urtJini nar'an sun'i irA] 
[sud'untfini tAb'an sun'i irA] 

['irA s'auA urd'omini sun'i] 
[irg'od ke:gA halr'on sun'i irA] 

Dein Gesicht ist wie die Sonne, komm nachts! 
Deine Zahne sind wie Lichtglanz, komm nachts! 

Komm, setz dich zu mir, nachts! 
Mach, daB die Leute iiberrascht sind, komm nachts! 

Verganglichkeit 

['al n'urtJini nar'an 'm·A 'm·A] 
['al sud'untJini tJAR'on 'm·A 'm·A] 

['irA 'irA 'UgA nAnd'u nik' A mAtf] 
[urtJ'inAntJi Jl'on 'm·A 'm·A] 

Hei, dein Gesicht ist wie die Sonne, lache, lache! 
Hei, deine Zahne sind weiB, lache, lache! 

Komm, komm, gib mir einen KuB, 
Denn auch du gehst unter die Erde, lache, lache! 

Sprichw6rter 

208. [OldAnd'u g'AnAmbi ke: diw'ol s'onosgA] lch spreche zur Tiir, damit 
die Wand es hart. (Indirekt iiber jemanden reden.) 

209. [boronAs' A bosp' A naud' on dor' 0 saub' A] Er stand auf aus dem Regen 
und setzte sich unter die Traufe. (V om Regen in die Traufe.) 

210. [de:gtJ'A de:gdond'u gAb'A n'urtJini qAr'O bi] Die Pfanne sagte zur 
Feuerstelle: "Dein Gesicht ist aber schwarz!" 

211. [moR' 01 ubtAxs'e kAl' A de:1SunAS' A A' inA] Der von einer Schlange 
Gebissene hat auch vor einer gefl.eckten Schnur Angst. (Gebranntes 
Kind scheut das Feuer.) 

212. [be:mud'un tAj'ARni RArAs'e:mi nik'ArA AbqAr'AllA] Ein Blinder ver
liert seinen Stock nur einmal aus seiner Hand. 

213. [usund'u ki ge:l'ug bol'unA mo'i bAr'ixtJi mo'i bAr'inA] 1m Wasser, 
das triib ist, fangt der, der nach einem Fisch greift, auch einen 
Fisch. (Wer sucht, der findet.) 



214. 

215. 
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Wettstreit mit angenehmen Folgen 

[qj'or uk'in guft'i bArib'A. nik'A sud'un dfAlow'i ikind'umi f'Art 
qulib' Anud] Zwei Madchen stritten miteinander (lit.: nahmen einen 
Streit). Sie wetteten um einen schonen Jungen (lit.: banden eine 
Wette auf den Kopf eines ... ): 

[hArkAd' om moni ke ugu 'ubdA m' OnA df Al' au 'okAgA] "J ede von 
uns, die niederschlagt und zu Boden fallt (ugu 'ubdA ist eine Lehn
iibersetzung aus dem Persischen: zadaBlfa,biin daB id.), solI der Junge 
vogeln." 

Brennende Liebe 

['irA dfon'o tfi dfonon'Amni] 
[d' AIlll sAdb'or tfi 'irA gert'umini] 

[d' AIlll sAdb'or 'irA tfin'i u3AS'U] 
[tAsAl'o boIg'A Ilk'An dewon'Amni] 

Komm, Geliebte, du bist doch meine Geliebte! 
In einem Augenblick komm hundertmal in mein ZeIt! 

In einem Augenblick komm hundertmaI, (denn) ich will dich sehen, 
Damit mein niirrisches Herz Erleichterung findet! 

216. [odAtirk' A nud'utni] Etwas hoher ihre Augen, 
UAwAtArk' A kuln'udni] Etwas herunter ihre Beine, 

[bURd'ot irAb'A amand'mni] Der Penis drang in ihren Mund, 
[dAr d'Art kinA mAbAf'ini] Ihre Vagina zuckt. 

Ratsel 

217. [urtfi'ubi murt'u] Ich ging auf dem Weg 
[oIp'ubi gi'o] und fand da: 
[oros'uni qAr'o] Seine Haut ist schwarz 
[dotAn'emi tfAR'a] In seinem Innern ist's weiB. 

(Eine galguzah genannte Frucht.) 

218. [koIl'Ag wojAXS'A] Es ist (wie) ein Gewand genaht 
[XAjot'i es'au3A3A] und hat den Schneider nicht gesehen. 
[Rul'ur boldf'A] Es ist Mehl geworden 
[idfron'i es'au3A3A] und hat die Miihle nicht gesehen. 
[tAj' Aq qirRAXS' A] Es ist (wie) Holz verarbeitet 
[nAdfor'i es'au3A3A] und hat den Tischler nicht gesehen. 

(Eine singid genannte Frucht = Frucht der Bergesche.) 
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Marchen 

219. [nik'A pir s'ol bilA nik'A UtAg'u xot'un belA nik'A nOAs'emi bilA. 
WAt'U tUR'ulni bilA t'w+i Al'AI kibA] Es war (einmal) ein Greis, eine 
alte Frau und einer von ihren Enkeln. Dieser besaB ein Kalb, und 
das t6tete er. 

220. [t'w+i mbtJib'A mj<:lqAt'emi tJ'ug tJ'ugkibA. t'eti AtJidp'A grrtun'A. 
urtJib' A tulA rAt'u tul' An obtJ'irAbA] Er zerlegte es und schnitt sein 
Fleisch in Stucke. Diese brachte er in sein Haus. Dann ging er nach 
Reisigholz und brachte das Reisigholz (auch nach Hause). 

221. [nik'A RAdJR'A AtJArp'A W'A mj<:lqAt'i URAb'A URurp'A RAdJi"A 
qAt'U. enAt'u dOl"omi R'ol dAr ogp'A] Er nahm eine Pfanne, wusch 
die Fleischstucke und legte sie in die Pfanne. Darunter machte er 
dann Feuer. 

222. [mj<:lq'At boIRAgdAb'A. sun'i xiJnut'A AtJArp'A xiJnut'i mem'on kibA. 
mkm' AIJ idAb' Anud urtJib' Anud. g'omi kauk' A llkAndun' A gAb' A ke] 
Die Fleischstucke wurden gekocht (lit.: wurden sein gelassen). 
Abends holte er seine Verwandten herbei und Iud die Verwandten 
ein. Sie aBen und gingen dann. Am Morgen darauf sagte der Junge 
zu sich (lit.: in seinem Herzen): 

223. [xiJn'utmini nAm'i mem'on kim. hArkAd'u balb'A h'lJku t'w+i 
mem'on is' A kibA. tURul'A orosun'ini Op'A. AtJidp'A ki d'urAgA] 
"Meine Verwandten werden mich (nun auch) einladen." Er war bei 
jedem, aber keiner Iud ihn ein. Da nahm er die Haut seines Kalbes. 
Er trug sie, um sie zu verkaufen. 

224. [urtJib'A murt'u u3Ab'A ke nik'A tJAR'on sARAlt'u gauron'i kWA. 
orosun'i t'wdu durA~' A qj'nr m' An ArzAnd'u] Er ging auf dem Weg 
und sah einen WeiBbart pflugen. Er verkaufte diesem die Haut fur 
zwei Man Hirse. 

225. [t'w+i dJorub'A gertun'A t'wdu gAb'A ke. gert'u xot'umini be t'wdu 
gA ArzAt'itJini og'um. urtJib' A u3Ab' A xot'uni souxs' Ambi ](Der 
WeiBbart) schickte dies en zu seinem Hause und sagte: "Meine Frau 
ist zu Hause. Erzahl es ihr, und sie wird (dir) deine Hirse geben." 
Er ging und sah, daB dessen Frau dasaB. 

226. [t' wdu gAb' A m' onA oros'uni b' Ari. e3' AntJini gAb' A ke qj'nr m' An 
Arz'An nAnd'u ug. xot'un bOSp'A qj'nr m'An Arz'An tOtOb'A dJu'ol 
qAt'umi kib'A utJAd'umi d'ekJ kibA t'w+i gerAs'A RArRAb'A] Er 
sagte zu ihr: "Nimm diese Raut! Dein Mann hat gesagt, du sollst 
mir zwei Man Hirse (daftlr) geben (lit.: gib mil' ... )!" Die Frau 
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stand auf, holte (lit.: zog) zwei Man Hirse hervor, tat sie in einen 
Sack, legte ihn auf seinen Riicken und schaffte ihn aus dem Haus. 

227. [t' e: U3Ab' A ke: girt'u nik' A dfAI' au souxs' Ambi. ilkAlldun' A gAb' A ke: 
m'onA dfAI'au m'onA xotun'i Amr'e:llli bi. 'ARA ke: bi m'onA qor'i 
U3AS'u ke: 'e:mA d'aul be:] Er hatte (aber) gesehen, daB im Haus ein 
Junge saB. Er sagte zu sich (lit.: in seinem Herzen): "Dieser Junge 
ist (sicherlich) der Liebhaber dieser Frau. lch werde bleiben, um 
diese Sache (naher) zu besehen, was es damit auf sich hat (lit.: was 
eine Art es ist)." 

228. [ge:rAs' A RArP' A. Old' An de:r' A dfuol'i aman'ini sutfulp' A ArZ' Ad 
AskArAb' A. balb' A mlAb' A ke: e:nAk' A bif'i 'e:mA kisu ke: e:n' A ArZ' A 
AskArAb' A. bif'i mini 'Am g' e:lbi] Er ging aus dem Haus hinaus. Bei 
der Tiir verlor er den VerschluB (lit.: den Mund) des Sackes und 
die Hirse rieselte herab. Er blieb stehen und weinte: "Was solI ich 
jetzt nur (lit.: anderes) machen, da die Hirse heruntergerieselt ist? 
Auch habe ich keine andere mehr." 

229. [SOUb'A ArzAt'A tOlll'UlllbiIA. xOtuk'A irAb'A gAb'A. ot'Ar ki b'oz 
'urtfi. e:n' A gAb' A. 'ARA ArzAt' A tOlllUS'U urtf'illlbi. e:n' A gAb' A.] Er 
setzte sich hin und samllleite seine Hirse auf. Das Frauchen kam 
und sagte: "Mach schnell und hau dann ab!" Er sagte (darauf): "lch 
werde bleiben und die Hirse aufsammeln, dann gehe ich." Sie sagte 
(darauf) : 

230. ['irA tfinAnd'u bif'i og'umbi 'urtfi. e:n' A gAb' A. bi Ar' om ul' e:ldAnAmbi. 
bi ArzAt' A tom'unAmbi. xotuk' A e:n'i SukAb' A urtfib' A ge:rt'u.] 
"Komm, ich gebe dir andere (Hirse), dann geh aber!" Er sagte 
(hierauf): "lch esse nichts UnrechtmaBiges. lch sammIe die Hirse 
auf." Das Frauchen beschimpfte ihn und ging ins Haus. 

231. [nik'A ZArA tosun'i us'un kibA R'ol de:rA tAlib'A ke: 'ule:lgA. ge:rAs'A 
RArp' A. kauk' A (kaufibAnk' A) urin' A uRurp' A ge:rt'u] (Dort) machte 
sie etwas Fett fliissig (lit.: zu Wasser) und setzte es auf das Feuer, 
um es zu erhitzen. Dann ging sie aus dem Haus. Der Junge (das 
Jiingelchen) schlich sich ins Haus zuriick. 

232. [u3Ab'A ke: m'onA dfAI'au no'ir urtfidf'A. m'onA tos'ud bitfol'umbilA. 
te:t'i OP'A Atfidp'A URurP'A amand'ullli. t'e: ukub'A. e:n'A ge:rAs'A 
RArp' A ArZAt' A tom'umbiIA.] Er sah, daB der Junge in Schlaf ge
fallen war. Das Fett kochte. Er ergriff es und schiittete (lit.: nahm 
und goB) es in seinen Mund. (Davon) starb er. Er ging (hierauf) 
aus dem Haus und sammelte (weiter) seine Hirse auf. 
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233. [XOtuk'A irAb'A u3Ab'A ki dfAl'au in'AnA. t'endu gAb'A. 'e:mAdu 
in' AnAntfi. t' e: is' AkdAbA. urtfib' A ikin'ini d' ekf kibA. u3Ab' A b 
ukU3' A. irAb' A m' onA kaufibAkAnd'u gAb' A.] Das Frauchen kam und 
sah, daB derJungelachte. Sie sagte zu ihm: "Warum lachst du 1" Er 
aber sagte nichts. Sie ging (ins Haus) und richtete dessen Kopf auf. Da 
sah sie, daB er tot war. (Darauf) kam sie zu dem Jungelchen und sagte: 

234. [kor'A ku ki3'Antfi. 'irA enAk'A en'i g'um ki. en'A gAb'A. nAnd'u k'or 
mini g'elbe. en'A gAb'A. 'irA tfinAnd'u Alt'o og'umbi en'i 'Atfid] "Das 
Ding hast woW du gedreht (lit.: gemacht). Komm und schaff ihn 
jetzt (auch) hinaus!" Er sagte: "lch habe damit nichts zu tun (lit.: 
ich habe keine Sache)." Sie sagte: "Komm, ich werde dir Geld 
geben, (nur) schaff ihn weg (lit.: nimm ihn)!" 

235. [en'A gAb'A x'ub be: ir'Ambi. en'A irAb'A lAf'ini Op'A Atfidp'A zAr'Ol 
dotAnAd'umi. t' en·i Ambornut'i dor' 0 kibe. Alt' 0 urindun' A ekAd' A 
OP'A urtfib'A] Er sagte: "Es ist gut, ich komme." Er kam und nahm 
dessen Leichnam und brachte ihn in sein Haus. (Dann) scharrte 
(lit.: tat) er ihn unter den Kompost. Er nahm (danach von der 
Frau) fur sich viel Geld und ging fort. 

236. [tfin03d'emi e3'Ani Amb'or dfuw'Ambik u3Ab'A AdAm'i l'Afni 
Amborn'ud dor'o bemA. e:n'A b<:tfor'A alb'A. kauk'A irAl'A m'undA 
boxAb'Ar belA. m'onA tfAR'on sARAlt'u t'endu gAb'A.] Am iiber
nachsten Tag brachte ein Mann den Kompost hiIiaus. Er sah, daB 
im Kompost der Leichnam eines Menschen war (lit.: ist). Der Arme 
bekam Angst. (Nun) kam auch der Junge, der davon Kenntnis 
hatte. Der WeiBbart (= der Mann) sagte zu ihm: 

237. [m'onA lAf'i' Atfid dor'o ki. tfinAnd'uAlt'o ekAd' A og'umbi. en' A gAb' A. 
x'ub be:. nik' A ddfig'e AtfArp' A t'en·i ddfig' An dITA souulRAb' A] 
"Nimm den Leichnam und grab ihn ein (lit.: tu nach unten)! lch 
werde dir viel Geld (dafiir) geben." Er sagte: "Es ist gut." Er holte 
einen Esel herbei und setzte ihn auf den Esel. 

238. [nik' A tAjAR'i tfAn' Ag dor'omi ogp' A u3'ur qilRos'un RMt'umi kutfib' A 
nik'A dfAlAg'i RArt'umi Ogp'A] Unter sein Kinn setzte (lit.: gab) er 
einen Stock, urn seine (eine) Hand wickelte er ein Haarknauel, und 
in seine (andere) Hand gab er eine Spindel. 

239. [t'en·i ddfigAn'i dfdaudun'A kibA murt'u urtf'imbiIA. u3Ab'A mur'i 
qi3'ini nik' A XArm' An r' of kixs' Ambi] Er setzte (lit.: machte) ihn 
(dann) vorne auf den Esel und machte sich auf den Weg (lit.: ging 
den Weg). Er sah, daB man am Rande des Weges einen Getreide
haufen aufhauft. 
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240. [ddfigAll'i jAlugp' A urin' A scad'u p' AS totob' A. ddfig' A urtfib' A 
bumde:m'ud de:rA. bmRdeat'i EdJ' Ani dOl) oldAb' A kE ddfigAn' A q' Aril] 
Er IieB dem Esel freien Lauf und zog sich seIber zum Pissen zuriick. 
Der Esel ging in den Weizen. Man hOrte (lit.: es wurde gefunden) 
die Stimme des Weizenbesitzers: "Mach er seinen Esel umdrehen!" 

241. [En' A is' AkdAbA. b'oz dou oldAb' A. e:n' A hltf is' AkdAbA. En'i qof'uni 
irAb'A. tfAk'Ar UtJ'A dEr'e:mi Ugub'A ddfigAnAs'A unob'A] Er (der 
Leichnam) sagte aber nichts. Wiederum h6rte man (lit.: wurde ge
funden) die Stimme. Er sagte keinen Mucks (lit.: irgend etwas). 
Nun wurde er zornig (lit.: es kam dessen Zorn). Mit der Gabel 
schlug er auf seinen Riicken ein, so daB er vom Esel fiel. 

242. [kaufibAk' A irAb' A ullAb' A ke:. be:rAr'imni EmAd'u ugub' Atfi. En' A ku 
ukub' A. XArmAn'i E3' Ani u3Ab' A g' A uJm3' A] Das Jiingelchen kam 
nun und weinte: "Warum hast du meinen Bruder geschlagen? Er 
ist (jetzt) wohl tot." Der Besitzer des Getreidehaufens sah, daB 
er schon tot gewesen war. 

243. [Ell'i SukAb' A kE Ell' A ukUXSA A3' A. Ell' A gAb' A ukuxs' A Ad' Am dfAl' Ag 
'irgAnA] Er beschimpfte es (das Jiingelchen), daB er (bereits) tot 
gewesen sei. Es antwortete: "Dreht ein toter Mensch (etwa) die 
SpindeH" 

244. [EllAdAS' A Alt' 0 e:kAd' A bArib' A xArmAll'ini df uolnut' ini op' A. be:rAr' A 
IAJ'ini ddfig'An dErA kuJib'A urtfib'A] Er nahm von ihm viel Geld, 
und er nahm (auch) die Sacke, die zu seinem Getreidehaufen ge
h6rten (lit.: die Sacke seines Getreidehaufens). Seines Bruders 
Leichnam band er auf dem Esel fest und ging (dann davon). 

NAU (N) 

1. [mkm'\}J) bslRA '" b'sIRA] Mache Brot! Backe Brot! 

2. [mkm',n) atf'Ar idaj'A] Bringe Brot, ich will essen! 

3. [gand' A bolpA] Es ist schlecht geworden. 

4. [orp'A l'EldAnAmbi] lch esse kein Gersten(brot). 

5. [bmRd' EI id' Anambi] lch esse Weizen(brot). 

6. [ugub'A] Er schlug, trat. 

7. [ugu~' 9 bi t' Ell:i] lch schlug ihn. 

8. [ksl'imni msr'i ugub' A] Meinen FuB hat ein Pferd getreten. 

9. [gudJ'Ani d'Art ImbE] Sein Bauch tat weh. 
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10. [nuk'u AI' Al kIb'ubi amand'mm] Ich totete ein Zicklein fur seinen 
Mund. 

11. [tfIS'U urtfib'A gudfAnd'mm] Das Blut gelangte in seinen Bauch. 

12. [tAj'ur bolpA] Es wurde gesund. 

13. [jos'ud mim d' Ard kme] Meine Knochen schmerzen. 

14. [jos'ud mIm dor'unA] Meine Knochen schmerzen. 

15. [mjaq'on mim qur'n boldfA] Mein Fleisch wurde schwarz (= bekam 
einen blauen Fleck). 

16. [ul'nm boldfA] Es wurde rot. 

17. [urkm'aIJ idaj'A] Wir wollen Brot essen! 

18. [urkm'aIJ t'o idAtU] IB Brot! 

19. [g'irtan tom 'idatu] Ihr aIle sollt essen! [gi'rtan] fUr [g'idkAne]? 

20. [te ad'am urkm'aIJ id'AllA] Dieser Mensch iBt Brot. 

21. [te zau'a urkm'aIJ id'AnA] Diese Frau iBt Brot. 

22. [t'e uk'i urkm'aIJ id'AnA] Dieses Madchen iBt Brot. 

23. [t'e kauk'a l'eidAnA '" t'e kauk'a urkm'aIJ !'eidAnA] Dieser Junge iBt 
nicht. Dieser Junge iBt kein Brot. 

24. [kauk' a ml' AnA] Der Junge weint. 

25. [kauk'Ane dfane d'art kane] Der Korper des Jungen schmerzt. 

26. [mI' AnA] Er weint. 

27. [nar'i er'ine] Er will etwas Gutes. 

28. [us'u er'ine. otfol'unA] Er mochte Wasser. Er trinkt. 

29. [kauk'a tebt'ana] Der Junge liegt. 

30. [nar'i kabe tebt'ana] Er hat satt gegessen und liegt. 

31. [uk'in kok'a klbe] Das Madchen entwickelte Briiste. 

32. [edf'an er'ine] Es will einen Ehemann. 

33. [uk'in kat'a boldfA edf'an er'ine] Das Madchen wurde erwachsen und 
will einen Mann. 

34. [kauk'a kat'a boldfA zau'a er'ine] Der Junge wurde erwachsen und 
will eine Frau. 

35. [nafas'a qar'or toto] Atme langsam! (lit.: Zieh den Atem langsam). 

36. [musulm'an ke UkU~'A df'An·Atu 'urtJinA] Der Muslim, der gestorben 
ist, gelangt ins Paradies. 

37. [aul'o kat'a be naf'as mim durp'A] Der Berg ist hoch, meinAtem ging 
schwer. 
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38. [ladJ'om 'atJar morind'u] Bring das Zaumzeug zum Pferd! 

39. [ladJ'om mor'indA 'atJar. ellA UftAdJ'A] Bring das Zaumzeug zum 
Pferd! Es ist kaputtgegangen. 

40. [d'a ladJ'om nAmeIk'i bi] lch habe zehn Zaumzeuge. 

41. [nAmeIk'i da ladJ'om bellA] lch habe zehn Zaumzeuge. 

42. [durb'on tem'on bemlbl] lch habe vier Kamele. 

43. [durb'on tem'on nam'elki be] lch habe vier Kamele. 

44. [tA~'on m'elJ mlm be] lch habe fiinf Schafe. 

45. [qj'or b'uz mlm be] lch habe zwei Ziegen. 

46. [nik'a uk'ar llllm be] lch habe ein Rind. 

47. [qj'or ddJig'An mml be] lch habe zwei Esel. 

48. ['unA mgt' Ar irA~' A] Schau, ein Auto ist gekommen. 

49. [tAjAR'imm 'atJar] Bring meinen Stock! 

50. [ortJ'inAm aulod'u tJukr'i 'atJarsu] lch gehe in die Berge und werde 
Rhabarber holen. 

51. [meldanas'a g'ertu 'atJar] Bring (ihn) vom Feld ins Haus! 

52. [s'd kisu sul'o be jo dJudJ'on] lch mochte sehen, ob er dunn oder 
dick ist. 

53. [kol'eldumm b'albA] In meinem Halse war etwas. 

54. [mkm'.nJ kol'eldumm b'albA. us'un atJ'ar. atJ'alsu] In meinem Halse 
war Brot. Bring Wasser! lch werde es bringen. 

55. [mot' A bir' Ar mllll be] Dieser da ist mein Bruder. 

56. [keAl' A nik' a buw' A nik' aba' g bemA] Beide sind von einer Mutter 
und von einem Vater. 

57. [dJdan'i ber' Arm tJdsAl' A bl] Der Bruder des Dschelan ist 40 Jahre alt. 

58. [berAr'illllli R' arni pitJ'i boldJA] Die Hand meines Bruders ist ge
brochen. 

59. [berAr'imni zalf'emi tJUI]OrAS'A bl] Die :B'rau meines Bruders ist aus 
der Stadt. 

60. [R'ol d'ar bAribA] Das Feuer brannte (lit.: hat Feuer gefangen). 

61. [us'u 'uRurA 'ukUgA] Hole Wasser und losche (lit.: mach tot)! 

62. [g'ermini d'ar bAribA] Mein Haus brannte. 

63. [pAlAzn'ud durp' A] Die Zelte sind abgehrannt. 

64. [~' ogg gkind'umni bolp' A] Ein Ungluck traf mein Haupt. 

65. [em'aulAsu] Was solI ich tun1 
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66. [nik' A eldfig' A ""' eldfig'e: OpU'nAlllbl] Ich kaufe einen Esel. 

67. [tfi IAdfAg'imm l'opunAntfl] Willst du nicht meinen Mantel kaufen? 

68. [IAdfAg'itfIDl dA kerand'u er'inAmbl] Ich will deinen Mantel fiir 10 
Kronen (kaufen). 

69. [koIlAg'itfml op'unAmbl] Ich kaufe dein Hemd. 

70. [undun'itfIDl l'erinAmbl] Ich will deine Hose nicht. 

71. [mAndIl'itfIDl er'inAmbl] Ich will deinen Turban. 

72. [moln'ud ebAs'u id'AnA] Das Vieh friBt Gras. 

73. [ukArn'ud som'o id'AnA] Die Rinder fressen Stroh. 

74. [eldfig'ad sibist'i id'AnA] Die Esel fressen Luzernen. 

75. [tem'od urgAS'u id' AnA] Die Kamele fressen Kameldorn. 

76. [tem'od kok' A urgAsut'i id' AnA] Die Kamele fressen grune Kamel
dornen. 

77. [PAn' er idAdf' Ambi] Ich aB Kase. 

78. [pAn'era UkArAS'A m'ola ki bet'Ar be] Schaf(skase) ist besser als Kase 
vom Rindvieh. 

79. [PAn' era mol uk' Ara ke bet' Ar be] Schafskase ist besser als Rinds(kase). 

80. [m'onA pAn'er nufunt'Ar be] Dieser Kase ist suBer. 

81. [pAnern'ud tfAR'on be] Kase ist weiB. 

82. [qAtiRn'ud nuf'un be] Yoghurt ist suB. 

83. [pAnern'ud SunAS' A tAj'nr bolunA] Kase ist aus Milch gemacht. 

84. [en'A pAnern'ud gAnd'A boldfA] Der Kase ist schlecht geworden. 

85. [b'Ul Og'UllA] Er stinkt (lit.: gibt Geruch). 

86. [l'eldAnAmbl] Ich esse (ihn) nicht. 

87. [pAnern'ud man'i] Unser Kase. 

88. [pAnern'ud mORole!k'i bet'Ar be 'az qAr'otfusut'el be] Die Kase der 
Moghol sind besser als (die) der Hazara. 

89. [qAr'otfusutu pAn'er ~'eIh kme] Die Hazara machen viel Kase. 

90. [qAtqelAt'U qAr'otfusutus'e z'ur bemA] Die Paschtunen sind starker 
als die Hazara. 

91. [kauk' A rez' A bl] Das Kind ist klein. 

92. [murgun'ud qj'or tfAIJ'ulm be] Die Falken haben zwei Klauen. 

93. [nik'A murR'A h'AftA qur'um be] Ein Falke hat acht Zehen. 

94. [murR'el qur'um 'az adam'i test'Ar be] Die Zehen des Falken sind 
kurzer als die des Menschen. 



Sprachmaterial 77 

95. [df' OmA ~an degtf' A bet' AI' bOIRAnA] J oma Khan kocht gut (lit.: 
macht eine bessere Pfanne). 

96. [tuturR'an sudunt' AI' kWA] 1 
[ t ,- d t' b I' ] J Er macht den Reis besser. 97. tu urR an su un AI' 0 R AnA 

9S. [ukm' AIJ ot' ar bolRA] Mache schnell Brot! = Mache schnell Essen! 

99. [OIASkul'AIJ boldf'Ambl] Ich bin hungrig geworden. 

100. [idAS'U] Ich will essen. 

101. [id' AnAmbl] Ich esse. 

102. [gerAs' A RAI'df' Ambl. berAI' 'a qau' AnAmbl. 'irA mkm' AI) idAj' A] Ich 
bin ~us dem Haus gegangen. "Bruder!" rufe ich. "Komm, wir 
wollen Brot essen!" 

103. [ukin' A ukm' AI) bolRA ke: urtf'inAmbl tfUIJRurt'U] Madchen, mache 
Brot = Essen, denn ich gehe in die Stadt! 

104. [mkm'AlJ b'ibolliA] Mache kein Brot! = kein Essen. 
105. [hi mkm'aI) bolR' AnAmbl] Ich koche Essen (lit.: mache Brot). 

106. [bid'Ad g'idkAne mkm'AIJ boiR'AnAmdA] Wir aIle kochen Essen 
(lit.: machen Brot). 

107. [t'e ukm'AIJ bolli'AnA] Er kocht Essen. 
lOS. [t'ed ukm' AIJ bolli' AnA] Sie kochen Essen. 

109. [tf'i ukm' AIJ bolliA] Koche Essen! 
110. [t'od ukm'AI) bolliAt'ud] Kocht aIle Essen! 

111. [t'o ukm'AIJ bolliAt'U] Kochen Sie Essen! 

112. [t'ud bolp'A] Die Maulbeere ist reif (lit.: ist geworden). 

113. [sAI'd'olu bolp' A] Die Aprikose ist reif (lit.: ist geworden). 

114. [kol'emm dAn'elm tAj'nr boldJ' A] Die Geschwulst meines Beines ist 
gut (heil) geworden. 

115. [unduntJ'ini qAI'bos'i bl] Deine Hose ist aus BaumwoIle (lit.: ist 
BaumwoIle). 

116. [ROZ' AS kAt' A boldfA] Die BaumwoIlpflanzen sind ausgewachsen. 

117. [he:rot'i ROZ' Asne 'az kAndor'i bet' AI' be] Die BaumwoIlpflanzen von 
Herat sind besser als die von Kandahar. 

l1S. [nikAnAS' A to p' Andf j'od mlill bl] Ich erinnere mich an eins bis fUnf 
(lit. : Ich habe Erinnerung von eins bis fUnf). 

119. [tJ'i nikAnAS'A to S'AtA fOmAI"A kI] Zahle von eins bis hundert! 

120. [tAjAR' A tfokul' A ldk' AllAmbl] Ich schneide das Holz (lit.: am Holz) 
mit dem Messer. 
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121. [t'e Ad' Am derAxt'i Idk' AIlA] Dieser Mann fallt den Baum. 

122. [bmRdem'ud der'au bolpA] Der Weizen ist geschnitten. 

123. [t'e ~k'i not'unA] Dies Madchen tanzt. 

124. [te kauk'A not'unA] Dieser Junge tanzt. 

125. [tJ'i b'inotu] Tanze nicht! 

126. [bmRdem'ud orp' A JAl'iz der'au bolpA] Weizen, Gerste und Reis-
pflanzen sind geschnitten. 

127. [b'i not'unAmbI] 1ch tanze. 

128. [notunkAd' Am bet' Ar bI] Tanzen ist gut (lit.: besser). 

129. [tJ'i gAlld' A not'unAntJI] Du tanzt schlecht. 

130. ['irAtu notuj'A] Kommt, wir wollen tanzen! 

131. [brr'Armml nik'A uk'ill! bI] Mein Bruder hat eine Tochter. 

132. [kAt'A boldJA] Sie ist erwachsen geworden. 

133. [en' A uk'ini doxtAr'im g'eIbe] Dieses Madchen ist keine Jungfrau. 

134. [en' A uk'in g'elbe beWA be] Es ist kein Madchen, es ist eine Witwe. 

135. [IlAm'e uk'inmI tAWan be] 1ch habe fiinf Tochter. 

136. [hi qj'or zaIf'A mml be] 1ch habe zwei Frauen. 

137. [ArjAk'ini qj'or uk'im bI] Eine jede von ihnen hat zwei Tochter. 

138. [k'oum g'eIbe] Einen Sohn gibt es nicht. 

139. [nAr'on bolp'A] Es wurde Tag (lit.: Sonne). 

140. [en'audur seJAmb'eI bel Heute ist Dienstag. 

141. [en' A s'uni tJorJAmb'eI bI] Diese Nacht ist Mittwoch. 

142. [g'o tJorJAmb'eI bI] Morgen ist Mittwoch. 

143. [tJeno3d'A p'AllJ·Amb'eI bI] Ubermorgen ist Donnerstag. 

144. [uJk'odur duJAmb'eI balA] Gestern war Montag. 

145. [nik'A hAft'A h'Aft ruz ba] Eine Woche sind sieben Tage. 

146. [RAdJAr'i 'uftA] Grabe die Erde! 
147. [uJk'odur RAdJAr'I k'urx kIl'Abl] Gestern grub ich die Erde auf. 

148. [en' A puJAgn'ud tJirk'uk boldJA] Diese Kleider sind schmutzig ge
worden. 

149. [g' 0 tJ' 0 uft' AIlAmbI us'un R' ArkA] Morgen werde ich einen Brunnen 
graben, damit Wasser herauskommt. 

150. [g'o UR' AIlAmbI] Morgen werde ich was chen. 

151. [sufr'A tJirk'uk boldJA. dotAll'emI ukm'AIJ b'idAjA] Die Tischdecke 
ist schmutzig geworden. Auf ihr will ich kein Brot essen. 
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152. [dJ'omm tfirk'uk boldfA. dfon'A UR'AnAmbl] Mein Korper ist schmut
zig geworden. 1ch werde den Korper waschen. 

153. [kUZAd'u dotAn'ellll us'un g'elbe] 1nnen im Topf ist kein Wasser. 

154. [g' ermllll qol' 0 g' e1be. O1r' A b1] Mein Haus ist nicht weit entfernt. 
Es ist nah. 

155. [n'au tfuIJRorAs'A x'e1le qol'o be] Von der Stadt Nau ist es sehr weit 
entfernt. 

156. [nAnd'u gun'AnAntfi. qol'o bi 'urtfl. tfin'o id'Am] Du sagstzumir: 
"Geh nicht weit (weg)! Der Wolf wird (dich sonst) fressen." 

157. [ad'am qurbAnt'u itj'odf b1 ukm'AIJ tebtAk'u puJ'Ak] Der Mensch 
hat fUr drei (Dinge) N otwendigkeit: Brot, eine Bleibe (lit.: Nieder
legen) und Kleidung. 

158. [tfin'i pufAgn'utfini sudunt' Ar be nAllLeIkis' A] Deine Kleider sind 
besser als die meinen. 

159. [ruza 'id n'au pufAkt'u dfondun' A kinA] An Festtagen zieht er neue 
Kleider an. 

160. rbi us'u otfol'unAmbi] 1ch trinke Wasser. 

161. [us'u 'otfol] Trinke Wasser! 
162. [us'un b1'Otfol] Trinke nicht Wasser! 

163. [us'u b'eotfol uk'untfi] Ohne Wassertrinken stirbst duo (sic!) 

164. [us'u s' eotfilbAtfi uk'untfi] Hast du nichtWasser getrunken, stirbst duo 

165. [te Sk'in RURult'i xAm'il kinA] Dieses Madchen macht Mehlteig. 

166. [xAmiln'ud tur'uf kibe] Die Teigmassen sauerte sie. 

167. ['Ortf1 b'olRA] Geh und koche (lit.: mache)! 

168. [t'e kauk'A be'?uqil b1] Dieser Junge ist ungeschickt. 

169. [t'ed kauk' Ad be'?uqil b1] Diese Jungen sind ungeschickt. 

170. [m'otA kauk'A g'AnA ke bi be'?uqil b'ebi] Dieser Junge da sagt, daB 
ich ungeschickt bin. 

171. [m'onAd g'idkAne g'AnA ke be'?uqil b'eb1] Diese aIle sagen, daB ich 
ungeschickt bin. 

172. [tfi be'?uqil b'dfi] Du bist ungeschickt. 

173. [t'od g'idkAne t'oni be'?uqil b'do] 1h1' aIle von diesen seid unge
schickt. 

174. [p'or s'ol m'onA kauk'A be'?uqil b'dA] Voriges Jahr war der Junge 
da noch ungeschickt. 

175. [enAk' A ufj' or boldf A] J etzt ist er geschickt geworden. 
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176. [en'A kauk'A du sol b'ad sud' un bol'um] Dieser Junge wird nach 
zwei J ahren gut werden. 

177. [bi bet' Ar bebi] Mir geht es besser. 

178. [k'el irAb' AdoI' AXt bolp' A] Es kam Wind und Staub entwickelte sich. 

179. [dol' Axt b'm] Mache keinen Staub! 

180. [k'Ame x'og 'uga] Gib etwas Sand! 

181. [buIRdemut'u x'ogne bl] Auf dem Weizen ist Sand. 

182. [orpAst'u x'ogne g'elbe] Auf der Gerste ist kein Sand. 

183. [pijAlAd'u tfome be ]In der Tasse ist Tee. 
184. ['otfoltu] Trinken Sie! 

185. [morind'u bolp'Atfi os'on bi] Wenn man auf dem Pferd ist, ist es 
leicht = Es ist leicht, auf einem Pferd zu sein. (sic!) 

186. [morind'u unuWAtfi os'on bi] Wenn du auf dem Pferd geritten 
bist, ist es leicht. 

187. [ktslmm'i tAj'nr bolp'A] Mein Bein ist gesund geworden. 

188. [os' on job'umbi] Ich gehe leicht = kann leicht gehen. 

189. [bi qAt'iR id' AllAmbl ukmAIJ' Ar] Ich esse Yoghurt mit Brot. 

190. [qAl'Anme unob'A] Der Bleistift ist heruntergefallen. 

191. [nik'A qur'i unob'A di~AlAs'A] Ein Stein :fiel aus der Mauer. 

192. [nik'A qAl'Am nAnd'u 'ogA '" 'ogA nAnd'u] Gib mir einen Bleistift! 

193. [ufk'udur Arbob'i berArt'Ulill nik'A qAl'Am 'ugbA] Gestern gab man 
dem Bruder des Arbab einen Bleistift. 

194. [nik' A Ad' Am tfopAn'i kInA] Ein Mann ist ein Schafhirte (lit.: macht 
einen Schafhirten). 

195. [bumdelt'u us'u uR'unA] Man gibt dem Weizen Wasser. 

196. [okArt'i zan'A s'onA] Die Frauen melken die Rinder. 

197. [zan'A ukm'AIJ boIR'AnA] Die Frauen machen Brot. 

198. [zan' A puf' Ag UR' AnA] Die Frauen was chen Kleider. 

199. [zan'A ger'i dfor'u kmA] Die Frauen machen das Haus sauber. 

200. [ketfekAt'i zan' A df' Am kmA] Die Frauen passen auf die Kleinen auf. 

201. [s'u OR' unA] Sie saugen (sie) (lit.: geben Milch). 
202. [Uln' Ani s'uni be] Die Kuh hat Milch. 

203. [sunt'i mAjAk'i qAt'iR bolR' A] Mache Yoghurt aus Milch (pI.) und 
Sauerstoff! 

204. [zalfASt'u g' AnA pAn'er kI] Man sagt zu den Frauen: "Macht Kase!" 
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205. [pAn'er bAh'or bol'unA] Kase gibt es im Friihjahr. 

206. [bAh'or tus'un dfAm k'inA] 1m Friihling bereitet man Fett. 

207. [qAtiRt'i tulumd'u 'URur, tAk'on 'ORA, mAsk'A bolRA] Gib Yoghurt 
in einen Ledersack, knete (ihn) und mache (so) Butter! 

208. [ uIJulAj' A] Wir wollen walken! 

209. [us'un 'uRur] Gib Wasser dazu! 
210. [ZARl'iR] Schafhaar (zur Zubereitung von Filz). 

211. [qiIRos'un] Ziegenhaar (zur Zubereitung von Zeltbahnen). 

212. [kude:l'on "" kunde:l'on] Holzrahmen, Holzstock. 

213. [unAs'un] Asche. 

214. [tone:st'A] Webstuhl. 

215. [n'Ax] Faden. 

216. [mon'A zarl"A tAnaIk'i be:] 1st dies 1hre Frau? 

217. [e:n' A uk'in ke:naIk' i be:] Wessen ist dieses Madchen? 

218. [e:df'Alll g'e:lbe:] Sie hat (noch) keinen Mann. 

219. [uk'in be:] Sie ist (noch) ein Madchen. 

220. [m'otA Ad'Am m'otA morin'i unUdf'A. x'e:lle: sud'un be:] Der Mann 
da hat dies Pferd geritten. Es ist sehr gut. 

221. [df'Ald ukm'AIJ idA~'Atfi nodf'ur bol'untfi] Hast du Brot schnell 
gegessen, wirst du krank. 

222. [AgAr df' AId k'or ke:bAtfi nodf'ur bol'untfi]Wenndu schnell gearbeitet 
hast, wirst du krank. 

223. [inAb' Atfi h' of s' Akibubi] Du hast gelacht, und ich mochte das nicht. 

224. [nidon'i bAw'Amlll 'ukubA] Letztes Jahr starb mein Vater. 

225. [buw' Amlll urdf'an sol'i 'ukubA] Meine Mutter starb vorletztes Jahr. 

226. [bAW' e:lmllll bu' e:llll q' Atke:lAtU bIle:] Meines Vaters Mutter war 
Pastunin. 

227. [buw' Amlll mOR' 01 bIle:] Meine Mutter war Mogholin. 

228. [qAr'otfusutu] Schiiten, Hazara. 

229. [bAw'Amlll q'Atke:lAtU be:lA bU'Amlll mOR'ol bIlA] Mein Vater war 
ein Pastune, meine Mutter war eine Mogholin. 

230. [bi noqalAs' A Aib'ubl] 1ch fiirchtete mich vor dem Hund. 

231. [bi pifis'A A'inAmbl noqalAs'A l'A A'inAmbl] 1ch fUrchte mich vor del' 
Katze. VOl' dem Hund fUrchte ich mich nicht. 

232. [e:n' A l-tAdf' Ar SurAWAt' Ar be: bUlRde:lt'U] Diesel' Boden ist fruchtbar 
fUr Weizen. 
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233. [t'e q'urd sibist'u s'ur bl] Dieses Landstiick ist fruchtbar fUr Lu
zernen. 

234. [nAm'i bWRd'elmllli k'Am be. x'Ardfnlllli l'A bolum] 1ch habe wenig 
Weizen. FUr meinen Verbrauch wird es nicht reichen. 

235. [df'AIJ b'ikitu] Machen Sie sich keine Sorgen! 

236. [R'ol 'AtfAr bi tfil'im totos'u] Bring Feuer! 1ch will Wasserpfeife 
rauchen. 

237. [unAs'un 'AtfAr ke nAs'or tAj'nr kisu] Bring Asche, denn ich will 
N asor machen! 

238. [bi nAnd'u tAWon g'ermml bi] 1ch habe fUnf Hauser. 

239. [qAziR'i de~Ald'u og'unAmbl] 1ch schlage einen Nagel in die Wand 
(lit.: gebe ... ). 

240. [qAziR'1 RAdfArt'u og'unAmbl] 1ch schlage einen Pilock in die Erde. 

241. [qAziR'i RAdfArt'u 'ogu morin'i q'uli] Schlage einen Pilock in die 
Erde und mache das Pferd fest! 

242. [us'un bAIAndAs'A irAbA] Das Wasser kam von oben herab. 

243. [en' Ad qAn' A ortfinA] Wohin gehen sie1 

244. ['emA k'inA] Was machen sie1 

245. [RAz'Al umJ'inA] Sie lesen Gedichte. 

246. [qAn'A. meld'andu] Wo1 Auf dem Feld = drauBen. 

247. [bAW'Wll gert'u be] 1st sie im Hause ihres Vaters1 

248. [ber' Arni be 0 g' elbe] Hat sie einen Bruder oder nicht 1 

249. [buw'eilli be 0 g's:lbe] Hat sie (noch) eine Mutter oder nicht1 

250. [kedf' A ortf'into gert'unA] Wann gehen Sie nach Hause (lit.: in ihr 
Haus)1 

251. [en'A df'el sud'un be tfUIJROrAS'A] Dieser Ort ist besser als die Stadt. 

252. [tf'Ol USunAS'A bet'Ar be] Tee ist besser als Wasser. 

253. [bi tf'Ol otfol'unAmbl] 1ch trinke Tee. 
[tfi tf'Ol otfol'unAntfi] Du trinkst Tee. 
[en'A uk'in tf'Ol otfol'unA] Dies Madchen trinkt Tee. 
[mot'A ukin'ud tf'Ol otfol'unA] Diese Madchen trinken Tee. 

254. [en' A kit' Abl op'unAmbl ortf'inAmbl] 1ch kaufe dieses Buch und gehe 
(dann) fort. 

255. [en' A q' An bamA] Das ist Zucker. 

256. [end' A g' elbl] Hier ist niemand. 

257. [t'endA bel] Dort aber ist jemand. 
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258. [h' AI' w' Aqt kl ortfib' Ato nik' A pij' Ale: nik' A pUf q' Ab Ogt'U ke: ukm' AIJ 
idAs'u ke: pij'Ale: dotAll'alID tf'Ol otfols'u. nif'a.m] Wann auch immer 
Sie gegangen sind, schenken Sie (mir) eine Tasse und einen Teller, 
denn ich will Brot essen und in der Tasse Tee trinken, als eine 
Erinnerung. 

259. [b'i tfOl otfolp'ubl t'o tf'Ol s'ootfolpAto] lch habe den Tee getrunken, 
Sie haben den Tee nicht getrunken. 

260. [k'e:l dolAxt'i AtfAI"unA] Der Wind bringt Staub. 
261. [mAlR'e:l e:kindun'A kI] Setze den Fez auf deinen Kopf! 
262. [tfAR'on qAR'AS] WeiBes Papierblatt. 

263. [k'olmml d' AI't k'imbile:. e:nAk' A be:t' AI' boldfA] Mein Bein hat ge-
geschmerzt. J etzt ist es besser geworden. 

264. [moRol'i me:d'e:ne:ntfi. AI"e:l] Verstehst du mogholisch1 Ja. 

265. [kol' A 'indA tAlis'u] lch mochte den FuB hierhin legen. 

266. [e:n'A dfmd'u h'A r'uz us'u ir'AllA] In diesem Bach flieBt jeden Tag 
Wasser. 

267. [qAI'AIJR'm boldf'A] Es war Nebel. 
268. [tfos'un kmA] Es schneit. 
269. [b'orif kInA] Es regnet. 

270. [us'u j' AX kIdf' A] Das Wasser ist gefroren (lit.: hat Eis gemacht). 

271. [dfol'A kinA] Es hagelt. 
272. [r'utu s'e:! kidfA. x'e:lle: boldf' A] 1m FluB war Hochwasser (lit.: 

machte es Flut). Er (der FluB) war voll (lit.: viel). 

273. [df'm dfARAd'mm durb'on de:r' AXt be:mA] Am Ufer des Baches stehen 
vier Baume. 

274. [k'Ame: j'AX AtfAI'S'u] lch will etwas Eis bringen. 

275. [mund'A h'Am t'ut h'Am ZAI'd'olu be:mA] Hier gibt es sowohl Maul
beeren als auch Aprikosen. 

276. [murAs' A tAWon ke:r'an ulp'ubl] Auf demo Weg (lit.: vom Weg) 
fand ich flinf Kronen. 

277. [mor'in gu'illA] Das Pferd galoppiert. 

278. [morin'i guje:xt' Am h'ofIDlID bi] lch habe das Galoppieren des 
Pferdes gern. 

279. [t'e: uk'in x'ub RAz'AI g'AllA] Dies Madchen singt ein schOnes Lied. 

280. [b'uz aulod'u be:mA] Das Zicklein ist in den Bergen. 

281. [bi l' AIJ l' AIJ ortf'illAmbl] lch humple (lit.: gehe lahm lahm). 

282. [bib'imm ob'e: be:] Meine GroBmutter ist aus Obeh. 
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283. [rut'i dfARAd'Ullll x'ob ebAs'un bi] Am FluBufer ist gutes Gras. 

284. [morin'i qaIz' A kI] Zamne das Pferd! 

285. [god'i rAt'Ullll uRurj' A] Ich will den Pferdewagen an seiner Hinter
seite festmachen. 

286. [bmRdem'ud deraud'u 'irAdfA] Der Weizen kam zur Reife. 

287. [en'A kauk'A kund'u be. bi d'exf kEdfi l'AtfidAnAmbI] Dieser Junge 
ist schwer. Ich kann ihn nicht hochheben. 

288. [dotAn' Amlll d' OR bamA] 
[hAW 01 uk'im aIm' AR bamA] 

[nEfon'i ug'unAmbl. 'AgAr t'oni b'atdfi] 
[m'otA g'iri qAr'o qurR'Am bemA] 

In meinem 1nnern ist eine Wunde. 
Es ist die Sehnsucht nach dem Aimaq-Madchen. 

1ch gebe (dir) ein Zeichen: Wenn du in ihrer Nahe bist, 
1st eben in ihrem Haus ein schwarzes Lamm. 

SAMANABAD (S) 

1. [uk'Ar ...., 'ukAr] Kuh. 

2. [ind'E ...., 'indA 'ire] Komm hierher! 
3. ['mgm] Schlagel 

4. [b' Ar] Nimm! 
5. [uk' Ar t' enda EbAs'un id' AnA] Die Kuh dort friBt Gras. 

6. [t'enda 'enda] Dort und hier. 

7. [t'enda Ad'Am Axs'AmbI] } 

8. [t'enda Ad' Am b'alAxsAmbl] 
Dort ist ein Mann. 

9. [t' enda b' AjAxsAmbI] Dort ist. 

10. [t'enda soudf're] Dort saB. 
11. [RAl' Am RArt' umm bI] Der Bleistift ist in meiner Hand. 

12. [qAr'o mor'i t'enda bI] Dort ist ein schwarzes Pferd. 

13. [tf' Andk'oun bI] WievieleKinder hast du? (lit.: Wieviele Kinder sind?) 

14. [S'etA g'ermmi bI] Ich habe drei Hauser. 

15. [t'e Ad' Am x'ub q'or kmA] Dieser Mann arbeitet gut. 

16. [t'E kd'AnE l'ElOgunA] Dieser kann nicht sprechen (lit.: gibt nicht 
Sprache). 

17. [t'e Ad' Am in'unA] Dieser Mensch lacht. 
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18. [t'e: Ad'Am urtJidf'A nau] Dieser Mann ging nach Nau. 
19. [k'ol] FuB, Bein. 
20. [t'e: Ad' Am m'ur urtfinA] Dieser Mann geht auf dem Weg. 

21. [tJlq'in bArib'ubl '" bandf' Ambl] Ich hOrte (lit.: nahm das Ohr). 

22. [e:n'A Ad'Am 'indA Ze:ndAg'i kInA] Dieser Mann lebt hier. 
23. [t'e: Ad'Am Rol'i d'Ar Ogp'A] Dieser Mann machte Feuer. 

24. [t'e:urtfinAgert'unA mkm'nlJ id'AnA] Ergeht in seinHaus und iBt Brot. 

25. [s'un] Milch. 
26. ['usun] Wasser. 
27. [qOrE'an s'un id'AnA] Das Lamm sauft Milch. 
28. [uk'Ari s'o] Melke die Kuh! 
29. [buw' Amm p'ir boldJA] Meine Mutter ist alt geworden. 
30. [t'e: aul'o urt'u be:] Dieser Berg ist lang. 

31. [t' e: aul' 0 kAt' A bl] Dieser Berg ist groB. 
32. [e:n'A m'ur nor'in be:] Dieser Pfad ist schmal. 

33. [t'e: tem'o df'Ul urd'om bl] Dies Kamel ist nahe dem Bach. 
34. UAm'oli 3'ugm urtfimbl] Ich gehe die nordliche Richtung. 
35. [bAW' Amm p'ir boldJA] Mein Vater ist aIt geworden. 
36. rkOll'Agmml k'onA boldJA] Mein Hemd ist aIt geworden. 
37. [tAnd'ur] Of en. 
38. [ukm'AlJ bolR'AnA] Er macht Brot. 
39. [e:n'A qOR'Az tJAR'on bl] Dieses Papierblatt ist weiB. 
40. [t'e: mot'Ar Ud'A 'urtJinA] Dieses Auto fahrt hinauf. 
41. [t'e: mot'Ar JeWo 'urtJinA] Dieses Auto fahrt hinab. 
42. [t'e: kauk'A t'e:nde: not'unA] Das Kind spielt dort. 

43. [kOll' Ag dJond'unA k'imbl]} . . 
[k I, dJ d' k" b] Ich zwhe mlr das Hemd an. 44. 01 Ag on unA mAm 1 

45. [dJ OR' AnAmbl] Ich bereite vor. 
46. [e:n' A l'urtJinA. t'e:lA kje: 'urtJigA] Es (das Auto) geht nicht. Schiebe, 

damit es geht! 
47. [be:r'Armlm Obe:S'A irAdf're] Mein Bruder kam von Obeh. 

48. [m'onA mor'insowAr Amr'Amm bl] Dies Reitpferd ist mein Freund. 

49. [lulJ'i audols'u] Ich will den Turban suchen. 

50. [lulJ'i oldf' Ambl] Ich habe den Turban gefunden. 

51. [morin'i z'in ki ke: urtJij'A] Sattle das Pferd, denn ich will wegreiten. 

52. [undun'imm w'AjA] Nahe meine Hose! 
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53. [b'ike:le ke: nAm'i k' Ar klbAtJl] Sprich nicht (so laut) , sonst hast du 
mich taub gemacht! 

54. [m'onA df'oku x'elie t'iz be] Dies Messer da ist sehr scharf. 

55. [t'e: tJop'An mAr'iz be:] Dieser Schafhirt ist krank. 

56. [t'e: Ad'Am tJin'Ol 'ugUbA] Dieser Mann t6tete den Wolf. 

57. [mot'A df'al qon'in be:] Dies da ist ein Schafhaufen. 

58. [bi uJk'udur f' Ar urtJib'ubl] Ich ging gestern in die Stadt. 

59. [bi en' audur f' Ar urtJ'imbl] Ich gehe heute in die Stadt. 

60. [bi g'o urtJ'im JAr] Ich werde morgen in die Stadt gehen. 

61. [e:nAk'A b'iurtJl] Geh jetzt nicht! 

62. [motA JAr 'urtJinA Amr' Amm be:] Dieser da, der in die Stadt geht, ist 
mein Freund. 

63. ['irAto urtJ'i JAr] Kommt, geht in die Stadt! 

64. UArAS'e: h'al irA3'untfi] Wann kamst du aus der Stadt? 

65. [h'itJ:AmA s'urtJidJAmbl] Niemals bin ich (dorthin) gegangen. 

66. [bAW' Amm h'itJ:AmA bA J' Ar s'urtJidJA] Mein Vater ist niemals in 
die Stadt gegangen. 

67. [b'i morin'i un'umbi] Ich reite auf dem Pferd. 

68. [morin'i t'Abul] Steig vom Pferd herunter! 
69. Ernst' A mrtfl] Geh geradeaus! 

70. [r'ost RArt'umm] In meiner rechten Hand. 

71. [mew' AS gAnd' A boldJ A I' eldAnAmbl] Die Friichte sind schlecht ge-
worden. Ich esse (sie) nicht. 

72. [RAr'imm 'UIJuIA] Reibe meine Hand! 

73. [irg' od t' endA balXS' Ambl] Dort sind Leute. 

74. [der'Axt balxs'Ambl] Del' Baum steht. 

75. [m'otA Ad' Am uJk'udur dJ'ill urd'Olm balxs' Ambilm] Gestern stand 
dieser Mann am Bachufer. 

76. [e:n'audur en'A Ad'Am dJ'ill urd'Olm balRS'Ambi] Heute steht dieser 
Mann am Bachufer. 

77. [g'o e:n'A Ad'Am dJ'ill urd'ollll bA'in] Morgen wird dieser Mann am 
Bachufer stehen. 

78. [en'A Ad'Am j'Ak m'o p'AS dJald'unA bA'in] Dieser Mann wird nach 
einem Monat an seinem Ort sein. 

79. [d'ig dot'onA dobs'un 'URur] Gib Salz in die Pfanne! 

80. [R' Ar uIJul' AnAmbl] Ich kratze die Hand. 



Phonetik 

Die Vokale und Konsonanten werden nach den Grundsatzen der 
artikulatorischen Phonetik und im "Internationalen Phonetischen Alpha
bet" (IP AI) aufgefiihrt. Durch dieses Verfahren ist eine sehr genaue 
Wiedergabe der einzelnen Laute der Moghol-Sprache garantiert. Es ergibt 
sich folgendes Lautinventar: 

1. Lautqualitat 

A. Vokale 

Offnung Vordere Mittlere Hintere 
wird groBer unger. rund unger. rund unger. rund 

geschlossen i ill U 

offen 1 U 

geschlossen e S 0 

offen e: a A :> 

sehr offen re 

,~ 

Hochster 
Offnungsgrad 

a 'P 

Die genaue Zungen- und Lippenstellung beim Artikulieren der Vokale 
veranschaulichen wir an folgendem unregelmaBigen Viereck. Die runden 
Vokale stehen in ( ) rechts neb en den ungerundeten. 

1 Der hintere runde offene Vokal u wird aus drucktechnischen Griinden mit \) 
wiedergegeben. 
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i 

TII (u) 

(u) 

e 
l) (o) 

e: 

00 
A (O) 

a (n) 

B. Nasalvokale 
ii, E 

C. Diphthonge 

a) Fallende Diphthonge 

al, El, 01, ou, au, UI, IU, EO 

b) Steigende Diphthonge 
Ai, AU, oi, io, ui, uo 

D. Konsonanten 

-----;Ar--;-;ti"ku-l'a--·' ------c---,------,----~I --------Gu-t t-u -;a-I-e ~---

ti~~~~gs- t;~:r~~ Bilabial ~:~~~i ~~~~r~~ !~~~i~~ I Palatal P;l~~~l-l Uvular 1 La~-
weise I I I Velar g 

P-I-oS-iv-e~~---'-i--b-'-P---'c--~----;-1 ~d-, t---i~~----;-II---i- g, k i q ? --

Frikative ~ f z, s 3, J x 1], h 
I 

Nasale 

Laterale 

Schwinglaute 
mit mehreren 
Schwingungen 

Halbkonso-
nanten mit ge
ringer Reibung 

ro 

w 

n IJ 

r R 
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2. Lautquantitat 

A. Vokalquantitat 

89 

Entgegen allen bisherigen Aufzeichnungen und Angaben konnten wir 
in der Moghol-Sprache keine langen Vokalquantitaten feststellen. Die 
in den tibrigen Materialien bezeichneten Langen werden dort angesetzt, wo 
1. nach unseren Aufzeichnungen der Akzent zu setzen ist, 2. entsprechend 
den mongolischen Lautgesetzen in anderen modernen mongolischen 
Sprachen eine Lange zu erwarten ware, oder 3. in den zahlreichen persi
schen Fremdwortern das Schriftpersische Langen schreibt. Diese drei 
Punkte und die damit verbundenen Probleme haben wir bereits aus
fiihrlich behandelt, so daB wir hier nicht naher darauf einzugehen 
brauchen 1 • 

B. Konsonantenquantitat 

Die Lange von Konsonanten konnten wir nur in wenigen Fallen fest
stellen. Eine eindeutige Entscheidung war aber auch hier nur bei den 
Wortern moglich, deren Akzent nicht auf der Ultima liegt, z. B.: 
[dJ'An+Atu] "Paradies", [t'e:ntl] "ihn", [m'uttA] "ebendort". 

3. Akzent 

Mit Akzent bezeichnen wir allgemein die groBere Schallfiille oder 
hohere Tonlage, durch die eine Silbe innerhalb eines mehrsilbigen Wortes 
hervorgehoben wird. In der Moghol-Sprache ist mit der groBeren Schall
ftiIle einer Silbe auch eine hohere Tonlage verbunden, die beide gegen
tiber den umliegenden Silben den Ton stark konzentrieren. Wir bezeich
nen diesen Akzent als zentralisierenden Akzent. Die Stellung dieses 
zentralisierenden Akzentes ist frei-konstant. Die Akzentfreiheit ergibt 
sich aus folgendem: Die meisten der tiberwiegend aus zwei, zuweilen aus 
drei oder mehr Stammsilben bestehenden Wi:irter konnen sein: 1. Meist 
Oxytona, z.B.: [tfos'un], [dfol' A] , [tfAR'on], [kauk'A], [irg'od], [musul
m'an]. 2. Seltener Paroxytona, z.B.: [b'idi\.d], [m'onAd], [tfAIJ'ulm], 
[qur'um], [t'e:ndA], [s'um]. 3. Sporadisch Proparoxytona, wobei es sich 
meist um zusammengesetzte Worter handelt: [mor'insowAr], [qAr'otfu
sutu]. Die Konstanz des Akzentes tritt vor aHem bei der Verbalflexion 
zutage, wo z.B. im Prasens bei vokalischem Stammauslaut in der Regel 
die Ultima des Verbstammes, bei konsonantischem Stammauslaut der 

1 M. WEIERS, Zu den langen Vokalenin der Moghol-Sprache, ZAS 4,1970, S. 467-473. 
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Bindevokal betont ist. Z. B.: [bi m' AnAmbI] "ich lache"; [b'idAd in' A
nAmdA] "wir lachen"; [AtfAr'UnA] "bringt". Ahnlich bei den Perfekt
formen auf [bA], [pA] und [ dfA], wo der Akzent in der Regel auf der 
Ultima der Gesamtform steht, z.B.: [bolp'A] "war"; [unob'A] "fiel"; 
[kidI'A] "machte". Beim negativen Imperativ liegt die Betonung stets 
auf der Negation hi, z. B.: [b'iboIRA] "mache nicht!"; [b'iurtfi] "gehe 
nicht!"; [b'iotfol] "trinke nicht!", bei einsilbiger, verktirzter Negation 
auf dem Vokal der Verneinungspartikel, z. B.: [s' Akibubi] "ich habe 
nicht gemacht"; [l'E:ldAnAmbi] "ich esse nicht"; [s'ootfolpAto] "ihr habt 
nicht getrunken". Die Intensitat dieses frei-konstanten zentralisierenden 
Akzentes tibert6nt in der Moghol-Sprache nicht nur die unmittelbar 
folgende Silbe, sondern kann sich mit ihrer tonalen Magnetkraft bis tiber 
drei, seltener sogar vier oder fiinf der folgenden Silben erstrecken, d.h. 
diese akzentlos halten. In der Praxis k6nnen dadurch W6rter, die nicht 
zum akzenttragenden Wort gehOren, hinsichtlich ihrer Betonung enkli
tisch werden, sofern sie nicht mehr als h6chstens fiinf Silben nach der 
akzentuierten Silbe aufweisen. Z. B.: Einwirkung des Akzentes tiber zwei 
folgende Silben: [tfirk'uk boldfA] "wurde schmutzig" (das sonst akzen
tuierte [-dfA] , vgl. oben, bleibt unbetont!); [moR'ol bIlA] "war ein 
Moghole"; [dfor'u kInAl "macht sauber". Einwirkung des Akzentes tiber 
drei folgende Silben: [k'onA boldfA] "ist alt geworden"; [k'or kebAtfI] 
"du hast gearbeitet". [g'e:r mmi be:] "ist mein Haus". Einwirkung des 
Akzentes tiber fiinf folgende Silben: [q'Atke:IAtu be:lA] "war Pastune". 
In solchen Fallen werden die beiden, bzw. die drei W6rter nach dem 
Akzent wie ein Wort artikuliert. Bei einer derartigen tonalen Magnet
kraft des Akzentes auf folgende, semantisch zu unterscheidende Silben, 
sagen wir, daB der Akzent in satzgebundener Funktion steht. Diese 
Funktion steht im Gegensatz zur wortgebundenen Funktion, womit wir 
den Akzent eines Einzelwortes meinen. Der Akzent in satzgebundener 
Funktion kann, wie bereits am Beispiel [boldI' A], [tfirk'uk boldfA] gezeigt, 
den wortgebundenen Akzent aufheben. Verbindliche Regeln dafiir, wann 
dies geschieht, gibt es jedoch nicht. So steht einmal in einem Satz ein 
Akzent in satzgebundener Funktion, z. B.: [bibidun' A gA ke:] "Sag sie zu 
ihrer Herrin!", ein andermal sind die Akzente eines Satzes nur wort
gebunden: [e:n'A uk'in gAb'A] "Dies Madchen sagte". 

Nicht v611ig zu klaren ist, ob die Moghol-Sprache auch einen grammati
schen Akzent besitzt. Relativsatze, die im Mongolischen gew6hnlich durch 
verbalnominale Konstruktionen ausgedruckt werden, sind in der Moghol
Sprache in Form letzterer Konstruktionen nicht mehr erhalten, sondern 
durch persische Lehnkonstruktionen mit ki ersetzt worden. Ein paar 



Phonetik 91 

Satze aber wurden von unseren Informanten gegeben, die entsprechend 
ihren Erklarungen und Ubersetzungen gleichbedeutend mit den Relativ
satzen auf ki sein sollen. Diesen Satzchen ist eine ungewohnliche Akzen
tuierung eigen, die sich deutlich von der der ebenfalls mitgeteilten Pen
dants mit ki unterscheidet. Mit allem Vorbehalt konnte eine derartige 
Akzentsetzung bzw. Satzakzentuierung auf einen grammatischen Akzent 
hindeuten. Z.B.: [musulm'an ke ukub'A dfAnoAtu 'urtfinA] "Der Muslim, 
der gestorben ist, gelangt ins Paradies". Und gleichbedeutend: [musul
man ukub'A dfAnAtu 'urtfinA] (nur 2 Akzente!). [m'atA ke fAr 'urtfinA 
Amr'Amm be] "Der da, der in die Stadt geht, ist mein Freund". Und 
gleichbedeutend: [matA fAr 'urtfinA Amr'Amm be] (nur 2 Akzente!). 
Hierbei wirkt die tonale Magnetkraft del' akzentuierten Silbe auf die ihr 
voraufgehenden Silben bzw. Worter. 

Innerhalb eines Satzes sind die einzelnen zentralisierenden Akzente der 
Moghol-Sprache nicht durchgehend gleich, sondern sie unterscheiden sich 
untereinander vielfach hinsichtlich der Hohe ihres Tones. Diese Hohen 
wollen wir mit Intonationslinien nachzuzeichnen versuchen. Ohne An
spruch auf physikalische Exaktheit zu erheben, unterscheiden wir vier 
Tonhohen: 1. Die Normaltonlage, angezeigt durch einen Strich unmitteI
bar unter dem Text. 2. Den gehobenen Ton als Strich unmittelbar tiber 
dem Text. 3. Den hohen Ton als Strich oberhalb von 2.4. Den unteren 
Ton als Strich unterhalb von 1. Z.B.: [ukm'fALIJ ~] "er macht 
Brot" hat den Normalton, gehobenen Ton, Normalton, hohen Ton, 
Normalton. Gl'undsatzlich hebt sich jede akzentuierte Silbe vom Normal
ton durch die gehobene Tonlage ab, z. B.: [~], [~, [~, 
[kOll'fAlgmlm] usw. Dies entspricht ganz allgemein der Natur des zentrali
sierenden Akzentes in der Moghol-Sprache (vgL oben). Innerhalb eines 
Satzes tritt die gehobene Tonlage bei akzentuierter Silbe gleichbleibend 
auf, wenn mehrere Begriffe, die grammatisch keine Aussagetrager -- etwa 
Pradikate ---,- sind, nebeneinander stehen, wie z. B. bei Aufzahlungen odtr 
bei Wortern, die einander naher bestimmen. Z. B.: [~~] 
"weiJ3es Papierblatt"; [bmRdem' u d or ' A A'iI z] "Weizen, Gerste 
und Reispflanzen". Der hohe Ton findet sich vor allem bei den Aussage
trag ern eines Satzes, also auf den in del' Regel konstant akzentuierten 
Silben der Verbformen, den Pradikatsnomina, auf nominalen Stoffbe
zeichnungen (besteht aus ... ) und bei Vokativen: [t1ElAd'fA1m dErAxt'riL 
~] "Dieser Mann rallt den Baum". [~] 
"Dieser Junge tanzt". [hlll not'luInAmbl] "ich tanze". [uCkJuldur 
ArbAb 1 berArt' uliu nik A Al Am u bA "Gestern gab man dem 
Bruder des Arbab einen Bleistift". [unduntfTilni gArbas1Tl,.hL "Deine 
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Hose ist aus BaumwoIle". ['At dAt' u Ar' 0 t usutus e: z' ur be:mA 
"Die Pastunen sind starker als die Hazara". [be:rAr 'Ia]]. "Bruder!" 
[ukin'Q] "Madchen!". Natiirlich ist dieser Gebrauch der Tonh6hen nicht 
in jedem FaIle verbindlich, etwa dann nicht, wenn der subjektive Akzent 
ins Spiel kommt, z.B.: [t[i gAnd'[Al nodUlnAnt[i] "Du tanzt schlecht" 
(z. B. bei einem Wettbewerb mit mehreren Disziplinen, bei dem der 
Angesprochene im Tanzen schlecht abschneidet, sonst aber gute Lei~ 
stungen vorweist) und [t[i gAnd'W not'[UJnAnt[i] "Du tanzt schlecht" 
(z.B. auf dem Tanzplatz im Vergleich zum Tanz der iibrigen Tanzer). 
Hierher gehoren auch Satze mit besonderer Hervorhebung eines Wortes, 
z.B.: [hlEl drug b'[1jsau e:nW drug sau] "Setz dich nicht dort, sondern 
hier hin!". Der Akzent auf der Silbe mit dem hohen Ton fungiert vielfach 
satzgebunden, d. h. er halt die folgenden SilbeIi akzentlos. Der untere 
Ton findet bei Fragesatzen ohne Fragepronomen Verwendung, z. B. : 
[moRol'f11 me:d/~ne:nlill] "Verstehst du mogholisch 1". [be:r'[AJrni be: 0 

~] "Hat sie einen Bruder oder nicht1". Den unteren Ton konnten 
wir auch im folgenden, einen Gegensatz ausdriickenden Satz feststeIlen: 
[bi t[O! ot[olp'~ t(O! s'Io]ot(olpAto] "lch habe den Tee getrunken, 
Sie haben den Tee nicht getrunken". 



Phonologie 

In der Phonetik stellen wir das Lautinventar der Moghol-Sprache nach 
Qualitaten und Quantitaten dar, ermitteln also die artikulatorischen und 
akustischen Merkmale der Laute. In der Phonologie haben wir die be
deutungsdifferenzierende Funktion dieser phonetischen Lautmerkmale 
herauszustellen. Hierbei ist nicht der Einzellaut als solcher Ausgangs
punkt unserer Betrachtung, sondern dessen Kombination mit anderen 
Lauten zu einem Wortk6rper. Ein Einzellaut fiir sich ist namlich nur 
selten ein Wort, da er meist kein Bedeutungstrager ist. In der Regel ist 
erst ein aus einzelnen Lauten zusammengesetztes Wort Bedeutungstrager 
oder Zeichen, das sich von anderen Wartern oder Zeichen durch die Laute, 
aus denen es besteht, abhebt und unterscheidet. Die Sprachlaute sind 
somit Kennzeichen in einem Wort, und zwar fUr den Bedeutungsinhalt 
dieses Wortes, der von einem anderen Bedeutungsinhalt zu unterscheiden 
ist. Diese Kennzeichen, d. h. Laute mit bedeutungsdifferenzierender 
Funktion, nennen wir Phoneme. Die Phoneme einer Sprache herauszu
arbeiten, ist Aufgabe der Phonologie. Ihre Verbindung zur Phonetik 
besteht darin, daB sie zwischen phonologisch relevanten (bedeutungs
differenzierenden) und phonologisch irrelevanten (nicht bedeutungs
differenzierenden) phonetischen Merkmalen eines Lautes unterscheidet. 
Ein Phonem ist somit eine auf Grundlage der Phonetik mittels des 
phonologischen Verfahrens ermittelte Kombination von Merkmalen, die 
sich in einer Sprache von allen ubrigen Merkmalkombinationen unter
scheiden. Das phonologische Verfahren, derartige Merkmale, d. h. Pho
neme herauszustellen, besteht in der Gegenuberstellung (Opposition) der 
phonetischen Merkmale zweier Warter, die sich dabei nicht nur hinsicht
lich eines ihrer Laute, sondern auch in der Bedeutung als voneinander 
verschieden erweisen. Die einzelnen Phoneme sind die jeweils fur die 
Bedeutungsdifferenzierung verantwortlichen, voneinander verschiedenen 
phonetischenLautmerkmale, z. B.: [uk'i(n)] "Madchen": [ek'i(n)] "Kopf". 
lui und lei erweisen sich als bedeutungsdifferenzierend, sind also zwei 
Phoneme. Sichtbar gemacht wird das Verfahren durch den Austausch 
(Kommutation) von Lauten. Hierbei wird entweder das Wort zerstart, 
oder es ergibt sich ein neues Wort, dessen dafiir verantwortliches Laut
merkmal ein weiteres Phonem aufdeckt. Z.B.: Ersetzen wir das [k] von 
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[s:k'i(n)] "Kopf" durch [m], wird das Wort zerstort. Ersetzen wir es da
gegen durch [r], ergibt sich das Verb [s:ri-] "wunschen". Irl erweist sich 
dadurch als Phonem. Ebenso bei [R'ol] "Feuer" : [m'ol] "Vieh", [n'ur] 
"Gesicht" : [m'ur] "Weg", [€llA] "dies" : [inA-] "lachen", wodurch die 
Phoneme Ig/, Im/, In/, lei und Iii aufgedeckt werden. Phoneme bezeich
nen also durch ihre Opposition zu anderen Phonemen ein Wort als 
speziell diese und keine andere Bedeutung tragend. 

Hier scheint es uns angebracht, ganz allgemein die Wichtigkeit der 
Phoneme fur unsere Studie, sowie fUr die Mongolistik aufzuzeigen, denn 
man konnte sich fragen, warum wir in vorliegender Beschreibung der 
Sprache der Moghol neben der Phonetik auch noch eine Abhandlung zu 
deren Phonologie beibringen. Ware mit ersterer doch schon vollauf dem 
Phanomen der Sprache als einem Verstandigungsmedium Gimuge getan, 
denn man erfahrt ja damit, wie die Moghol sprechen, und das mag fUr 
den Mongolisten das Wichtigste sein. Hierzu ist zu sagen, daB sich das 
SprachbewuBtsein im allgemeinen tatsachlich an die positive Gestalt des 
Klangbildes, also an phonetische Gegebenheiten heftet. Die Voraus
setzungen fUr diese positiven phonetischen Gegebenheiten sind nun aber 
logischerweise deren nur negativ bestimmbaren, distinktiven Elemente, 
d.h. die Kennzeichen bzw. Laute als bedeutungsdifferenzierende Funk
tionen, kurz, eben die Phoneme, die man artikuliert und damit die 
Bedeutungsdifferenzierungen schafft. Eine Darstellung dieser negativ
distinktiven Phoneme, deren Anwendung beim Sprechen unbewuBt bleibt, 
gleichwohl aber fur die positive, phonetische Seite der Sprache eine grund
legende Vorbedingung darstellt, liegt fUr die vergleichende Lautlehre der 
mongolischen Dialekte, abgesehen von einigen wenigen Ansatzen, noch 
nicht vor. Gerade aber das Eingehen auf eben diese Voraussetzungen fUr 
die phonetischen Gegebenheiten der mongolischen Dialekte durfte die 
weitgehend auf den Methoden der inneren Rekonstruktion und phone
tischen Komparativistik beruhenden bisherigen Ergebnisse in mancher 
Hinsicht erganzen und erweitern. 

N ach diesem allgemeinen Exkurs wollen wir uns den ebenfalls zum 
Bereich der Phonologie zahlenden, nicht bedeutungsdifferenzierenden 
Lautmerkmalen zuwenden. Wir bezeichnen diese als phonetische Va
rianten eines Phonems. Sie eignen sich nicht fUr die Kennzeichenfunktion, 
d. h. das phonologische Verfahren des Austausches deckt keine Phoneme 
auf. In praxi nimmt hierbei ein Wort, das mittels einer Variante kom
mutiert wird, keine neue Bedeutung an, sondern wird unverstandlich 
oder klingt ungewohnt. Z.B.: [mkm' AIJ] '" [ukm' AIJ] "Brot"; Em] ist hier 
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eine phonetische Variante des Phonems lui. Wir unterscheiden zwei 
Arten phonetischer Varianten: Kombinatorische phonetische Varianten 
und fakultative phonetische Varianten. Kombinatorische phonetische 
Varianten sind von den sie umgebenden Lauten abhangig, d.h. die je
weiligen Lautwerte erscheinen nur in der Umgebung bestimmter anderer 
Laute, z.B.: [e:ldfig'An] ,..., [e:ldfig'e] "Esel". [e] ist hier eine kombinatori
sche phonetische Variante des Phonems lei, da dessen Nasalierung nut' 
VOl' dem hier nicht mitartikulierten dental-alveolaren Nasal En] auftritt. 
Ebenso auch bei [musulm'an] "Muslim", [nM'an] "Sonne", [m'ani] 
"unser", wo [a] aus dem gleichen Grunde eine kombinatorische phoneti
sche Variante des Phonems lal ist. Die fakultativen phonetischen Va
rianten hangen nicht von der Stellung innerhalb einer Lautgruppe ab, 
sondern von der Gewohnheit eines Sprechers oder von Modestromungen. 
Unser [a] in [m'ani] z.B. ist eine fakultativ kombinatorische phonetische 
Variante des Phonems laJ, da abgesehen von der kombinatorischen 
Gegebenheit neben dieser Artikulation auch [m'Ani] moglich ist. [m], 
vgl. Beispiel oben, ist eine fakultative phonetische Variante, da das Wort 
ohne Abanderung seiner Bedeutung auch mit [u] artikuliert werden kann. 
Den phonetischen Varianten kommt besonders Bedeutung in der Mund
artforschung und Dialektgeographie zu. 1hr haufiges oder selteneres Auf
treten gibt Auskunft iiber den Stabilitatsgrad einer Sprache bzw. eines 
Dialektes. J e fester eine Sprachform in einem bestimmten Gebiet 
etabliert ist, urn so weniger Varianten treten bei den Sprechern auf, wie 
auch umgekehrt. Ein Vergleich der phonetischen Varianten mehrerer 
Dialekte innerhalb einer Sprachgruppe kann wichtige Tendenzen der 
Lautung auf~eigen, etwa den Weg eines Lautes von einem zum anderen 
Dialekt. Damit werden nicht nur der Ausgangs- und Endpunkt der 
Lautung zweier Dialekte beleuchtet, sondern vor aHem die zu den Unter
schieden fiihrenden Zwischenstufen erhellt. Aus diesem Grunde ist es 
u. E. nicht richtig, bei einem umfangreichen 1nventar phonetischer 
Varianten von Uberdifferenzierung zu sprechen und zu versuchen, die 
Lautung moglichst standardisiert wiederzugeben. 

Die Erstellung des Phonemsystems der Moghol-Sprache ist hinsichtlich 
des Mongolischen nicht einfach, da diese Sprache aus den in der Ein
leitung aufgefiihrten Grunden schon im 13./14. Jh. eine Mischsprache 
gewesen sein diirfte. Die Eigenheit einer solchen Sprache besteht aber 
in ihrer ursprungsmaBig begriindeten fremdlautlichen Vielfalt, und das 
Gesamtsystem ihrer Phoneme muB sich so notgedrungen auf Grund 
fremder Bestandteile von dem anderer, nicht unmittelbar mit fremden 
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Sprachen in Kontakt stehender mongolischer Sprachen unterscheiden. 
Wollten wir nur ein auf genuin mongolischen Wortern beruhendes 
Phonemsystem vorlegen, wiirden wir zwar den mongolistischen Anfor
derungen geniigen, die Besonderheit der Moghol-Sprache als selbstiindiger, 
eben so gearteter Einheit aber vernachliissigen. Wir wollen deswegen im 
folgenden die Phoneme aus der Gesamtheit dessen, was zur Moghol
Sprache gehort, erarbeiten, dabei aber genau vermerken, wann mongoli
sche und wann nicht mongolische Lautungen auftreten. Bei sprach
geschichtlichen Vergleichen beziehen wir uns auf die uiguro-mongolische 
Schriftsprache (UM). 

A. K onsonanten 

Fiir die Positionen der einzelnen Laute gelten folgende Ziffern: 

1. Absoluter Wortbeginn. 

2. Vokal-Konsonant-Vokal-Kombination. 

3. Konsonant-Konsonant-Vokal-Kombination. 

4. Vokal-Konsonant-Konsonant-Kombination. 

5. Absoluter Auslaut. 

Bei den Kombinationen 2-4 nimmt der jeweils behandelte Wert immer 
die zweite, kursiv geschriebene Position ein. (' = Akzent.) 

Plosive 

Ibl 
Der stimmhafte, bilabiale Plosiv b ist belegt: 1. In mo. und pers. 

Wortern: bari- "nehmen", bau "Vater", beidun "dick". 2. In mo. und pers. 
Wortern als Silbenbeginn: ebasun "Gras", eMsla- "weiden", qabar "Nase" 
tabul- "herabsteigen" , bibi "Herrin". 3. In mo. und pers. Wortern als 
Silbenbeginn: qarbosi "Baumwolle", qurMn "drei", durban "vier". 4. In 
mo. und pers.-arab. Wortern als Silbenende: abrisum "Seide", abCira
"herholen, bringen", abkar "Dieb", tebta- "liegen, einschlafen", dobsun 
Salz. 5. In pers. Wortern: seb "Apfel", arbOb "Arbab". 

Eine fakultative phonetische Variante zu Ibl ist in mo. Wortern das 
frikative [~]: [bAri~' A] "nahm", [tA~'on] "fUnf". 

In genuinen mongo Wortern entspricht mogh. b dem gleichen Wert 
im UM. 
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Ipi 
Der stimmlose, bilabiale Plosiv ist belegt: 1. Nur in nicht mongoli

schen Wortern: paner "Kiise", pusag "Kleidung". 2. In pers. und ver
einzelt auch mo. Wortern als Silbenbeginn: opunambi "ich kaufe", opa
"kaufen", ripa "Rupie", copan "Schafhirt". 3. In nicht mo. Wortern 
und in mo. Perfektformen als Silbenbeginn: orpa "Gerste", olpubi "ich 
fand" , okpa "gab". 

Eine fakultative phonetische Variante von Ipi ist in pers. Wortern 
frikatives [~] : [tfoWon] "Schafhirte". 

Das in genuin mo. Formen seltene p geht auf b im UM zuruck: 
opunambi "ich kaufe" < *abunambi I UM ab- "nehmen". 

jdl 

Der stimmhafte, dental-alveolare Plosiv ist belegt: 1. In mo. und pers. 
Wortern: dera "oben, auf, hinauf", doro "unter, das Untere", dor "Galgen", 
du "zwei", doto- "fliehen". 2. In pers. und mo. Wortern als Silbenbeginn: 
uda "hinauf", enaudur "heute", uskodur "gestern", meidan "Feld", meda
"wissen, kennen", nudun "Auge". 3. In mo. und pers. Wortern als Silben
beginn: mandil "Turban", mozdur "Arbeiter", munda "ebenda", uzarrigda
"erscheinen", cenozda "ubermorgen". 4. Nur in pers. Wortern als Silben
beginn: sardolU "Aprikose". 5. In mo. und pers. Wortern: acid- "bringen, 
tragen", bed "Weide", bidad "wir" , dard "Schmerz". 

Als fakultative phonetische Variante kann in der 5. Position stimmloses 
[t] stehen: [Atfit-] "bringen", [dArt] "Schmerz". 

In genuin mo. Wortern entspricht mogh. d dem gleichen "Vert im UM. 
In der 3. Kombination kann UM d im mogh. ein t entsprechen: ulta
"graben; zerbrochen sein" j UM ebde- "id.". 

Itj 

Der stimmlose, dental-alveolare Plosiv ist belegt: 1. In mo. und pers. 
Wortern: tabon "funf" , ted "sie, diese " , temon "Kamel", tonesta "Web
stuhl", toto- "ziehen", tul "Spucke". 2. In mo., seltener auch nicht mon
golischen Wortern, die aber nicht pers. Herkunft sind: tuturgon "Reis", 
qatig "Yoghurt", qutu "groB; Konig", qaton "hart, schwer". 3. In mo. 
und pers. Wortern als Silbenbeginn: laltan "Abteilung", askarti "Sol
daten" (acc. pl.), barta- "sich festsetzen", tebta- "liegen". 4. In pers. 
Wortern als Silbenbeginn: hrista "acht". 5. In mo. und pers. Wortern, 
vgl. oben zu jdj 5., wo fUr jdj als fakultative phonetische Variante auch 
[t] stehen kann. 
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In der Position 1. entspricht vereinzelt mogh. t einem k im UM: tebta
"liegen, schlafen" / UM kebte- "id.". In der 2. Kombination kann mogh. 
t UM d entsprechen: notu-/UM nayad- "spielen". In der 3. Kombination 
steht mogh. t UM s gegenuber: itka-/UM eske- "schneiden". 

fjf /e/ 
Phonetisch gesehen handelt es sich hier urn die Lautkombination [d] 

und [t] mit dem stimmlosen, palato-alveolaren Frikativ UJ. Trotz der 
diphonematischen Bewertung von [dn und [tn durch die Phonetik miissen 
die beiden Lautkomplexe im Mogholischen monophonematisch als fjf und 
/e/ interpretiert werden. Die Regeln hierfiir vgl.: N. S. TRUBETZKOY, 
GrundzUge der Phonologie, Prag 1939, S. 50f., und A. MARTINET, Ein oder 
zwei Phoneme?, in: Synchronische Sprachwissenschaft, Sammlung Akade
mie-Verlag, 2, Sprache, Berlin 1968, S. 102-113. 

f und c sind belegt: 1. In mo. und pers. Wortern: cand "wieviel", 
cisu "Blut", cosun "Schnee", fald "schnell", fug "Richtung". 2. In mo. 
und pers. Wortern als Silbenbeginn: aear- "bringen, herbeibringen", 
aeid- "bringen, tragen", moea "KuS", laf6m "Zaumzeug", gafar "Erde", 
ufa- "sehen". 3. In mo. und pers. Wortern als Silbenbeginn: urci- "gehen", 
urinci "du selbst", qarbuxci "Gewehr", elfiga "Esel", degM "Pfanne". 
4. In pers. Wortern als SilbenschluB: ifr6 "Tun, Durchfuhrung". 5. In 
pers. Wortern: ity6f "Notwendigkeit", xarf "Verbrauch", murf "Pfeffer". 

Die Laute fund c entsprechen in genuin mo. Wortern den gleichen 
Werten im "OM. 

/g/ 
Der stimmhafte, postpalatal-velare Plosiv ist belegt: 1. In mo. und 

pers. Wortern: ga- "sagen", ger "Haus", gar "Hand", godi "Pferdewagen" 
2. In mo. und pers. Wortern als Silbenbeginn: agar "wenn", utagu "alt". 
3. In mo. Wortern als Silbenbeginn: urgasu "Kameldorn", irgan "Leute", 
kurga- "ankommen, gelangen lassen". 4. In pers. Wortern als Silbenende: 
yagf6 "an einem Ort, beisammen". 5. In nicht mongolischen Wortern: 
lafag "Mantel", murg "Falke", xalg "Leute, Menschen". 

Das mogh. g genuin mongolischer Worter entspricht uberwiegend einem 
traditionell artikulierten g im "OM. Vereinzelt steht mogh. g im UM 
aber k gegenuber: ga- "sagen"/DM keme- "id.". Vgl. aber auch l;tP'ags-pa 
ge- "id. " . 
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/k/ 
Der stimmlose, postpalatal-velare Plosiv ist belegt: 1. In mo. und pers. 

Wortern: kam "wenig", kauka "Kind, Junge", kedit "wieviel?", kei 
"Wind", kuza "Topf". 2. In mo. und pers. Wortern als Silbenbeginn: 
kecekat "die Kleinen", ekada "viel, sehr", haulaki "erschreckt" , cikadur 
"gestern". 3. In nicht mongo Wortern als Silbenbeginn: askar "Soldat", 
cirkitk "schmutzig", harke "wer auch immer". 4. In mo. und nicht pers. 
aber auch nicht mo. Wortern als Silbenende: urciksasubda "wir waren 
gegangen", meilakci "Schaf", cukri "Rhabarber". 5. In pers. Wortern: yak 
"eins", cirkitk "schmutzig". 

Das k genuin mo. W6rter entspricht vielfaeh dem gleichen Wert in der 
traditionellen Artikulation des UM. Vereinzelt steht im UM fur mogh. k 
auch g, y, q: nika "eins"/UM nigen "id.", aber l;JYags-pa und HI niken 
"id. ", niku- "verborgen sein" fUM niyu- "verbergen", kolei "Hals" fUM 
qoyulai "id.". 

/q/ 
Der uvulare Plosiv ist belegt: 1. In mo. und pers. Wortern: qarar 

"langsam", qara "schwarz", qaravgiti "dunkel", qoli "Teppich", qonin 
"Schaf". 2. In mo. und pers. Wortern als Silbenbeginn: ciqin "Ohr", 
baqar "notwendig", qoqol- "aufschneiden", noqai "Hund", mjeqan 
"Fleisch". 3. In iiberwiegend pers. Wortern als Silbenbeginn: Mlqi "viel
leicht", pusqab "Teller", qatqelatit "Pastune". 4. In mo. W6rtern: qo16qci 
"Dieb". 5. Nur in pers.-arab. W6rtern: iSiafraq "Erbrechen", naxaq 
"unrecht", saq "Zweifel". 

Als fakultative phonetische Variante erscheint Ofter der stimmlose, 
postpalatal-velare Plosiv [k]: [kOlI'Ag] '" [qauI'Ag] "Hemd", [kok'A] '" 
[qOq'A] "Brust", [q'AtkdAtU] '" [qAtqdAt'U] "Pastune". 

q entspricht meist dem gleichen Wert im UM, vor allem in Texten des 
13./14. Jh.s. Vor i wird q noch artikuliert, wie wir dies ebenfalls aus alten 
Texten kennen. Der Wechsel k '" q ist vielfach im SM (GG, HI) belegt. 
Vereinzelt kann mogh. q UM t entsprechen: abqara- "verlieren"/UM 
abtara- "fortgetragen sein". 

Der laryngale Plosiv ist nur in arab. Fremdwortern vor a belegt: 
be?aqil "ungeschickt". 



100 Phonologie 

Frikative 

Ibl 
Der bilabiale Frikativ [~] erscheint in mo. Wortern und Formen nur 

als fakultative phonetische Variante des stimmhaften, bilabialen Plosivs 
Ibl (vgl. oben). In Wortern pers. Herkunft ist [~] eine fakultative phoneti
sche Variante zu schriftpersischem v = [w]: [be:~' A] "Witwe", [dWol] 
"Wand". 

If I 
Der labiodentale Frikativ erscheint in nicht mongolischen Wortern: 

ufta'O "Brot", faros "Teppichleger", fiqir "Gedanke". 
[f] ist in der 3. pers. sg. mongolischer Vergangenheitsformen und in 

einigen wenigen anderen Wortern eine fakultative phonetische Variante 
zu Ipl und Ib/, die auf den Sprachgebrauch in Du Rudi und Nau hin
weist: [pitf'i bolf' A] "ist gebrochen", [dfiRdfiRt'u bolf' A] "wehklagte 
laut" (D. 33, 58), [te:ftA-] "schlafend liegen" (D. 109), [UftA-] "graben" 
(N.146). 

Izl 
Der stimmhafte, dental-alveolare Frikativ ist nur in pers. Wortern 

belegt: zur "kraJtig, stark", qogaz "Papier", az "von, her", goza "Baum
wollpflanze", mozdur "Arbeiter". 

Sporadisch steht [z] als fakultative phonetische Variante fur lsi des 
mo. Plurals: [indon' AZUl] "die Wassermelonen". 

lsI 
Der stimmlose, dental-alveolare Frikativ ist belegt: 1. In mo. und pers. 

W " t h""'t "ud ' t" f' T' hd k" or ern: sonos-" oren ,sou- "SI zen ,s un "gu ,su ra" ISC ec e , 
semeston "Winter". 2. In mo. und pers. Wortern als Silbenbeginn: asax
"fragen", cosun "Schnee", ifosa "Erlaubnis", ausula "Wagnis". 3. In 
pers. Wortern als Silbenbeginn: hamsoya "Nachbar", hamsun "Schwester" , 
celsala "vierzigjiihrig". 4. In mo. und pers. Wortern als Silbenende: askar 
"Soldat", olaskula'O "hungrig", asmon "Himmel". 5. In mo. und pers. 
Wortern: bos "steh auf!", nafas "Atem". 

Das mogh. s genuin mo. Worter entspricht UM s, vereinzelt c: sucara-I 
UM cucara- "abgehen, loskommen." 
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Der stimmhafte, palato-alveolare Frikativ ist eine fakultative phoneti
sche Variante des Lautkomplexes [df]. [df] ist in dieser Variante artikula
torisch zu einem "reinen" monophonetischen Laut geworden - gegen
uber der Lautkombination [d] + UJ -, der auf die Artikulation bei 
genuin mo. Wortern in Kundur und Du Rudi hindeutet. Fur die beiden 
Orte konnen wir also ansetzen: [df] > [3]. Es ware denkbar, daB sich 
[3], wiirde die Moghol-Sprache noch Hinger erhalten bleiben, im Laufe der 
Zeit zu einem Phonem /7../ entwickelt, das die heutige Lautverbindung 
[d] + UJ ersetzt, und in Opposition zu /sl steht. Belege: uza- "sehen" , 
zug " Richtung" , eenoZdd "iibermorgen". 

Is/ 
Der stimmlose, palato-alveolare Frikativ ist belegt (die Kombinationen 

mit [d] und [t] vgl. oben unter Iff und /e/): 1. In mo. und pers. Wortern: 
siro"gelb", samse;r "Schwert", sebo "hinab". 2. In mo. u. pers. Wortern 
als Silbenbeginn: nu.sun "suB", kou.siM "Junge, Bursche". 4. In pers., 
seltener mo. Wortern als Silbenende: hiskun "irgendwer, jemand", 
a?Jgu.stdr "Ring", ha.std "acht", kusod "Kind". 5. In mo. und pers. 
Wortern: dexs "nach oben", fars "Teppich", sis "sechs". 

In genuin mo. W6rtern entspricht s dem gleichen Laut im UM. 

Iyl 
Der palatale Frikativ ist belegt: 1. In mo. und nicht mo. W6rtern: 

yosUd "Knochen", yod "Erinnerung", yobuxci "Mucke, Schnake", yobu
"gehen". 2. In mo. und nicht mo. W6rtern als Silbenbeginn: tayaq 
"Holz", bayaxsambi "ist", tayar "heil, gesund". 3. In einsilbigen mo. und 
pers. Wortern als kurzer Vorschlag vor /e/ oder /a/ nach anlautendem /k/: 
kya '" kye "wed", kyambi "wer ist~", kye "daB, damit" (vgl. auch 
unten j). 

In den Kombinationen 1. und 2. entspricht mogh. y dem gleichen Wert 
im UM. Vielfach fallt im mogh. das am absoluten Wortbeginn stehende y 
des UM weg: UM yekede "iiberaus, sehr"/mogh. ekadd "id.". 

/x/ 
Der postpalatal-velare Frikativ ist belegt: 1. In uberwiegend nicht mo. 

Wortern: xaima "ZeIt" xeile "viel, sehr", xub "schon, gut", xotun "Frau". 
2. In pers. Wortzusammensetzungen als Silbenbeginn: naxaq "unrecht". 
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4. In mo. und pers. W6rtern als Silbenende: meilaxci "Schaf", asaxpa 
"fragte", baxtalga- "anheften" , doxtari "Jungfernschaft". 5. In pers. 
W6rtern: yax "Eis". 

Die Artikulation in den Kombinationen 1. und 4. entspricht der heuti
gen Aussprache des UM. Gleiche Lautung fUr das SM (GG, HI) und 
sporadisch das UM des 13.j14. Jh.s. Verschiedene Lautung im PP (vgl. 
Weiers, Untersuchungen, §§ 2, 3c). Mogh. x = selten UM g: dexsjUM 
degegsi. 

h 

Der stimmhafte, laryngale Frikativ [~J ist eine fakultative phonetische 
Variante zu jhj und jxj in pers. W6rtern. Belegt nur in 1.: [~0g] "Un
gliick " , [~0n "gut", [~/EIlE] "viel, sehr". 

jhj 

Der stimmlose, laryngale Frikativ ist belegt: 1. In pers. W6rtern: 
hos "gut", har "jeder, alle", hai "wann ~". 2. In pers.-ar. Zusammensetzun
gen: bahair "wohlauf, gesund", und pers. W6rtern: bahar "Friihling". 

Nasale 

jmj 

Der bilabiale Nasal ist belegt: 1. In mo. und pers. W6rtern: matau 
"Mond", modu "Holz, Holzstiick", mogai "Schlange", mur "Weg", 
musulman "Muslim". 2. In mo. und pers. W6rtern als Silbenbeginn: 
aman "Mund", ema "was ~", amer "Befehl", bemar "krank". 3. Selten in 
nicht mo. W6rtern als Silbenbeginn: nurmi "Oberfli:iche". 4. In pers., 
seltener mo. W6rtern als Silbenende: camca "HolzI6ffel", amra "Freund", 
corsambCi "Mittwoch". 5. In iiberwiegend pers. W6rtern: bum "Dach", 
yag6m "irgend etwas, irgendein", cilim "Wasserpfeife". 

In genuin mo. W6rtern sind die Werte im mogh. und UM gleich. 
Mogh. m vor s entspricht im UM ng: umsi- "lesen"jUM ungsi- "id.". 

jnj 

Der dental- alveolare Nasal ist belegt: 1. In mo. und pers. W6rtern: 
nidoni "voriges Jahr", nera "Name", neka "Hochzeit". 2. In mo. und 
pers. W6rtern als Silbenbeginn: ausana "Geschichte", cinozd6 "morgen", 
Gina "Wolf". 4. In pers., seltener mo. W6rtern als SilbenschluB: candan 
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"so viel" , endori "Glas" , inda "hierhin". 5. In mo. und pers. W6rtern: 
altan "Geld", beidun "dick", cagon "weiB " , fan "K6rper". 

Eine kombinatorische phonetische Variante zu Inl ist [m] vor dem 
bilabialen Plosiv [b]: [ul' Am boldf A] "ist rot geworden". 

Der dental-alveolare Nasal entspricht dem gleichen Wert im UM. 
In Du Rudi fiilIt n am Wortbeginn des Wortes nigen "eins" meist fort: 
ika "eins". 

ITJI 
Der postpalatal-velare Nasal ist belegt: 2. In mo. und nicht mo. 

W6rtern als Silbenbeginn: cuyorasa "aus der Stadt", namayar "mit mir". 
4. In mo. und pers. W6rtern als SilbenschluB mit Igi kombiniert: luygi 
"Turban", qara'[)gui "dunkel". 5. In mo. und pers. W6rtern: olaskulay 
"hungrig", la'[) la'[) "lahm". 

Nur in 4./5. entspricht mogh. ITJI dem UM. 

Laterale 

III 
Der dental-alveolare Lateral ist belegt: 1. Nur in pers. W6rtern: 

laf6m "Zaumzeug", 1016 "alterer Bruder", lus "Sumpf". 2. In mo. und 
pers. W6rtern als Silbenbeginn: ulan "rot", kolei "Hals", 1010 "alterer 
Bruder". 3. In pers.-arab. W6rtern als Silbenbeginn nach Nasalen: 
mumlakad "K6nigreich". 4. In mo. und pers. W6rtern als SilbenschluB: 
malgei "Fez", musulman "Muslim". 5. In mo. und pers. W6rtern: mandil 
"Turban", kol "FuB". 

Der LateralIaut entspricht in genuin mo. W6rtern den gleichen Wert en 
im UM. 

Schwinglaute mit mehreren Sc:hwingungen 

Irl 
Der dental-alveolare Schwinglaut ist beleg1;: 1. N ur in pers. W6rtern: 

reza "klein", rubo "Fuchs", rost "rec:hts". 2. In mo. und pers. W6rtern 
als Silbenbeginn: naran "Sonne", marin "Pferd", mariz "krank". 3. In 
pers. u. mo. W6rtern als Silbenbeginn: amra "Freund", esror "Geheimnis" 
cukri "Rhabarber". 4. In mo. und pers. W6rtern als Silbenende: morta
"vergessen", kurga- "ankommen, gelangen lassen", durbon "vier", arbob 
"Arbab". 5. In mo. und pers. W6rtern: gar "Hand", mur "Weg" , natar 
"Person" . 

Gleic:he Werte wie im VM. 
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/g/ 
Der uvulare Schwinglaut ist beIegt: 1. In mo. und pers. W6rtern: gar 

"Hand", gol "Feuer", gafar "Erde, Boden", gulom "Bursche, Diener". 
2. In mo. W6rtern als Silbenbeginn: cagan "weiB", gugul "MehI", faga 
"Seite, Ufer". 3. In mo. und nicht mo. W6rtern: bolga- "machen", 
cU?Jgur "Stadt", tuturgan "Reis". 4. In mo. und nicht mo. W6rtern als 
Silbenende: bugdei .,Weizen", qologpa "hat gestohIen". 5. In nicht mo. 
W6rtern: dog "Wunde", fig fig "Iautes Geschrei", qatig "Yoghurt". 

Eine fakultative phonetische Variante zu /g/ kann bei genuin mo. 
W6rtern in der 1. und 3. Kombination [g] sein: [RAr-] "herausgehen" '" 
[gAr-] "id.", [qArAI)R'm] '" [qArAI)g'm] "dunkeI". In pers. W6rtern ist 
[R] in der 1. Kombination vereinzelt eine fakultative phonetische Variante 
zu / q/: [qAI' Am] "Bleistift" '" [RAI' Am] "id.". 

In allen beIegten Kombinationen entspricht mogh. g einem yoder q 
im UM: gar/UM yar "Hand", faga/UM faq-a "Seite, Ufer", cagon/UM 
cayan "weiB", bolga-/UM bolya- "machen", gol/UM yal "Feuer". Spora
disch entspricht mogh. g auch einem r im UM: gugul/UM yuril "MehI". 
Wir durfen so ansetzen: UM y, q = mogh. g. UM r = vereinzelt mogh. g. 

HaIbkonsonanten mit geringer Reibung 

/w/ 
Der biIabiaIe HaIbkonsonant ist beIegt: 1. Nur in pers.-arab. W6rtern: 

wo "gIuckIich", wazir "Wezir". 2. Nur in pers. W6rtern als Silbenbeginn: 
bawa "Vater", buwa "Mutter", awol "Zustand". 

Der paIataIe HaIbkonsonant ist als phonetische Variante von /y / bei der 
"Brechung" 1 eines im UM voll erhaltenen i in erster Silbe beIegt. Die 
Artikulation [jl ist nur bei mogh. [mjgq'on] "FIeisch"/UMmiqan "id." 
gegeben. Die anderen, mit /k/ anlautenden einsilbigen Beispiele arti
kulieren /y/; UM e und pers. i wird hierbei zu /ya/ oder /ye/ "gebrochen". 
Beispiele vgl. oben unter /y/. 

1 Unter "Brechung" verstehen wir hier nicht die Assimilation des Vokals der 
ersten Silbe an den Vokal der folgenden Silbe (vgl. N. POPPE, Introduction, S. 36), 
sondern ganz allgemein die Veranderung eines UM i und pers. i zu [j9], bzw. ya,ye. 
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Zusammenfassung 

Die Moghol-Sprache hat entsprechend den vorstehenden Unter
suchungen insgesamt 24 Konsonantenphoneme: b, p, d, t, j, c, g, k, q, ?, f. 
z, 8, 8, y, x, h, m, n, '{), 1, r, g, w. Betrachten wir die genuin mongolischen 
Bestandteile der Moghol-Sprache fUr sich allein, ergeben sich 19 Kon
sonantenphoneme, da die Phoneme ?, z, h und w fUr mongolische Lau
tungen nicht Verwendung finden, und f, Z phonetische Varianten von b 
und p, bzw. 8 sind. Folgende Gegeniiberstellung soIl das Verhaltnis der 
genuin mongolischen Laute in der Moghol-Sprache zum UM veranschau
lichen: 

UM 

b 

d 
t 

j 

c 
g 

k 
q 

8 

8 

y 

m 

n 

'{) 

1 

r 

y 

Moghol 

b, p 

d, t 

t, q 

j 

g,k,x 

k, g, t 

q, k, x, g 
8, t, c 

y, Null (absol. Wortbeginn) 

m 

n, Null (absol. Wortbeginn) 

'{), m, (vor 8) 

1 
r, g 
g, k, q 

B. Vokale 

faf 
Der Vokal hat mehrere fakultative phonetische Varianten, die z. T. auf 

ortlichen Dialektgebrauch hinweisen: [a] in allen Positionen vor allem in 
Nau belegt. ['0] inzweiter Silbepers. WorterebenfallsinNau belegt. [A]gibt 
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grundsatzlich die in den meisten W6rtern der Moghol-Sprache gebrauchte 
Vokalqualitat des Phonems lal an. [00] besonders im Auslaut mo. Verb
formen, z. B.: [bid' 00] "war". Vielfach wechselt innerhalb der Moghol
Sprache in ersten und nicht ersten Silben die phonetische Variante [A] 
mit [0]: [Ab-] '" [ob-] "nehmen, kaufen", [diWol] '" [di~'Al] "Wand". 

Mogh. a entspricht in den ersten Silben meist dem gleichen Wert im 
UM. In einsilbigen Stammen und in nicht ersten Silben steht es vielfach 
einem e, ii, i oder 0 im UM gegeniiber: ga-/PP ge- "sagen", kelanJUM 
kelen "Sprache", efdnJUM efen "Mann, Herr", elfigdnJUM elfigen "Esel", 
ulalUM iilii "nicht", ola8-/UM OlO8- "hungern", kokd "griin"/UM koko 
"blau", irga- "eine Spindel drehen"JUM ergi- "drehen, herumdrehen". 

lei 
Der Vokal hat folgende fakultative phonetische Varianten: Geschlos

senes vorderes [e] vor allem in einsilbigen W6rtern, z.B.: [ger] "Haus". 
Offenes vorderes [e] ist der gew6hnlich in allen Positionen gebrauchte 
Vokalwert. Mittleres offenes [~] besonders bei unbetonten Auslauten. 
Letzterer Laut wechselt 6fter mit einem [i]: [kid' Ani] '" [kid' An~] "der 
Sprache" (gen.). Ebenso kann [e] mit [i] speziell bei einsilbigen W6rtern 
wechseln : [be] '" [bi] "ist". 

Mogh. e in ersten Silben entspricht weitgehend dem gleichen Laut im 
UM; vereinzelt UM e = mogh. ei. In nicht ersten Silben ist UM: e im 
Moghol durch a ersetzt. e ist in dieser Stellung nur selten belegt. 

Iii 
Der Vokal hat folgende fakultative phonetische Varianten: Vor allem 

in unbetonten Auslauten und einsilbigen W6rtern offenes vorderes [1], 
z. B.: [millI] "meiner", [bI] "ist". In erster Silbe nach Em] in einem mo. und 
nach [k] in einsilbigen pers. W6rtern eine "Brechung" 1 des [i] zu [j~], [ja] 
(vgl. oben zu Iyl und j). In erster Silbe nach [q] und in nicht ersten 
Silben nach [t], [8] und [z] haufig mittleres, geschlo8senes [i]: [qis'im] 
"Art, Sorte", [qilRos'un] "Ziegenhaar", [qAz'iR] "PRock, Stange", [qAt'iR] 
"Yoghurt". Diese W6rter sind haufig turkmenisch-usbekischer Herkunft. 
SchlieBlich in allen Positionen [i]. 

Mogh. i in erster Silbe stimmt entweder mit UM i iiberein, oder ent
spricht UM e oder u: inda/UM ende "hier, hierhin", ikdJUM negen "eins", 
bicol-JUM bucal- "kochen". In den nicht ersten Silben entspricht die 

1 Vgl. oben S. 104 Anm. 1. 
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Lautsituation dem UM: kuli-/UM kuli- "festbinden", no{r/UM noir 
"SchIaf". UM i in erster Silbe > mogh. vereinzeItei: UM bidugunlmogh. 
beidun "dick." 

lui 
Der VokaI hat foIgende fakultative phonetische Varianten: Hinteres 

geschlossenes [w] in ersten Silben: [bWRd' E1] "VV eizen", [w3w -] "sehen". 
Hinteres offenes [u] und hinteres geschIossenes [u] in allen Positionen. 

Mogh. u in erster Silbe entspricht UM e, i, 0, a, u, u: ufta- "stechen, 
graben; zerbrochen sein"/UM ebde- "zerst<:iren, brechen", nudun/UM 
nidun "Auge", ukin/UM akin "Madchen", ukar IUM uker "Rind", munl 
UM man "da, ebenda", ul-/UM 01- "finden", umSi-/UM ungsi- "Iesen", 
utagu/UM ategen "aIt". Mogh. u in nicht ersten Silben entspricht UM u, 
U, a, e und i: uku-/UM uku- "sterben", unu-/UM una- "reiten", uzu-I 
UM uJe- "sehen", gugullUM yuril "MehI". 

/0/ 
Der Vokal hat foIgende fakultative phonetische Varianten: Offenes 

hinteres [0] in allen Positionen. Seltener hinteres geschlossenes [0] in 
ersten und nicht ersten Silben: [moR'ol] "Moghol". Hinteres geschlos
senes [~] in allen Positionen. Letzterer Laut ist selten und nur in Nau 
sporadisch beIegt. Uber den Wechsel [A] '" [0] vgl. oben unter la/. Ver
einzelt erscheint am Wortbeginn auch ein Ablaut: 0 > au: oqar '" auqar 
"kurz". 

Mogh. 0 in ersten Silben entspricht UM 0, a, u, a: bol-/UM bol- "werden, 
sein", ogui/UM ayui "geraumig, weit" , og-/UM ag- "geben", ob-/UM ab
"nehmen", odur/UM adur "Tag", doto-/UM dutaya- "fliehen". In nicht 
erst en Silben und in einsilbigen W6rtern entspricht mogh. 0 einem 0, e, 
a im UM: qar6/UM qara "schwarz", irg6dlUM irged "Leute" (pl.), gol/ 
UM yal "Feuer", qol6/UM qola "weit, entfernt", mog6l/UM mongyol 
"Mongolen" . 

O. N asalvokale 

lal 
Der N asalvokal [a] ist eine kombinatorisch fakultative phonetische 

Variante zu la/, die in erstep. und nicht ersten Silben vor den Nasalen 
[m] und [n] erscheinen kann: [am'an] "Mund", [nAr'an] "Sonne". Akzen
tuiertes [a] in nicht erster Silbe kann auch ein [A] der ersten Silbe nasa
lieren: [ nar' an] "Sonne". 
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jel 
Der Nasalvokal [e] ist nur im Auslaut belegt. Der Auslaut n, der ihn 

zu einer kombinatorischen Variante macht, ist in diesem Beispiel nicht 
mitartikuliert: [e:ldfig'e] "Esel". 

Zusammenfassung 

Die Moghol-Sprache hat entsprechend den vorstehenden Unter
suchungen 5 Vokalphoneme: a, e, i, u, o. Jedes der Phoneme hat mehrere 
Varianten fakultativer Natur, die auf eine betrachtliche Unstabilitat der 
Vokalartikulation dieser Sprache hindeuten. Folgende Tabelle veran
schaulicht das Verhaltnis der Vokale des UM zu denen der Moghol
Sprache, ftir die nur genuin mo. Begriffe herangezogen wurden: 

Erste Silben: Nicht erste Silben: 

UM Moghol UM Moghol 

a a, 0 a a, u, 0 

e e, i, u, ya (nachk)1, ei e e, a,u, 0 

0 o,u,au 0 0 

0 0, U 0 a 
U u, 0, i U u,a 
U U U u,a 

i i, u, ei, je (nach m)2 ~ i, u, a 

D. Diphthonge 

Die Diphthonge in der Moghol-Sprache konnen in ersten und nicht 
ersten Silben gleichermaBen auftreten. Hinsichtlich ihrer Entstehung 
k6nnen wir drei Gruppen unterscheiden: 

1. Ursprungliche, d.h. sie haben sich mit mo. oder pers. Wortern, die 
bereits Diphthonge besaBen, in der Moghol-Sprache festgesetzt: ainambi 
"ich ftirchte mich", arei "ja", kei "Wind", uilana "weint". 

2. Zusammengesetzte, d.h. sie sind erst in der Moghol-Sprache durch 
das Zusammentreffen zweier verschiedener Vokale entstanden: ulau
zanambi < uta uzanambi "ich sehe nicht", cimei < cima-i "dich". In 
letzteren Fallen wird a vor folgendem i meist zu e: uleidanambi < ula 

1 Vgl. oben unter /y/. 2 Vgl. oben unter j. 
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idanambi "ich esse nicht". Diese Art von Diphthongen ist sehr haufig 
und fur die Moghol-Sprache typisch. 

3. Sprachgeschichtliche, d. h. sie entsprechen im UM Gruppen wie uya, 
ayu, oyu usw.: sou-jUM sayu- "sitzen", aulojUM ayula "Berg". Wir 
wollen hierzu im folgenden die UM-Gruppen aya, ayu usw. den Elisions
und Kontraktionsstufen in der Moghol-Sprache gegenuberstellen, so weit 
gie belegt sind: 

UM Moghol 

Elision Kontraktion 

aya o,a 

ayu au,O'U a, e, 0 

oyu 0 

oge ei u 

uyu u 

ilgil u 

ege ei e, a (nicht 1. Silbe) 

egil ou, oi, ei 

iyu u, a, i 

iye a (nicht 1. Silbe) 

Belege: baxtalga- "anheften" JUM baytayalya- "hineintun lassen", JUJonj 
UM fufayan "dick", notu-jUM nayad- "tanzen, spielen", falau "Junge"j 
UM falayu "J ugend", fau-JUM fayu- "stechen, beiBen", xatajUM qatayu 
"hart, stark", ganora "Haken" JUM qanayur "Lanzette", dounjUM 
dayu "Ton, Stimme", emajUM yayuma "was1", koMi "Hals"jUM qoyulai 
"Rachen, Kehle", colo "Kerbe, Loch"jUM Coyuly-a "Hohle, Offnung", 
busujUM bOgesiln "Laus", qurujUM quruyu "Finger", beidunjUM bidilgiln 
"dick", gufan "Bauch"jUM gilfege "Magen von Tieren", dexsjUM degegsi 
"nach oben, hoch", derajUM deger-e "oben auf", nou-jUM negil- "wan
dern, ziehen", nurjUM niyur "Gesicht", ina-jUM iniye- "lachen", oidanj 
UM egilden "Tiir" , qaril-jUM qariyul- "umdrehen", deisunjUM degeslln 
"Schnur, Strick". 
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Vorbemerkung 

Die Morphologie bedient sich der phonologischen Umschrift, die vor
stehend aus dem phonetischen Lautinventar erarbeitet worden ist. Da 
die einzelnen Belege stets auf die Materialsammlung (S. 25-86) verweisen, 
sind die genauen phonetischen Lautentsprechungen muhelos aufzufinden. 

A. Ableitung 

1. Deverbale Verb en 

-ga-, -ga-, ohne Bindevokal, bildet faktitive Verben: ukmbJ b6lga (N 1) 
"Mache Brot!". usu ugura ukuga (N61) "Hole Wasser und 16sche!" (lit.: 
"mache tot !"). tenni gerasa gargaM (K226) "Sie schaffte ihn aus dem 
Haus". gO, ke acarganUd (B 77) "Sag, daB sie sie herbeibringen lassen!". 
sal6m lolodumi kurga (D 10) "Ubermittle (lit.: laB gelangen) meinem 
iilteren Bruder GruBe!". qozi sarofi ilgaM (D 84) "Der Richter lieB den 
Geldwechsler herbeischicken". 

-gda-, -kda- bildet passive Verben: geri Jugni dut uzaragdana (K26) 
"In der Richtung des Hauses sieht man Rauch, wird Rauch erblickt". 
urCi uzekda kyambi (K 153) "Geh, es solI gesehen werden, wer es ist!". 
ena kelan gagdaga (B 76) "Die W orte sollen gesagt werden!". du6moni 
kundurtu baragdaza (B 85) "U nsere Medizin wurde in Kundur aufge
braucht". norin mur uzagdaM (K197) "Es wurde ein schmaler Weg 
gesehen". 

-da- bildet passive Verben: nikani oldana (K135) "Es wird jemand 
gefunden werden". nika adam oldaM (K 139) "Ein Mann wurde gefunden" . 
xor6z am daun oldaM (B 70) "Auch die Stimme eines Hiihnchens wurde 
gefunden" . 

-gagda- Zusammensetzung aus faktitivem -ga- + passivem -gda-: 
mjeqat bolgagdaM (K222) "Die Fleischstucke wurden gekocht" (lit.: 
"sein gelassen"). 

-lga- bildet faktitive Verben: nika hafta odur u suni morina guilgambila 
(K194) "Eine Woche, Tag und Nacht, lieB er sein Pferd galoppieren". 
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waqte ki nura qari1gaba (K 199) "Als er sein Gesicht umwandte" (lit.: 
"zuriickgehen lieJ3"). te temoni ebas1a1gana (B 46) "Er liiJ3t das Kamel 
wei den ". nika gerM tenni sowulfiaba (B 67) "Sie lieJ3 ihn in einem Haus 
niedersetzen" . 

-ra- bildet Media: dut uzaragdana (K26) "Rauch wird erblickt" (lit.: 
"wird sich gesehen"). 

-1- < UM -yu1- bildet faktitive Verben: e1figana qari1 (K240) "Mach 
er seinen Esel umdrehen!". 

2. Denominale Verben 

-ra- bildet passive Verben: qosura- (B81) "trocken werden" < qosun 
(K99) "trocken". 

-la- bringt die Tiitigkeit der im Nomen gegebenen Bedeutung zum 
Ausdruck: ebas1a1gana (B46) "LiiJ3t weiden" < ebasun "Gras". 

Die iiberwiegende Mehrzahl der denominalen Verbalableitungen er
scheint in der Moghol-Sprache als Zusammensetzungen, bestehend aus 
einem vom Persischen oder Arabischen entlehnten Nomen, Adjektiv 
oder Adverb + einem lehniibersetzten mo. Verbum. Die derart gebildeten 
Verbformen gehen durchweg auf persische Vorbilder zuriick. Die haufig
sten lehniibersetzten Verb en sind: ki- "tun, machen", = pers. kardan 
"id." oder dadan "geben". bo1- "werden, sein", = pers. sudan "id." oder 
namudan "erscheinen". Z.B.: amer ki- (D81) "befehlen" = pers.-arab. 
'amr kardan "id.". auzon ki- (D93,104) "aufhiingen" = pers. avizan 
kardan "id.". derau bol- (N122, K52) "geerntet, geschnitten werden" = 
pers. dirau sudan "id.". fiqir ki- (K 77) "denken" = arab.-pers. fikr kardan 
"id.". istafroq ki- (K93) "brechen, sich erbrechen" = pers. istifrag kardan 
"id.". ars ki- (D61) "sprechen" = pers. ars kardan "id.". ifro bo1- (K67) 
"tun, durchfiihren" = pers.igra namUdan "id.". kabUl ki- (K136, 137) 
"einig, handelseinig werden" = pers. qabu1 kardan "id.". xa10s ki- (K 158) 
"befreien" = pers.lJa1iisi diidan "id.". tir bo1- (K108) "vorbeigehen" = 

pers. tir sudan "id.". Auch bari- "nehmen" = pers. giriftan "id." und 
ira- "kommen" = pers. amadan "id." erscheinen bisweilen in Zusammen
setzungen, z. B.: yod bari- (K 136) "sich erinnern" = pers. yad giriftan 
"id.". dar bari- (N 60,62) "Feuer fangen, brennen" = pers. dar giriftan 
"id. ". hos ira- (D 4) "willkommen sein" = pers. lJus amadan "id.". 
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3. Deverbale Nomina 

-l bildet das zu dem jeweiligen Verb gehOrige Nomen: alal kibubi (N 10) 
"lch totete" (lit.: "machte den Tod") < ala- "toten" (D 88). 

-qulav bildet Abstrakta: olaskulav bolfambi (N 99) "lch bin hungrig 
geworden" < olas- "hungern" (K 72). 

-on < UM -yun bildet Nomina, die Qualitaten bezeichnen: qaldn 
(K90, 162) "heiB" < qala- "warm werden". UM qalayun "id.". 

Vereinzelt konnen deverbale Nomina aus mo. Verb en und pers. Suf
fixen bestehen: abk6r (D 105) "Dieb" = mo. ab- "nehmen" + pers. -kiir 
(Bezeichnung des Taters). 

4. Denominale Nomina 

-du bezeichnet den Besitz: neradu (K 184) "mit dem N amen, namens" 
< nera "Name". 

-ka < UM -qan (Schwund des Auslauts -n im mogh.) bildet Deminu
tiva: kauka (N91) "Kind, Junge" von kOun (N138) "Sohn". xotuka 
(K233) "Frauchen" von xotUn (Kl03) "Frau". 

-Vgui bildet Abstrakta: qaravgui (K198) "dunkel" von qar6 (N227) 
"schwarz" . 

Nicht selten werden denominale Nominadurch Zusammensetzung mo. 
und pers. Nomina gebildet: morinsowar (S.48) "Reitpferd" von mo. 
morin "Pferd" + pers. saviir "Reiter". haraudur (K53) "taglich" von 
pers. har "jeder" + mogh. udur "Tag". faiqonln (S57) "Schafhaufen, 
Stelle, wo sich viele Schafe befinden" von pers. giii "Ort, Stelle" + mogh. 
qonln "Schaf". 

Auch arab.-pers. Nominalformen + mo. Nominalsuffixe ergeben de
nominale Nominalformen: haulaki (D65,73) "erschreckt" von arab. 
hay,lat (gespr. hay,la) "schreckliche Sache, Gegenstand des Schreckens 
oder der Furcht" + mo. -ki, dem Suffix der ZugehOrigkeit. 

SchlieBlich gehOren hierher auch Worter, die urspriinglich aus zwei 
mo. Begriffen bestanden: kousiM (K146) '" qOuSiMn (K51) "Junge, 
Kind" < UM kObegun-Sibayun "Junge-Vogel" (vgl. lnschrift von 1362 
zum Andenken an Prinz Hindu, HJAS 12, S. 116 Anm. 130). 
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B. Nomina 

1. Pluralbildung 1 

Die Moghol-Sprache besitzt die Pluralsuffixe -df-t, -nud und -s. Viel
fach wird trotz eines verwendeten Pluralsuffixes nur die Einzahl zum 
Ausdruck gebracht. Um anzuzeigen, wann dies der Fall ist, wollen wir 
zwei Kategorien unterscheiden: 1. Die grammatisch-formale: Singular 
(S) und Plural (P). 2. Die semantische: Einzahl (E) und Mehrzahl (M). 
Hieraus ergeben sich hinsichtlich der Pluralbezeichnung durch Suffixe 
die Kombinationen EP und MP. Bei Mehrzahlwortern haben wir die Kom
bination MS. Die semantische Kategorie bezeichnen wir bei den Kom
binationen immer als die erste. Die Kombination EP hat oftmals Kollek
tivbedeutung, worunter wir entweder die Bezeichnung einer Gesamtheit, 
z. B. "der Mensch" im Sinne der gesamten Menschheit, oder einer Gesamt
gruppe verstehen, z.B. "Hirse" als Gesamtgruppe innerhalb verschie
dener Getreidesorten. Als Belege fiihren wir nachstehend meist nur 
Einzelworter und deren Funktion an, da das Gesamtbeispiel ohne 
Schwierigkeiten in den Sprachmaterialien aufzufinden ist. 

1. -df-t 

Das weitaus haufigste Suffix -d steht iiberwiegend im Nominativ PI. 
von vokalisch auslautenden und n-Stammen, deren n beim Suffixantritt 
abfallt. -t steht nach den gleichen Stammen, jedoch meist in einem der 
obliquen Kasus oder vor enklitischen Personalpronomina, kurz als Silben
beginn vor einem folgenden, oft akzentuierten Vokai. Das Suffix bezieht 
sich sowohl auf Gegenstande wie auch auf Lebewesen. Neben MP er
scheinen haufig EP Kombinationen mit Kollektivbedeutung. 

yosUd (N 13) "Knochen" (MP). elfigad (N74) "Esel" (MP). temad (N75) 
"Kamele" (MP). kaukad (N 169) "Jungen" (MP). irgad (S 73) "Leute" 
(MP). irgan (K113) "id." (MS). usud "Wasser" (K96 EP, K126 MP). 
tolaqud (D 105) "Geld" (EP). arzad (K228) "Hirse" (EP). mjeqat (B 71) 
"Fleischstiicke" (MP). falauta (B 80) "Deren Burs chen " (MP). ukma?Jti 
(B 71) "Der Brote" Gen. (MP). urgasuti (N76) "Kameldorn" Akk. (EP). 
sunti (N203) "Der Milch" (EP). mjeqateini (K220) "Sein Fleisch" Akk. 
(EP). arzati (K225) "Die Hirse" Akk. (EP). 

1 Die folgende Terminologie stiitzt sich auf das in dieser Hinsicht richtungsweisende 
Werk von G. DOERFER, Der Numerus imMandschu, Akademie der Wissenschaften 
und Literatur, Abhdl. der Geistes· und Sozialwissenschaftlichen Klasse, Jg. 1962, 
Nr. 4, Mainz 1963. 
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2. -nud 

Das Suffix steht tiberwiegend nach konsonantisch auslautenden Stam
men. Es bezieht sich unterschiedslos auf Gegenstande und Personen. 
Seine Kombination ist meist MP. 1m UM entspricht das Suffix -nuyud. 

palaznUd (N63) "Schwarze Zelte" (MP). molnUd (N72) "Das Vieh" 
(EP). mogolnutu (N14) "Bei den Moghol" (MP). panernUd (N81ff.) 
"Kase" (EP). askarnUd (K158) "Soldaten" (MP). ambornUd (K236) 
"Kompost" (EP). kulnUdni (K216) "Ihre Beine" (MP). kaukanUd (KM39) 
"Kinder" (MP). 

3. -s/-z 

Ganz vereinzelt wird fUr -s die fakultative phonetische Variante -z ge
braucht. Das Suffix steht meist nur nach vokalischen Auslauten und 
bezieht sich tiberwiegend auf Gegenstande, seltener auf Lebewesen. Die 
Kombinationen wechseln zwischen MP und EP. 

goztis (N 116) "Baumwollpflanzen" (MP). orpastu (N 182) "Auf der 
Gerste" (EP). zaifastu (N204) "Zu den Frauen" (MP). mewtis (S71) 
"Friichte" (MP). emas (D 15) "Was1" (EP). indonazni (K95) "Seine 
Wassermelonen" (MP). 

4. Mehrzahlworter 

Die Mehrzahlworter sind grammatisch Singulare, semantisch jedoch 
eine MehI'zahl bezeichnend, also MS-Kombinationen. 

irgan (K113) "Leute". g£dkane (N 173) "Alle". am (K200) "Ganzlich". 
Mr (N266, K143) "Jeder, aIle". kUlka (B21,22) "AIle, ganz". ekada 
(K21ff.) "Viel, viele". 

5. Pluralkongruenz 

N ach Zahlangaben tiber eins kann vereinzelt der Plural stehen: 
qYM kauSiMt (DS2) "ZweiJunge". qYM nafarnUd (D61) "ZweiMenschen". 
Uberwiegend ist hierbei jedoch der Singular vertreten: qyar xotun (K 105) 
"Zwei Frauen". durban teman (N 42,43) "Vier Kamele". Pluralkongruenz 
kann sporadisch bei Pronomina auftreten: ted kaukad (N 169) "Diese 
Jungen". Uberwiegend aber auch hier Inkongruenz: mona kaukanud 
(KM39) "Diese Kinder". In Verbindung mitPluralwortern weisen andere 
Worter entweder Kongruenz auf, z.B. monad gidkane (N 171) "All diese"; 
tod g£dkane (N 173) "id.", oder sie bleiben als MS im Singular: lafag 
doroini busu ekada bi (KM14) "Unter dem Gewand sind viele Lause". 
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II. Flexion 

Bei den folgenden Belegangaben trennen wir nicht, wie sonst gewohn
lich bei den Flexionssuffixen Stamm und Suffix durch -, sondern geben 
die Gesamtform zusammenhangend geschrieben wieder, urn der wirklichen 
Aussprache in der phonologischen Umschrift auch graphisch nahe zu 
bleiben. Da die Antrittsgesetze der einzelnen Suffixe genau beschrieben 
werden, ist auch bei einer derartigen Transkription die Stellung der 
Formen klar zu erkennen. 

1. Nominativ 

Der Nominativ besteht entweder aus dem endungslosen Stamm, oder 
er hat bei genuin mo. Wortern einen mit Null variierenden n-Auslaut, 
der bei Antritt der Pluralsuffixe (vgl. oben) abfallt. Beispiele fUr Nomina 
mit variablen n-Auslauten sind u. a.: okin (N 165) - oki (N 124) "Mad
chen". ebasun (S5, N283) - ebasu (N72) "Gras". elfigan (N 47) - elfiga 
(N66) "Esel".morin (K48, D8) -mori (N38, S12) "Pferd". aUrin (K145, 
149) - alt6 (K234) "Geld". sudun (N176,K4) - sudu (Kl1) "gut". 
usun (S26) - usu (N28, 61) "Wasser". Irgendein funktioneller oder 
bedeutungsbezogener Unterschied der Formen ohne n-Auslaut laBt sich 
zu denen mit weiterbestehendem n nicht feststellen, z. B.: te okin gugulti 
xamil kina (N 165) "Dies Madchen macht Mehlteig" - te oki notuna 
(N 124) "Dies Madchen tanzt" usw. Bei auf i, ai, ei und oi auslautenden 
Stammen, z.B. qolagei "Dieb", ist auch der Genitiv und Akkusativ mit 
dem endungslosen Nominativ formgleich. 

2. Genitiv 

Bei den Genitivverbindungen steht wie im UM Rectum vor Regens. 
Nach konsonantischem Stammauslaut steht uberwiegend -i, vereinzelt 
auch -e und -ei. N ach Vokalen erscheint neben -i, wodurch sich auBer 
bei Stammen mit a-Auslaut ein steigend artikulierter Diphthong ergibt, 
z. B. bofoi "des Konigs", vereinzelt unbetontes -ne. Das auslautende a 
eines N ominativs verschiebt sich durch den Antritt des Suffixes -i zu e. 
Der so entstandene Diphthong ei wird fallend artikuliert, z. B. bawa 
"Vater", Gen. bawei. 1m Nominativ auf Diphthong au auslautende 
Stamme verandern den Diphthong im Genitiv zu ow, woran dann das 
betonte Suffix -i antritt und die Lautgruppe owi bildet, z. B. falau "Junge, 
Bursche", Gen. falowi. Bei einer einfachen Verhaltnisbildung nach dem 
Muster "die Frauen der Moghol", wobei das Regens im Nominativ steht, 
hangt das Regens stets den verkiirzten Genitiv der 3. Person des enkliti-
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schen Personalpronomens -ni an den Stamm an, z. B. mogoU xotUdni "die 
Frauen der Moghol" (lit.: der Moghol ihre Frauen). Erscheint das Regens 
ohne dieses Suffix, so kann es sich dabei handeln: 1. Um sehr seltene 
Ausnahmen, z.B. gule bui "der Duft der Blume". 2. Um den Genitiv, 
der angibt, aus welchem Stoff das Regens besteht, z. B.: gugulti xamil 
"Teig aus Mehl, Mehlteig" , sunti mayaki qatig "Yoghurt aus Milch und 
Siiuerstoff". 3. Um die aus dem Persischen entlehnte Genitivkonstruktion 
mit del' Igafat i, die wie e artikuliert wird. Z.B.: Mme yax "etwas, eine 
Kleinigkeit Eis", panere mol "Schafskiise" . 1m Unterschied zur mo. 
Konstruktion steht hier das Regens vor dem Rectum. Steht das Regens 
in einem obliquen Kasus, z.B. dem Dativ-Lokativ, so kann es ohne 
genitivisches enklitisches Personalpronomen stehen, z. B. waziri saroidu 
"zum Palast des Wezirs", odeI' an den Dativ-Lokativ tritt das enklitische 
Personalpronomen der 3. Person -ini bzw. dessen Kurzform -i'" -ni, z. B.: 
enati ikinduni "auf deren Kopf" (lit.: "diesel', auf den Kopf von ihnen"), 
ruti fagaduini "am Ufer des Flusses" (lit. : "des Flusses, an seinem Ufer"). 
Dies gilt fur aIle obliquen Kasus, in denen ein Regens stehen kann. Uber 
den Genitiv bei der Komparation vgl. unten 5. Ablativ, Komparations
bildung zu 6. 

kauMne fane (N25) "Der Korper des Jungen". felani berarni (N 57) 
"Del' Bruder des 3elan". berarimni garni (N58) "Die Hand meines 
Bruders", kolemni daneini (N 114) "Meines Beines Geschwulst". arbobi 
berartUini (N193) "Dem Bruder des Arbab". baweimini bueini (N226) 
"Meines Vaters Mutter". geri fUgni (K26) "Die Richtung des Hauses". 
hamsinimni kauni (K 16) "Del' Sohn meiner Schwester". sobunpozi gartu 
(K 151) "In die Hand des Seifensieders". bodorei urdosei (D 78) "Von del' 
Niihe des Herrn". falowi ikinduini (K214) "Auf den Kopf eines Jungen". 

3. Dativ-Lokativ 

Das gewohnlich verwendete, auf die Fragen wo? wohin? wofur? ant
wortende Dativ-Lokativ-Suffix lautet nach Vokalen und Konsonanten 
miteinander wechselnd -duf-tu. Nur seltene, uberwiegend den Ort be
zeichnende Suffixe sind -da und -a. Einmal ist nach konsonantischem 
Auslaut bei einer Zeitangabe -t belegt. Durch den Dativ-Lokativ wird 
auch das Besitzverhiiltnis zum Ausdruck gebracht, d. h. der Besitzer eines 
Gegenstandes steht im Dat.-Lok. Der Gegenstand des Besitzes nimmt die 
jeweiligen enklitischen Formen der Personalpronomina zu sich, die 
possessive Bedeutung haben, z. B.: nandu qar mini bi (B 10) "Ich habe 
Arbeit" (lit.: Mir ist meine Arbeit"), bidatu qar moni bi (ibid.) "Wir 
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haben Arbeit". (Ausfuhrlich fur die Ausdrucke des Besitzes vgl. unten, 
Enklitische Personalpronomina, C. 3. a.) 

amanduini (N10) "FUr seinen Mund". fannatu (N36) "Ins Paradies". 
morindu (N185) "Auf einem Pferd". aulodu (N50) "Ins Gebirge". 
koleidumni (N53) "In meinem Hals". da kerandu (N68) "Fur zehn 
Kronen". qurbantu (N157) "Fur drei (Dinge)". munda (N275) "Hier". 
mortU (K49) "Auf dem Weg". suwaxt (K92) "Morgens, am Morgen". 
ena murgtu nika bolni be (K 107) "Dies Huhn hat (nur) einen Flugel". 
indea (D25) "Hier". tarsa (D100) "In Angst". qabartuni (K174) "An 
seiner Nase". tatawulada (DS7) "In Schluchten". 

4. Akkusativ 

Nach Konsonanten steht betontes -i, vereinzelt auch -ei. Nach Vokalen 
erscheint ebenfalls -i, wodurch meist fallend artikulierte Diphthonge ent
stehen, z.B. cinoi "den Wolf". Auf a auslautende Stamme verandern 
beim Suffixantritt ihr a zu e, z.B. marsa "Sache", Akk. marsei. Der 
Akkusativ fungiert als Objektkasus und findet vereinzelt auch fUr Zeit
angaben als accusativus temporis Verwendung: urfan soli "vorIetztes 
Jahr". 

tayagimni acar (N 49) "Bring meinen Stock!". temod koka urgasuti idana 
(N76) "Die Kamele fressen grunen Kameldorn". gafari ulta (N 146) 
"Grabe die Erde!". qazigi gafartu ogu (N241) "Schlage einen PRock in 
die Erde!". cinoi uguba (S 56) "Totete den Wolf". nezeimini gerasa acar 
(K41) "Bring meinen Speer aus dem Haus!". camcei obCira (K62) "HoI 
einen HolzlOffel!" dawoi ikinaei (D60) "Du fUhrst einen ProzeB". namei 
wakil bari (D87) "Nimm mich zum Stellvertreter!". duoi ida (K171) 
"Nimm die Medizin!". sudun marsei ufaboubi (DS7) "Ich habe eine 
schone Sache gesehen". 

5. Ablativ 

An konsonantisch und diphthongisch auslautende Stamme treten die 
Suffixe -asa/-ase an, an vokalische Auslaute stets -sa/-se. Vereinzelt er
scheint auch das Suffix -dasa. Die -ase und -se-Formen stehen vor allem 
vor dem folgenden i-Anlaut des enklitischen Personalpronomens der 
3. Person -ini oder vor dem Suffix -a der reRexiv-possessiven Deklination. 
Der Auslaut der Ablativsuffixe -asa und -sa verschiebt sich vor folgendem 
i und a also zu e. Der Ablativ beantwortet die Fragen woher? wovor? 
woraus? wovon? und wonach? Er kann auch den Ort angeben, wo man 
etwas gefunden hat, und steht regelmaBig beim Verbum asax- "jmd. 
fragen". Einmal ist eine doppelte Deklinationsform Genitiv-Ablativ in 
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Ablativfunktion belegt. Der Akzent der Gesamtform liegt meist auf dem 
Auslautvokal des Ablativsuffixes. 

rneidanasa (N5l) "Vom Feld". cu'!)orasa (N59) "Aus der Stadt". 
sunasa (N83) "Aus Milch". nikanasa to panf (N118) "Von eins bis fiinf". 
bi noqaiasa aibUbi (N230) "Ich fiirchtete mich vor dem Hund". bi pisisa 
ainarnbi (N231) "Ich fiirchte mich vor der Katze". rnurasa tab on keran 
olpubi (N276) "Auf dem Weg fand ich fiinf Kronen". obesa (S47) "Aus 
Obeh". tindasa (K36) "Von dort". tendasa asaxpa (K130) "Er fragte 
ihn". radasarni (D73) "Nach meinem Weggehen". dekonasea (D74) "Aus 
seinem Kaufladen". tilosa (K201) "Aus Gold". niM noaseini (K219) 
"Einer von ihren Enkeln". enadasa alto ekada bariM (K244) "Er nahm 
von ihm viel Geld". pofoisa (K190) "Vom Konig". 

Komparationsbildung 

Mit Hilfe des Ablativs wird auch die Komparation ausgedriickt. Es 
gibt hierfiir folgende Bildungsmoglichkeiten: 

1. Die mongolische: qatqelatu qarocusutuse zur beina (N 90) "Die Pastunen 
sind starker als die Hazara" (lit.: "sind von den Hazara her stark"). 

2. Die mongolische mit der persischen Komparativform -tar: cini pu
sagnudcini suduntar be narneikisa (N 158) "Deine Kleider sind besser 
als die meinen". 

3. Die persische mit der Komparativform -tar und ki "als" + mo. Abla
tiv: panere ukarasa rnole ki betar be (N 78) "Schafskase ist besser als 
Rindskase" (lit.: "Vom Kase des Rindes Schaf(skase) als ist besser"). 

4. Die persische mit der Komparativform -tar und ki "als": panere rnol 
uMre ke betar be (N79) "Schafskase ist besser als Rind(skase)". 

5. Die persische mit der Komparativform -tar und az "als": heroti 
gozasne az kandori betar be (N 117) "Die Baumwollpflanzen Herats sind 
besser als die Kandahars". 

6. Die persische mit der Komparativform -tar + Genitiv: narni qadrnini 
berarirnni urtutar be (K 2) "Meine Statur ist groBer als die meines 
Bruders". 

6. Instrumental 

Nach konsonantischem Stammauslaut lautet das Instrumentalsuffix 
-ar, an vokalischen Stammauslauten erscheint -,!)ar. Die Suffixe tragen 
stets den Akzent der Gesamtform. Der Instrumental antwortet auf die 
Fragen wornit? wodurch?, verschiedentlich auch auf "rnit wern?". Er 
fungiert damit auch als Komitativ. 
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bi qatig idanambi ukma1)ar (N189) "Ich esse Yoghurt mit Brot". 
garar tataM sagalduna (D 65) "Sie rupften (lit.: zogen) mit der Hand in 
ihrem Bart". samserar ogu (D81) "Schlag mit dem Schwert!". comar eni 
ruxsat keba (D 87) "Durch einen Trick entlieB ihn (der Richter)". tir u 
kamonar (K186) "Mit Pfeil und Bogen". moritar gi8loq fugtu iraMnud 
(K 189) "Sie kamen mit den Pferden in die Richtung des Dorfes". 
qelgosUdni keala nudunarni (K 192) "Sein Haarkleid mit seinen beiden 
Augen". cakar uca dereini uguM (K241) "Mit der Gabel schlug er auf 
seinen Rucken ein". sayod torar iraM (B49) "Der Jager kam mit einem 
Netz". ena adam nama1)ar urcina (B8) "Dieser Mensch geht mit mir". 

7. Komitativ 

Der Komitativ -la ist nur selten belegt und hat neben komitativischer 
auch instrumentale Funktion. Der seltene Gebrauch des Komitativs -
beim Personalpronomen ist er uberhaupt nicht mehr in Verwendung -
und die promiscue Funktion von Komitativ und InstrumentallaBt darauf 
schlieBen, daB der Instrumental weitestgehend beide Funktionen uber
nommen hat. 

tayaga cokula idkanambi (N 120) "Ich schneide das Holz mit dem 
Messer". bawalaya (K186, 189) "Mit seinem Vater". mona qurila (K180) 
"Mit diesem Stein". 

8. Vokativ 

Der Vokativ besteht aus Ausrufepartikeln, die beim endungslosen 
Stamm stehen, und zwar: ai und yo vor dem Wort, a nach dem Wort. 
Letztere Partikel bildet mit dem vorhergehenden Wort einen Sprechtakt. 

ukin a ukma1) bolga (N 103) ,,0 Madchen, mach Brot!". berar a qaila
nambi (N 102) ",0 Bruder!' rufe ich". ai buwa (K205) ,,0 Mutter!". 
yo rasululo (B 20) ,,0 Prophet Gottes!". 

9. Reflexiv-possessive Deklination 

Das Suffix der reflexiv-possessiven Deklination ist in allen Kasus, in 
denen es vorkommt, in der Form -a belegt. Fur seine Entwicklung setzen 
wir an: -iyan > -i'an > -an> -a. 1m Dativ-Lokativ und im Komitativ 
erscheinen zwischen Suffixauslaut und Reflexiv-possessiv-Suffix die 
Hiatustilger y und n. Der reflexiv-possessive Charakter der Form ist 
im SprachbewuBtsein der heutigen Moghol nur noch recht verschwommen 
erhalten. So benutzen sie dieses Suffix vor aHem im Akkusativ wie eine 
Kasusendung. 
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tayaga co kula idkanambi (N 120) "Ich schneide das Holz mit dem 
Messer". arzata tomumbila (K232) "Er sammelte seine Hirse auf". 
bawalaya (K 186) "Mit seinem Vater". faiduna (S 78) "An seinem Ort". 
bi gertuna bist man bugdeimini bi (K86) "Ich habe 20 Scheffel Wei zen in 
meinem (lit.: im eigenen) Haus". kora ku kizanci (K234) "Das Ding (lit.: 
die eigeneArbeit) hast wohl du gedreht (lit.: gemacht)". urinduna (K235) 
"Fur sich selbst". bum deraya (B 60) "Auf das Dach" (lit. : Dach auf sein). 
dekonasea (D 74) "Aus seinem Kaufladen". ikita gargatu (D 80) "Streckt 
eure Kopfe heraus !". dotonaya (K 148) "In seinem Innern". 

Zusammenfassende Tabelle 

Konson. AusI. I Diphthg. AusI. Vok. AusI. 

Nominativ 

Genitiv 

Null oder variabler n-Stamm 

Dat.-Lok. 

Akkusativ 

Ablativ 

Instrumental 

Komitativ 

Vokativ 

-i, -e, -ei -i oder wie N 0-

minativ 

-du/-tit, -da, -a, -t -du/-tit 

-I, -ei -i oder wie N 0-

minativ 

'/ 'd ' -asa -ase, - asa , / ' -asa -ase 

-ar -1)ar 

ai, y6 vor, a nach dem Wort 

III. Zahlworter 

1. Kardinalia 

-I, -i, -ne 

-du/-tu, -a 

-~ 

-sa/-se, -dasa 

-1)ar 

-la 

Von genuin mongolischen Zahlen sind nur folgende Kardinalia belegt: 

nika ~ neka ~ nike ~ ika (D) ~ ikani (D) 

qiyar ~ qy6r ~ qyar ~ qy6ri (D) 

qurban ~ qurb6n ~ durb6ni! (D) 

durb6n ~ cort6 quru (D) 

laban ~ tab6n ~ ika gar (D) 

. " "elns . 

"zwei". 

"drei" . 

"vier" (D "vierter Finger"). 

"fiinf" (D "eine Hand"). 
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Die weiteren Zahlbezeichnungen waren besonders in Du Rudi bekannt: 

ika gar ika quru "sechs" (lit.: "eine Hand und ein Finger") usw. bis: 
qy6r gar "zehn" (lit.: "zwei Hande"). 

Fur die ubrigen Zahlen kannten die Moghol nur persische Bezeich
nungen; lediglich in Kariz Mulla wurde uns eine nicht persische Zahl 
fur "hundert" mitgeteilt: nika ikin (lit.: "ein Kopf"). 

Zur Kongruenz der Zahlw6rter vgl. oben 1. Pluralbildung, unter 5. 

2. Andere Zahlworter 

Von anderen Zahlw6rtern ist nur belegt: keala '" qala "beide" = UM 
qoyayula "id.", z. B.: keala nika buwa nika bau beina (N 56) "Beide sind 
von einer Mutter und von einem Vater", keald nuduni (K201) "Seine 
beiden Augen", qala moni (DSO) "Beide von uns". Ais unbestimmtes 
Zahlwort wird ekada "viel, viele" gebraucht: osmondu setora ekada bi 
(K21) "Am Himmel sind viele Sterne". 

O. Pronomina 

Die Pronomina sind in den Materialien so reich vertreten, daB wir nach
folgend fUr die einzelnen Formen keine Belege aufzufUhren brauchen. 
Neben den Formen aus den Materialien liegen auch Paradigmata vor, 
die uns Mul:;tammad Hasim und sein Bruder <Abd aI-Karim mitgeteilt 
haben. Diese Paradigmata-Belege bezeichnen wir durch (P). Der Komita
tiv (vgl. oben) ist in keinem Beispiel belegt und auch in den Paradigmata 
nicht gebraucht. 

Nom. 

Gen. 

Dat.-Lok. 

Akk. 

Abl. 

Instr. 

1. Personal pro nomina 

1. Ps. Sg. 2. Ps. Sg. 

bi ci 

nami '" name'" mini cini 

nandu cinanau '" cinondu 

nami '" namei (D) cini '" cimai '" cimei 

namasa (P) cinasa 

namavar cinavar 

3. Ps. Sg./Pl. 

ini anu (D) 

inidu 
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1.Ps.Pl.exclus. 1.Ps.Pl.inclus. 2.Ps.Pl. 

1. 2. 

Nom. bidad (pleonastisch!) t6 t6d 

Gen. mani '" moni bidani toni '" tonei 

Dat.-Lok. bidandu '" bidaM tondu '" totu toM 

Akk. bidani '" bidanei toni toti 

Abi. bidanasa (P) tonasa 

Instr. bidanar (P) tonar (P) 

Die 3. Ps. werden durch die Demonstrativpronomina ena/enad, te/ted 
ersetzt (vgI. unten). Die 3. Ps. PI. hat aus (D) nur genitivische anu
Belege. Die 1. Kolumne der 2. Ps. PI. fiihrt den einfachen Plural auf, 
die 2. Kolumne den doppelten Plural. Diese Unterteilung entspricht 
persischem Vorbild. Den einfachen Plural bildet hier 8uma "ihr" = mogh. 
t6, den doppelten Plural 8uma yan "ihr aIle" = mogh. t6d. t6 wird, wie 
das persische Vorbild 8uma, auch fur die Anrede, deutsch "Sie", ver
wendet. Die Exclusivformen der 1. Ps. PI. sind nur im Genitiv belegt. 

2. Possessivpronomina 

Die Possessivpronomina werden yom Genitiv der Personalpronomina 
auf -ei + Suffix -ki gebildet. (VgI. ahnliche Bildung im Kalmuckischen.) 

nameiki "mein, meinig" 

cineiki "dein, deinig" 

teneiki (P) "sein, seinig" 

bidaneiki "unser, unsrig" 

toneiki (P) "euer, eurig" 

tedeiki (P) "ihr, ihrig" 

An diese Formen k6nnen auch Kasussuffixe antreten, z. B. : Gini pusagnud
cini suduntar be nameikisa (N 158) "Deine Kleider sind besser als die 
meinen". Der Genitiv auf -ei und das Suffix -ki fungieren auch an anderen 
W6rtern als an Pronomina als zusammengesetztes Possessivsuffix: 
panernUd mogoleiki (N88) "Der Kase der Moghol". 

3. Enklitische Personalpronomina 

a) Am Nomen 

. Die in der Regel akzentlosen, mit dem vorangehenden Nomen wie ein 
Wort artikulierten Enklitika sind z. T. verkurzte Genitivformen der Perso
nalpronomina und bringen das Besitzverhaltnis "mein, dein, sein" usw. 
zum Ausdruck. Hierbei kann vor das Nomen mit dem enklitischen Perso-
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nalformen auch noch der Genitiv des Personalpronomens treten, z. B.: 
nami qadmini (K2) "Meine Statur". cini pusagnUdcini (N 158) "Deine 
Kleider". Diese Konstruktionen dienen zur Verstarkung bzw. Rervor
hebung des Besitzverhaltnisses "mein, dein, sein" usw. Nominative 
mit a-Stammauslaut verschieben ihr a vor den mit i anlautenden 
Enklitika der 3. Personen zu e. Der Gebrauch dieser Formen ist in 
-der Moghol-Sprache vor allem fur die 3. Personen bei Genitivkon
struktionen charakteristisch, z.B.: eni baw6ini (B72) "Deren Vater" 
(lit.: "ihrer ihr Vater"), morinimni reqabni (K48) "Der Steigbugel meines 
Pferdes" (lit.: "meines Pferdes sein Steigbugel"). Vgl. auch oben Genitiv. 
Die enklitischen Pronomina der 3. Pers. auf -ni werden auch an Nomina 
allgehangt, wenn letztere in Satzen stehen, in denen die Existenz bzw. 
das Vorkommen oder Nichtvorkommen der durch die Nomina bezeich
neten Lebewesen oder Dinge zum Ausdruck gebracht werden solI, z. B. : 
m6ini be (B91) "Es gibt Fische", inda ekada morini be (B93) "Rier gibt 
es viele Pferde", germonestondu temani bi (B H2) "Gibt es in Deutschland 
Kamele 1", kundurtumotarni geibe (B 94) "In Kundur gibt es keine Autos". 
Die enklitischen Personalpronomina sind zusammen mit den einfachen 
Personalpronomina auch wichtig bei der Bildung des Besitzverhaltnisses 
"ich habe, du hast" usw. (Vgl. auch oben Dativ-Lokativ.) Esgibthierfiir, 
abgesehen yom Gebrauch der Possessivpronomina, z. B. nameiki bi "ich 
habe", cineiki bi "du hast" usw., mehrere Bildungsweisen: 1. Der No
minativ des Personalpronomens gibt den Besitzer an, der Gegenstand 
des Besitzes steht ebenfalls im Nominativ + enklitische Personalprono
mina, z.B.: bi q6r mini bi (B 10) "lch habe Arbeit", t6 q6r toni bi (ibid.) 
"lhr habt Arbeit". 2. Rier andert sich der Kasus des Besitzers, der im 
Dativ-Lokativ steht: nandu q6r mini bi (B 10) "lch habe Arbeit". tendu 
q6r tenei bi (ibid.) "Er hat Arbeit". Es kann an den Satzbeginn auch noch 
der jeweilige Nominativ des Personalpronomens treten: bi nandu taban 
ger mini bi (N 238) "lch habe fiinf Rauser". 3. Das den Besitzer bezeich
nende Personalpronomen fallt uberhaupt weg, und das Besitzverhaltnis 
wird nur durch das enklitische Personal pro nomen ausgedruckt: tabOn 
meis mini be (N 44) "Ich habe fiinf S chafe " , qyar buz mini be (N 45) "Ich 
habe zwei Ziegen". 4. Das Besitzverhaltnis wird durch -ni + Nominativ 
des jeweiligen Personalpronomens ausgedruckt, die beide als zusammen
gesetzte Endungen -nibi, -nici usw. (vgl. unten b, enklitische Personal
pronomina am Verbum) an die Kopula bai- antreten: durbOn teman 
beinibi (N 42) "Ich habe vier Kamele". Diese letzte Ausdrucksmoglichkeit 
ist nur selten belegt. In den obliquen Kasus stehen die Enklitika nach 
den Kasussuffixen. -ni und -i fungieren auch zur Bezeichnung des Artikels. 



124 Morphologie 

Sg. PI. 

1. Ps. -mini", -mi (D, K) '" -mni 
(nach Vok.) 

1. Ps. -moni '" -mani '" -ma (D) 

2. Ps. -cini '"" -ci (D) '" -c (D) 2. Ps. -toni 

3. Ps. -ini '" -ni '" -ne '" -i (nach 
n-Stammen und in (D) 
auch nach Vok.) 

3. Ps. -ini '" -ni '" -ne '"" -i (nach 
n-Stammen und in (D) auch 
nach Vok.) 

b) Am Verbum 

In den 1. und 2. Personen konnen bei finiten Prasens- und Vergangen
heitsformen die Nominative der Personalpronomina in z. T. verkiirzter 
Form an die Verbalsuffixe antreten, urn die einzelnen Personen zu 
differenzieren. 

Sg. PI. 

1. Ps. -bi 1. Ps. -da (nach Kons.) '" -bda (nach Vok.) 

2. Ps. -ci 2. Ps. -to'" -tod 

4. Demonstrativpronomina 

Die hinweisenden Fiirworter ena/enad und tejted iibernehmen in der 
Moghol-Sprache vielfach die Funktion des Personalpronomens der 
3. Personen. Rein demonstrativen Charakter haben mona '" muna, mota 
und mun "dieser, eben dieser, der da". 

Sg. 

Nom. ena '" ina te 
(D) 

Gen. eni '" enni teni '" tenni 
'" inani '" tuni '" 

tenei 

mona '" 
muna 

Dat.-Lok. enandu '" tendu '" te- monadu '" 
enatu nandu monandu 
enaa '" inda tenda '" tinda 
"hier" "dort" 

mota '" muta mun 
'" mutta 

munda 
"eben
hier" 
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Akk. eni '" enni teni '" lenni 

AbI. enadasa tenasa '" ten-
dasa 

Instr. enavar(P) tenar (P) 

PI. 

Nom. enad ted monad 

Gen. enati tedei 

Dat.-Lok. enatU tetu (P) 

Akk. enati teti mutati 

AbI. tedasa (P) 

Instr. enatar 

Wo keine EintraglUlg gemacht wurde, sind die Formen in der Moghol
Sprache unbekannt. V gI. auch folgende Zusammensetzungen mit ena: 
enaudur "heute" (ena udur "dieser Tag"), enan '" eno "heuer" (ena on 
"dieses Jahr"). 

5. Reflexivpronomina 

Die Flexion der Reflexivpronomina ist nur lUlvollstandig erhalten. 

Nom. urin 

Dat.-Lok. urinduna '" ora (B) '" ura (B) 

Akk. urina '" urina 

1m Dat-Lok. und Akk. sind die Formen reflexiv-possessiv. 1m Nominativ 
stehend kann das Reflexivpronomen auch Personalpronomina zu sich 
nehmen, z. B.: urinei (D 93) "Du seIber". Die in lUlseren Materialien 
uberlieferte Form urin hat sich yom UM Gen. ober-un herentwickelt: 
ober-un > 0' erun > urin. 

6. Interrogativa und Indefinita 

kefa "wann ?" , kedu "wieviel ?" , ken'" kyan" wer?", kenaiki "wessen?", 
kya '" kye "wed" < pers. kih "id." mit "BrechlUlg" des i, ema '" ema '" 
ima (D), PI. emas '" imas (D) "was?", emafl '" imafi (D) "warum?", 
emagala "warum?", entor "was fur ein?" < mo.-pers. ema !aur "welche 
Art?", eta "wie?" (Abkurzung von entor), qana "wohin'?', yagom "irgend 
etwas, irgend ein", bisi "das, der Andere", hie "irgend etwas" < pers. 
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"id.", hiccama "jemals" < pers.-mo. hie + yayuma, hiSkun "irgend
wer" < pers. hickun "id.", harkad6m "jeder, jede", harke "wer auch 
immer" < pers. har kih "id.", har "jeder, all" < pers. har "id.", har wdqt 
"wann auch immer" < pers.-arab. "id.", "zu jeder Zeit". Das Indefinitum 
"ein, einer, eine" wird in der Moghol-Sprachedurch das Zahlwort nika, 
oder durch das aus dem Persischen stammende indefinite Suffix -i aus
gedriickt. 

D. Verben 

Da in der Moghol-Sprache die Verbalsuffixe oftmals mehrere Funk
tionen iibernehmen konnen, bezeichnen wir sie nachstehend ganz allge
mein als -ya-Form, -ba-Form, -labi-Form usw. 

1. Finite Verb en 

a) Imperativformen 

1. StammJ-tu, -tudJ-a, -ya und -u 

Der durch den reinen Stamm gebildete Imperativ steht in der Moghol
Sprache iiberwiegend fUr die 2. Ps. Sg., selten fUr den PI. Mit der pers. 
Konjunktion agar "wenn" oder ki "daB" im Satze, fungiert der bloBe 
Stamm als Pradikat eines konditionalen oder finalen Nebensatzes. Die 
ohne Bindevokal antretenden Suffixe -tu '" -to, -tud '" -tod beziehen sich 
auf die 2. Ps. PI. -tu '" -to wird vielfach neben dem gewohnlichen PI. auch 
als Anrede verwendet, entsprechend dem deutschen "Sie", pers. 8umii, 
wahrend -tud '" tod dem sog. doppelten Plural 8umii yan im Persischen 
entspricht und als Lehniibersetzung die Bedeutung "ihr alle, Sie alle" hat. 
Gelegentlich werden die Formen aber auch miteinander vertauscht, worin 
wir einen der vielen Hinweise auf die bereits betrachtliche Unstabilitat 
der Moghol-Sprache sehen mochten. Seltenere Formen liegen in den 
Suffixen -aJ-e, -ya und -u vor, die an konsonantisch auslautende Stamme 
antreten und sich auf die 2. Ps. Sg. beziehen. Der Akzent liegt meist 
auf dem Vokal der ersten Silbe. 

t6 ukma?} bolgatu (N 111) "Kochen Sie Essen (lit.: Machen Sie Brot) !". 
tod biomsitu (K 9) "Singt nicht!". sautu (K 18) "Setzen Sie sich!". t6d 
ukma?} bolgatud (N110) "Kocht alle Essen!". mui iratu (K182) "Kommen 
Sie hier entlang!". b6stu (K20) "Stehen Sie auf"!. nidutumini nika zara 
daw6 Cdklatu (KM 13) "Traufeln Sie mir etwas Medizin in die Augen!". 
baradarni ukuza.gamni bi.urcitu urd6ini (KM18) "Sein Bruder ist ge
storben. Er ist traurig. Geht zu ihm!". bikitu golmag61 (KM92) "Macht 
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keinen Larm!". nika qaIam nandu oga (N192) "Gib mir einen Bleistift!". 
kame xog Uge (N1S0) "Gib etwas Sand!". zaifastu gana paner ki (N204) 
"Man sagt zu den Frauen: Macht Kase!". irato urci sar (S63) "Kommt, 
geht in die Stadt!". takon oga (N207) "Knete!". aCitya hefrontU gulur 
kiya (KS5) "Trag zur Miihle und mache Mehl!". buri opa garasaini 
(Kl54) "Kauf das Seidengewebe aus seiner Hand!". ci agar Omsi cini 
ogumbi (K 12) "W enn du singst, schlage ich dich". qazigi gafartu ogu 
(N241) "Schlage einen Pflock in die Erde!". samserar ogu (DS1) "Schlag 
mit dem Schwert!". 

2. -yana-Form 

Eine Intensivform fUr Sg. wie auch PI. Beispiele dieses Suffixes liegen 
nur aus KM vor. 

b6stu urciyana tebtayana (KM44) "Steht auf, geht und legt euch 
seWafen!" go urci cU?Jgurtu nika zara coi acar bicolgayana idayana (KM47) 
"Geh morgen in die Stadt, bring etwas Tee, laB (ihn) kochen und trinke!". 

3. -ya-Form 

Das Suffix ist eine Voluntativfonn, die sich meist auf die 1. Ps. PI. 
bezieht, seltener auf die 1. Ps. Sg. Nach der bei -ya selten belegten Kon
junktion ke hat das Suffix: 1. Finale Funktion: "daB ... , damit ... ". 
2. Kausale Bedeutung: "denn wir wollen ... ". Zwischen konsonantischem 
Stammauslaut und Suffix ist meist noch ein i-Gleitlaut zu hOren, den wir 
in der Umschrift mit beriicksichtigen wollen. Das Suffix tragt fast immer 
einen Akzent mit hohem Ton. 

urJguIaya (N20S) "Wir wollen walken!". godi ratUini ugurya (N2S5) 
"leh will den Pferdewagen an seiner Hinterseite festmaehen!". iratu ke 
omsiya (K 10) "Kommt, wir wollen (lit.: damit wir) singen!". qala moni 
urciya gozi urdoini (D SO) "Beide von uns wollen wir zum Richter gehen". 
ira nikan moni pUl boliya nikan moni gariya (B 57) "Komm, einer von uns 
solI eine Briieke maehen (lit.: werden), und einer von uns solI dariiber 
gehen!". mona besasa adami nika morin gargaya urinduna (B55) "LaB 
uns aus diesem Wald ein Pferd von einem Mensehen fUr uns heraus
bringen!". agar moda be forutu ke uzaya (B51) "Wenn er weiblieh ist, 
sehiekt ihn her, daB wir ihn ansehen!". dekBi urciya uda (KMl1) "leh 
will naeh oben gehen!". morini zin ki ke urciya (S 51) "Sattle das Pferd, 
denn ieh will wegreiten!". sufra cirkuk bolfa dotaneini ukmarJ bidaya 
(N 151) "Die Tisehdeeke ist sehmutzig geworden. Auf ihr will ieh kein 
Brot essen!". 



128 Morphologie 

b) Prasensformen 

1. -mbi-Form 

Das Suffix bringt die Gegenwart, vereinzelt auch das Futur zum Aus
druck und erscheint nach konsonantischem Stammauslaut mit dem 
l3indevokal -U-. Die Form ist in den 1. Personen eine Zusammensetzung 
aus dem Suffix -m + den enklitischen Personalpronomina des Nominativs. 
Die 2. und 3. Personen sind durch -na, bzw. -n und -na + entsprechende 
enklitische Personalpronomina vertreten. Durch die Differenzierung der 
einzelnen Personen ergibt sich eine eindeutige Konjugation: 

Sg. 1. -(u)mbi 

2. -(u)nci 

3. -(u)na '" -(u)ne 

PI. 1. -(u)mda 

2. -(u)nto '" -(u)ntod 

3. -(u)na '" (u)ne 
-(u)nanud '" -nud 

Die -ne-V arianten sind nur vereinzelt belegt. Das Suffix -nud = UM 
-nuyud der 3. Ps. PI. wird im Schriftmongolischen nur als Pluralsuffix 
an Nomina angehangt. -nud erscheint ohne Verbindung mit -na nur an 
vokalisch auslautenden Stammen. Gelegentlich vertritt die 1. Ps. Sg. 
-mbi auch die 3. Ps. Sg., worin wir einen Hinweis auf die Unstabilitat 
der heutigen Moghol-Sprache sehen. Der Akzent liegt konstant auf dem 
Auslautvokal des Stammes bzw. auf dem Bindevokal -U-. Mit dem Akzent 
verbindet sich der hohe Ton. 

yosud mini doruna (N 14) "Meine Knochen schmerzen". yosud mini 
dard kine (N 13) "id.". koilag Jonduna kimbi (S 43) "Ich ziehe mir das 
Hemd an" (lit.: "tue das Hemd an den Korper"). bi enaudur sar urcimbi 
(S59) "Ich gehe heute in die Stadt". cilim bitoto ke nOJur bolunci (K30) 
"Rauche nicht Wasserpfeife, denn du wirst (sonst) krank!". indasa 
nounambi tinda urcimbi (K 68) "Ich ziehe von hier (weg) und gehe dort
hin". bi hunar y6d barimbi (K136) "Ich werde eine Fertigkeit erlernen". 
imdea uilanci (DS4) "Warum weinst du ?". radioni sonosumbi (KM2) 
"Ich hOre Radio". bisuka pai kimbi (KM74) "Beschimpfe nicht, ich ver
stehe es (namlich)!". mui ki orcinci (K203) "Die du dort gehst". uza 
uil6mda (B20) "Sieh, wir weinen!". ga ke acarganud (B77) "Sag, daB sie 
sie herbeibringen lassen!". uzegda kyambi (K 153) "Es solI gesehen werden, 
wer es ist!". 
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2. -nambi-Form 

Diese Form ist eine Erweiterung von -mbi durch davorgesetztes -na-. 
Es gilt hierfiir das Gleiche wie fiir -mbi. Dialektische Besonderheiten 
bestehen in der 1. und 2. Ps. Sg.: In Du Rudi wird hier ofter -nami und 
-naei fiir -nambi und -nanci gebraucht. 

Sg. 1. -(u)nambi '" -(u)nami (D) PI. 1. -(u)namda 

2. -(u)nanci '" -(u)naei (D) 2. -(u)nanto '" -(u)nantod 

3. -(u)na 3. -(u)na '" -(u)nanud 

bi qatig idanambi ukmarJar (N189) "Ich esse Yoghurt mit Brot". 
Ci coi oColunanci (N253) "Du trinkst Tee". ena fuidu hdr ruz usu irana 
(N266) "In diesem Bach flieBt jeden Tag Wasser". bidad gidkane ukmarJ 
bolganamda (N 106) "Wir aIle zusammen kochen Essen" (lit.: "machen 
Brot"). tod cilim tot6nanto (K29) "Ihr raucht Wasserpfeife". bi pai 
lakinami ke bawamni irafa io sa (D26) "Ich weiB nicht, ob mein Vater 
gekommen ist oder nicht". bi go uftarJ idanami (D30) "Ich werde morgen 
Brot essen". ci qudol ganaei (D 96) "Du erzahlst Lugen". bisi go bicinamda 
(K 117) "Das andere werden wir morgen schreiben". tod imafi dawo 
ikinantod (D69) "Warum macht ihr einen ProzeB1". emafi uilanaei (D39) 
"Warum weinst du 1". 

3. -nam-Form 

Das Suffix ist selten und nur fur die 1. Ps. Sg. belegt. 

orcinam aulodu cukri acarsu (N 50) "Ich gehe in die Berge und werde 
Rhabarber holen". 

c) Futurformen 

1. -m-Form 

Nur die 3. Personen haben das Suffix -m, einmal auch -no AIle ubrigen 
Personen stimmen mit der -mbi-Form uberein. Gelegentlich vertreten die 
-m-Formen auch das Prasens. 1m folgenden fuhren wir nur Belege der 
3. Personen auf. 

ena xotun cinandu ema bolum (K130) "Was ist diese Frau bei did". 
ena ukimni boLUm (K131) "Dies ist meine Tochter". cinandu altan ekada 
ogum (K 145) "Man wird dir viel Geld geben". tenni ol6m (K 148) "Ihn 
werde ich tOten". nami ol6m (K151) "Man wird mich t6ten". nami bofo 
alam ku (D99) "Der Konig wird mich wohl umbringen". Mrke qolagei 
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be moduni ika avgust beland bolum (D 106) "Wer auch immer der Dieb 
ist, dessen Holzstiick wird urn einen Finger Hinger (lit.: lang) werden". 
mona ukari keddu ogum (KM 62) "Wieviel wird man fiir diese Kuh geben ~" 
nika odur kouncini pofo bolum (K 190) "Eines Tages wird dein Sohn 
Konig werden". pofo ukina cinandu ogum (K192) "Der Konig wird dir 
seine Tochter geben". xi.mUtmini nami memon kim (K233) "Meine Ver
wandten werden mich (nun auch) einladen". ula bolum (B76) "Das wird 
nicht (der Fall) sein". go ena adam fui urdoini bain (S77) "Morgen wird 
dieser Mann am Bachufer stehen". 

2. -su-Form 

Die Funktionen der -su-Formen sind komplex. Allgemein liegt ihnen 
zugrunde, daB sie eine Handlung zum Ausdruck bringen, die in der 
Zukunft liegt; deswegen wollen wir sie auch unter die Futurformen ein
gliedern. Das Suffix bezieht sich fast ausschlieBlich auf die 1. Ps. Sg. 
und hat keine Flexion ausgebildet. Die -su-Formen eines Satzes haben 
in einfacher Stellung, ohne vorausgehendes ke oder ki, die Grundbedeu
tung "ich werde ... , ich will ... ", die etwa dem Voluntativ -su des UM 
entspricht. Satze, in denen -su-Formen mit vorausgehendem ke oder ki 
auftreten, haben 1. finalen Charakter: "daB ich ... , damit ich ... , um 
zu ... ", 2. kausale Bedeutung: "denn ich will (werde) ... , weil ich will 
(werde) ... ". Diese Funktionen sind durch den Gebrauch der pers. Kon
junktion keJki zu erklaren. Mit der Konstruktion io la "oder nicht" be
deutet -su "soIl ich ... oder nicht~, ob ich werde ... oder nicht~". Mit 
Fragepronomen: " Was, wie soIl ich ~". Das Suffix tritt unmittelbar an 
den Stammauslaut an. 

orcinam aulodu cukri acarsu (N 50) "Ich gehe in die Berge und werde 
Rhabarber holen". usun aMr aMlsu (N54) "Bring Wasser! Ich werde 
es bringen". idasu (N 100) "Ich will essen". bi ciUm totosu (N 236) 
"Ich will Wasserpfeife rauchen". unasun acar ke nasor tayar kisu (N237) 
"Bring Asche, denn ich will Nasor machen". kola inda talis'll, (N 265) "Ich 
mochte den FuB hierhin legen". kame yax aCarsu (N274) "Ich will etwas 
Eis bringen". lUrJgi audolsu (S49) "Ich will den Turban suchen". zor us'll, 
obCiratu ke nura oyasu (K92) "Bringt etwas Wasser, denn ich will das 
Gesicht waschen". durani uleirina kidasu (= ke idasu) (K118) "Sein 
Magen vertragt es nicht (lit.: Sein Magen will nicht, daB er es iBt)". 
hi monad'll, falau ulauZanambi ke efan kisu (K 133) "Ich sehe hier keinen 
Jungen, den ich heiraten konnte (lit.: zurn Ehemann machen werde),'. 
ci urci abrisum ob ke hi nekasu (K 144) "Geh und kaufe Seide, damit ich 
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webe". bi go indea gertuna orcisu io la (D 25) "Ich weiB nicht, ob ich 
morgen nach Hause gehen werde odeI' nicht (lit.: Ich morgen hier, nach 
Hause werde gehen odeI' nicht)". ira ke pulnutici ogsu (D86) "Komm, 
damit ich (dir) dein Geld gebe". kauSiMt corusu (KM10) "Ich werde 
die Kinder schicken". bi enaudur undon idasu io ula (KM25) "Soll ich 
heute Sauermilch trinken odeI' nicht?". enaudur dutonamni erina ke 
urcisu aulodu (KM26) "Ich habe heute VOl', (lit.: mein Inneres will) in 
die Berge zu gehen (lit.: daB ich in die Berge gehe)". usu bicolga acar ke 
idasu (KM37) "LaB Wasser abkochen und bring es her, damit ich trinke". 
enni ciqini uptasu (KM45) "Ich werde ihm (dafiir) die Ohren (lit.: dessen 
Ohr) abschneiden". ba xoda cini mui ogusu ke mizli elfigan metu dam ki 
ke dorosacini ger urciga (KM 72) "Bei Gott, ich werde dich derart schlagen, 
daB du wie ein Esel aufbHihst und aus deinem Untern Furze abgehen". 
nandu tolokumni ugeibi ke qutu xisasa ukin barisu (K191) "Ich habe kein 
Geld, urn ein Madchen aus bedeutender Verwandtschaft zu heiraten". 
garibidu ukusu woi nandu (DS 1) "In Armut werde ich sterben, weh mir!" . 
aga ke bi mona qori uzasu (K227) "Ich werde bleiben (lit.: sein), urn diese 
Sache (naher) zu besehen". aga arzata tomusu urcimbi (K229) "Ich werde 
bleiben und die Hirse aufsammeln, dann gehe ich". alton olsu temoni 
opumbi (B 14) "Ich werde Geld haben (lit.: finden) und das Kamel kaufen" 
cil ruza nandu mulMd og ki bi urcisu. ratuini tenni olsu aearsu (B 53) "Gib 
mil' 40 Tage Zeit, damit ich (herum)gehe. Danach werde ich es finden 
und herbeibringen". enaka urcisu qutu nami olom (B73) "Jetzt werde ich 
gehen, und del' Konig wird mich umbringen". ema kisu (K228) "Was 
soll ich (jetzt) machen?" nami acid ke tenni fu6bni ogsu (B 74) "Nimm 
mich (mit), denn ich werde darauf eine Antwort geben". 

3. -ga-Form 

Das Suffix bringt ebenfalls eine Handlung zum Ausdruck, deren 
Durchfiihrung uberwiegend in del' Zukunft liegt. Die reinen Futur
funktionen erscheinen in Satzen ohne die pel's. Konjunktion ke/ki, wobei 
das Verb mit del' -ga-Form auch am Satzbeginn stehen kann. Mit voran
gehendem ke/ki fungiert -ga als das Pradikat eines Nebensatzes, del' mit 
"daB ... , damit ... , urn zu ... " eingeleitet wird. Hierbei steht das 
Verbum stets am Satzende. Vereinzelt kann dabei die Konjunktion ke/ki 
auch fehlen. Nur selten druckt -ga die Vergangenheit aus. Meist bezieht 
sich die Form auf die 3. Ps. Sg., sporadisch auch auf die 1. und 2. Ps.Sg. 
Eine eigene Flexion ist nicht ausgebildet worden. In del' nicht oft belegten 
Verbindung mit del' pel's. Konjunktion agar "wenn", fungiert die -ga-
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Fonn als Pradikat eines konditionalen Nebensatzes. Mit dem Passiv -gda
hat das Suffix imperativische Funktion. Die Fonn etscheint in den Va
rianten -ga, -ka, -ga und tritt unmittelbar an den Stammauslaut an. Der 
Akzent liegt auf der 1. Silbe des Stammes. 

go C6 uftanambi usun garka (N 149) "Morgen werde ich einen Brunnen 
graben, damit Wasser herauskommt". ena lurcina tela kye urciga (S46) 
"Es (das Auto) geht nicht. Schiebe, damit es geht!". Mlqi ifro bolga 
(K67) "Vielleicht wird sie getan werden". tali ke omSiga dil (K125) "LaB 
das Herz singen (lit.: laB, daB ... )". bofoi cinasa nikani oldana ke cinasa 
Mriga (K 135) "Es wird jemand gefunden werden, der von dir dein Konig
sein nehmen wird". warina (= wa urina) lax kiga (D92) "Und sie zog 
sich seIber aus". urci gerM ke figalti ugaga (B48) "Geh nach Hause um 
die Wasche zu waschen! (lit.: daB du ... )". nika zara tosuni usun kiba 
gal dera taliM ke uleiga (K231) "Sie machte etwas Fett fiussig und setzte 
es auf das Feuer um es zu erhitzen". riga arzata tomusu (K229) "lch werde 
bleiben und die Hirse aufsammeln". aga ke bi mona qori uzasu (K227) 
"lch werde bleiben, um diese Sache (naher) zu besehen". aeidpa ki 
duraga (K233) "Er trug sie, um sie zu verkaufen". oidandu ganambi ke 
diwol sonosga (K208) "lch spreche zur Tur, damit die Wand es hort". 
sir urUX8 iraM ki tCnni ologa (K 199) "Der Lowe kam heran, urn ihn zu 
toten". umid mini bi ke iraga (KM94) "Es ist meine Hoffnung, daB du 
kommst". agar mogoi adami idaga ukuna (K34) "Wenn eine Schlange 
einen Menschen beiBt, stirbt er". magar ena kelan gagdaga (B 76) "Die 
W orte sollen ruhig gesagt werden!". 

d) Vergangenheitsformen 

Wir unterscheiden einfache und zusammengesetzte Vergangenheits
formen. Diese Differenzierung richtet sich einzig nach der auBeren Form 
der Suffixe; z. B. -labi und -lambi sind einfache, -mbilabi und -lambilabi 
sind zusammengesetzte Formen, da sie aus mehreren Elementen be
stehen. Eine Trennung der einzelnen Formen aus semantischen Grunden 
ist nicht gegeben. AIle Vergangenheitsformen konnen in der heutigen 
Moghol-Sprache miteinander ausgetauscht werden, ohne eine Nuancie
rung hinsichtlich der allen Fonnen gleichermaBen eigenen Grundbedeu
tung der Vergangenheit geltend zu machen. Nicht aIle Vergangenheits
fonnen, die wir hier auffiihren konnen, wurden uns in Einzelsatzen oder 
bei der Erzahlung von Marchen mitgeteilt, sondern sie entstammen ver
schiedentlich den Paradigmata, die wir von unseren I nformanten erfragten. 
Wo nur solche Paradigmata zugrunde liegen, merken wir dies durch (P) an. 
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Einfache Vergangenheitsformen 

1. -ba-Form 

Nach konsonantischem Stammauslaut ist der unmittelbar an den 
Stamm antretende Suffixanlaut stimmlos, nach Vokalen und Diphthongen 
stimmhaft. Die 1. Personen weisen stets einen Ablaut u '" ou < a auf: 
Sg.: *-pabi > -pubi '" -poubi (*-babi > -bubi '" -boubi). PI.: *-pabda > 
-pubda (*-babda > -bubda). Nach vokalischem und diphthongischem 
Auslaut (auBer a-Auslaut) kann auch in beiden 1. Personen der Labial b 
elidiert werden: Sg.: -bubi '" -ubi. PI.: -bubda '" -ubda. Eine seltene 
Form der 1. Ps. Sg. ist -bebi, belegt aus Nau. Nach a-Stammauslaut findet 
bei den 1. Personen eine spezielle lautliche Entwicklung statt: Sg.: 
*-a-babi > *-a-bubi > *-a-ubi > -obi. PI.: *-a-babda > *-a-bubda > 
*-a-ubda > -obda. Z.B.: gobi < *gababi "ich sagte"; medobda < *meda
babda "wir wuBten". In den ersten und zweiten Personen treten enklitisch 
die Nominative der entsprechenden Personalpronomina an die Suffix
formen an. Die 3. Ps. PI. kann das im UM nur an Nomina gebrauchte 
Pluralsuffix -nud = UM -nuyud anhangen, 3. Ps. Sg. und PI. haben ver
einzelt -be neben uberwiegendem -ba. Eine dialektische Besonderheit weist 
die 3. Ps. Sg. auf: In Du Rudi wird hier vielfach -fa fur -pa und -ba ver
wendet. Der Akzent liegt meist konstant auf dem Vokal des Suffixes. 

Nach konsonantischem Auslaut: 

Sg. 1. -pubi '" -poubi PI. 1. -pubda 

2. -pali 2. -pato 

3. -pa '" -ja (D) 3. -pa '" -panud 

Nach vokalischem und diphthongischem Auslaut auBer a: 

Sg. 1. -bubi '" -bOubi '" -ubi 
-bebi (N) 

2. -bali 

3. -ba '" -be, -ja (D) 

Nach a-Stammauslaut: 

Sg. 1. -obi 

2. -bali 

3. -ba 

PI. 1. -bUbda '" -Ubda 

2. -bato 

3. -ba '" -be '" -banud 

PI. 1. -obda 

2. -bato 

3. -ba '" -banud 
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ena wazir gaM isacidobi (B 53) "Der Wezir sagte: ,Ieh vermoehte es 
nieht (herauszufinden),". bi isamedobi (B 65) "leh habe es nieht ver
standen". magar dekondortU gobi te isamedaba (B 66) "leh hatte es zwar 
dem Kaufmann gesagt, doeh dieser hat es nieht verstanden". cikodur 
qaro mogoi uzobi (K33) "Gestern sah ieh eine schwarze Schlange". ena 
ukma1Jgi idobi maza esa okpa (K61) "leh aB dieses Brot. Es hat nieht 
gesehmeekt (lit.: gab keinen Gesehmaek)". cikun suni garm bila bi nair 
isurcibubi (KM23) "Letzte Naeht war es heiB, und ieh habe nieht ge
gesehlafen (lit.: ieh ging nieht Sehlaf)". enaudur urcibubi bugdeiti dereini 
(KM27) "Reute bin ieh auf das Weizenfeld (lit.: den Weizen, PI.) ge
gangen". mona sigreti totobubi nami bariM (KM30) "leh habe diese 
Zigarette geraueht. Sie hat mieh benommen gemaeht (lit.: hat mieh 
genommen)". tatawulada urcibOubi (DS7) "In Sehluehten bin ieh ge
gangen". acarkU ku acarpoubi (B65) "Das zu Bringende habe ieh wohl 
gebraeht". urciubi murtu olpubi gio (K217) "leh ging auf dem Weg und 
fand da". bi uskUrka girtuna orciubi (D 23) "leh ging gestern in mein 
Raus". mota morini Mini pici bolla (D33) "Das Bein des Pferdes ist 
gebroehen". ukmarJ idaMnud urciMnud (K222) "Sie aBen Brot und gingen 
dann". nika sudun jalowi ikinduini sart quliMnud (K214) "Sie wetteten 
um einen sehonen Jungen (lit.: banden eine Wette auf den Kopf eines ... )" 
bi C6i ocolpubi to C6i soocolpato (N 259) "leh habe den Tee getrunken, Sie 
haben den Tee nieht getrunken". har waqt ki orciMto (N258) "Wann 
aueh immer Sie gegangen sind". enad sanduqta acarpanud urdoini tali
Mnud (B78) ,,sie braehten ihre Kisten zu ihm und stellten sie hin". 
oxire xotUni figfigtu bolla (D 58) "Die eine der Frauen wehklagte laut". 
Cimaji (= ci imaji) urdosam tutoMci (D 79) "Warum bist du von mir 
weggelaufen ?". ugubebi tenni (N 7) "leh sehlug ihn". 

2. -la-Form 

a) -labi 

Die 3. Personen dieser Form entspreehen den gleiehlautenden Suffixen 
in anderen modernen mo. Spraehen. Die 1. und 2. Personen nehmen die 
Nominative der entspreehenden Personalpronomina als Enklitika zu sieh. 
Die Suffixe treten unmittelbar an den Stammauslaut an. Der Akzent 
liegt meist konstant auf dem Vokal des Suffixes, wenn es sieh um Formen 
handelt, die nieht Rilfsverba sind. Die Hilfsverben sind hier iiberwiegend 
nur in den 3. Personen belegt. 
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Sg. 1. -labi PI. 1. -labda (P) 

2. -lriCi 2. -lato (P) 

3. -la 3. -la 

kousiM ke toraM mui miroz bila (K 169) "Das Kind war seit der Geburt 
(lit.: daB es geboren ist) so debil". nika copon bela (K183) "Es war 
(einmal) ein Schafhirt". ahmadi buweini nika farJ(Jal qattu torala (K184) 
"Die Mutter Ahmedskam in einem Wald nieder". bi mortalabi (D75) "Ich 
habe es (wirklich) vergessen". mur lcilaci (D97) "Du hattest versiegelt". 
uskodur gafari lcUrx kilabi (N147) "Gestern grub ich die Erde auf". 

b) -lambi 

Die Form ist eine Zusammensetzung von -la + der -mbi Form. Die 
1. und 2. Personen zeigen daher auch die gleichen Endungen wie das 
Prasens auf -mbi. Der Akzent liegt konstant auf dem Vokal des unmittel
bar an den Stamm antretenden Suffixes. Die Formen sind nur als 
Paradigma von 'Abd aI-Karim aus Kundur mitgeteilt worden: 

Sg. 1. aearlambi "Ich brachte" PI. 1. acarlamda "Wir ... " 

2. acarlanci "Du brachtest" 2. acarlanto "Ihr ... " 

3. acarla "Er brachte" 3. acarla "Sie ... " 

3. -fa-Form 

Nach Vokalen, Diphthongen und 1 tritt das Suffix -fa, nach Kon
sonanten -ca unmittelbar an den Stamm an. Die Formen treten nur in 
Verbindung mit den Endungen der Prasensform -mbi auf, so daB die auf 
-faj-ca folgenden Endungen der 1. und 2. Personen mit denen dieser 
Prasensform iibereinstimmen. Dialektische Besonderheiten liegen vor in 
Kundur und Bedawi, wo die Suffixe nach Vokalen und Diphthongen 
meist mit z anlauten, ebenso in Du Rudi, wo fiir -fambij-cambi -famij-cami 
gebraucht werden kann. Eine Einzelform liegt vor in -faM (3. Ps. Sg.), 
eine Ablautform in -zunci (2. Ps. Sg.). Der Akzent liegt iiberwiegend auf 
der ersten Silbe des Suffixes. 

N ach Vokalen, Diphthongen und l: 

Sg. 1. -fambi '" -fami (D) PI. 1. -famda 

2. -fanci '" -zunci (S) 2. -fanto '" -fantod 

3. -fa", -faM (D) 3. -fa 

In Kundur und Bedawi meist z flit f. 
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N ach Konsonanten die gleichen Formen wie oben - ausschlieBlich -zunci 
und -faM -, jedoch mit Suffixanlaut c. 

sarase Mi irazunci (S 64) "W ann kamst du von der Stadt?". ena irafaM 
(D 76) "Dieser kam (nun zuriick)" . mona hazor rupyei ogMmi cinandu 
(D68) "Diese 1000 Rupien, die ich dir gegeben habe". mortafami ina 
puln'lidci (D75) "Ich vergaB dies dein Geld". mona ponM qoloqci afantod 
(D 64) "Ihr da habt Baumwolle gestohlen". panf sol bolUna ke arzanabo
dasa irazamda (K 114) "Es werden fiinf Jahre, daB wir von Arsanabad 
gekommen sind". bemor bolfambi (K126) "Ich bin krank geworden". ena 
pusagnUd cirkuk bolfa (N 148) "Diese Kleider sind schmutzig geworden". 
temon gum kizambi (B7) "Ich habe das Kamel verloren". kora ku kizanci 
(K234) "Das Ding hast wohl du gemacht". qyor nafar afa molnuta ogM 
pirsoldu (D76) "Es waren (einmal) zwei Menschen, die ihren Besitz einer 
Alten (zur Aufbewahrung) gegeben hatten". bi· hazor rupya bataure 
amon6d ogMmbi (D 70) "Ich habe 1000 Rupien hinterlegt". 

Zusammengesetzte Vergangenheitsformen 

1. -la-Form 

Die -la-Formen zerfallen in zwei Gruppen: 

a) -la tritt an die in diesem FaIle durch aIle Personen unveranderlich 
bleibende Prasensform -mbi an und nimmt in den 1. und 2. Personen die 
Nominative der entsprechenden Personalpronomina als enklitische For
men zu sich. Zwischen konsonantischem Stammauslaut und den Suffixen 
steht der Bindevokal -u-, der auch Akzenttrager ist. Bei vokalisch aus
lautenden Stammen tragt der Auslautvokal des Stammes den Akzent. 

Sg. 1. -(u)mbilabi PI. 1. -(u)mbilabda 

2. -(u)mbilaci 2. -(u)mbilato 

3. -(u)mbila 3. -(u)mbila 

yobumbila (K 129) "Er war auf dem Spaziergang (lit.: ging)". ena bof6 
qaland6r pus kimbela bozornutU yobUmbila (K137J138) "Der Konig legte 
nun ein Derwischgewand an und ging auf Bazare". ema kelambila (D 14) 
"Wasistlos?" (lit.: "Was hat mangesprochen?" < pers.Lehniibers. cih 
gap zadand "id. ")". tod inambilato (D 50) "Ihr aIle lachtet". bidM inambi
labda (D48) "Wir lachten". ufaudur bi inambilabi (D53) "Vorgestern 
lachte ich". ci inambilaci (D49) "Du lachtest". 
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b) Vor die obige Form tritt das Suffix -la, das den Akzent tragt. Die 
Form tritt unmittelbar an den Stammauslaut an und ist von 'Abd al
Karim aus Kundur nur als Paradigma mitgeteilt worden. 

Sg. 1. aearlambilabi PI. 1. acarlrimbilabda 

2. acarlrimbilaci 2. acarlambilato 

3. aearlambila 3. aearlambila 

"ich brachte, du brachtest" usw. 

2. -fa-Form 

Auch diese Form ist bis auf einen Beleg aus Du Rudi von 'Abd al
Karim, Kundur, nur als Paradigma mitgeteilt worden. Vor die Form 
-mbilabi tritt hier das Suffix -fa, nach konsonantischem Stammauslaut 
-Ca. Ais Paradigm a diente auch hier das Wort acar- "bringen". 

Sg. 1. acarcambilabi PI. 1. acarcambilabda 

2. acarcambilaci 2. acarcambilato 

3. aearcambila 3. aearcambila 

emas kelaeambila (D15) "Was war los~" (lit.: "Was sprach man~" vgl. 
oben Beleg zu 1. -la-Form). 

e) Kopula 

1. a-

Die Kopula hat neben einem von 'Abd aI-Karim mitgeteilten Para
digma fUr die Vergangenheit folgende Belege: 

Fur das Prasens: 

anci: 

pul nandu sogci anci (D83) "Du hast mir keinen Pul gegeben". (histor. 
Pras.) 

Fur die Vergangenheit: 

aM: 

pombasimi qoloqci aM (D61) "Man hat meine Baumwolle gestohlen". 
ina dawo kici aM (D68) "Jener machte einen ProzeB". ika adami 
tolaqUdni gertUni abkor aba (D 105) "Es war (einmal) jemand, der das 
Geld eines Menschen in dessen Haus gestohlen hatte" (lit.: "Es war 
ein Dieb hinsichtlich des Geldes eines Menschen in dessen Haus"). 
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afa, aza, afantod: 

eni sukaM ke ena ukuxsa aza (K243) "Er beschimpfte ihn, daB er 
schon tot gewesen sei". qyor natar afa (D76) "Es waren (einmal) zwei 
Menschen" mona ponM qoloqci afantod (D64) "Ihr da habt die Baum
wolle gestohlen". qutu bolUm aza (B 4) "Er ist groB geworden". 

Zu Formen wie axsambi vgI. unten Verbalnomina. AbschlieBend das 
Paradigma fUr die Vergangenheit: 

Sg. 1. azambi "ich war" PI. 1. azamda "wir waren" 

2. azanci "du warst" 2. azanto "ihr wart" 

3. aza "er, sie, es war" 3. aza "sie waren" 

2. be/bi 

In allen Personen des Sg. und PI. ist be belegt, bi erscheint nur in den 
3. Personen. Die 1. und 2. Personen nehmen die jeweiligen Nominative 
der enklitischen Personalpronomina zu sich. Die Kopula bi "ist" hat 
somit eine Konjugation ausgebildet. Fur das Prasens stehen folgende 
Formen: 

Sg. 1. bebi "ich bin" PI. 1. bebda "wir sind" 

2. beci "du bist" 2. beto "ihr seid" 

3. be '" bi '" bei (N) "er ist" 3. be '" bi "sie sind" 

mota kauka gana ke bi be?aqil bebi (N 170) "Dieser Junge da sagt, daB 
ich ungeschickt bin". Ci be?aqil beci (N 172) "Du bist ungeschickt". tad 
gidkane toni be?aqil beto (N 173) "Ihr aIle von diesen seid ungeschickt". 
bi betar bebi (Nl77) "Mir geht es besser". ulcin be (N219) "Sie ist (noch) 
ein Madchen". te aula kata bi (S31) "Dieser Berg ist groB". bi beidun 
bebi tad norin beta (K75) "Ich bin dick, ihr seid dunn". tenda bei (N257) 
"Dort (aber) ist jemand". 

Auch die Vergangenheit hat eine Konjugation ausgebildet. Hierbei 
treten in allen Personen des Sg. und PI. be und bi Werte auf, weiche 
gieichermaBen in allen Personen des Sg. und PI. das Suffix -la anhangen, 
zusatzlich der jeweiligen Nominative der enklitischen Personalpronomina 
in den 1. und 2. Personen. Die Vergangenheit ist von 'Abd aI-Karim, 
Kundur, in Form eines Paradigmas mitgeteilt worden. In den ge
sammeiten Materialien bezieht sich die Vergangenheit meist auf die 
3. Personen. (P) = nur in foigendem Paradigma belegt. 
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Sg. 1. bilabi '" belabi PI. 1. bilabdo '" belabdo (P) 

2. bildCi '" belaci 2. bilato '" belato (P) 

3. bila '" bela '" bile 3. bila '" bela '" bile 

3. bai-

Die Kopula bai- "ist" hat im Prasens-Futur und in der Vergangenheit 
eine Konjugation ausgebildet. Das Prasens wird nach der -nambi-Form 
gebildet. Der Akzent liegt auf dem auslautenden Diphthong des Stammes, 
wobei es sich um einen fallenden Diphthong handelt. bai- hat auch die 
in der GG. belegte Bedeutung "stehen; sich hinstellen". 

8g. 1. Minambi PI. 1. Minamda 

2. MinanCi 2. Minanto 

3. Mina '" beina '" bena '" bain (8) 3. Mina '" beina '" bena 

Belege sind in den Materialien so haufig gegeben, daB wir nur die 
selteneren Formen auffiihren wollen. 

go ena adam fui urdoini bain (877) "Morgen wird dieser Mann am 
Bachufer stehen". ena adam yak mo pa8 faiduna bain (887) "Dieser 
Mensch wird nach einem Monat an seinem Ort sein". 

Die V ergangenheit wird in den Materialien nur selten verwendet. 
Belegt ist einmal eine -ba-Form sowie eine zusammengesetzte -la-Form. 
Fur letztere Form hat 'Abd aI-Karim aus Kundur folgendes Paradigma 
mitgeteilt: 

Sg. 1. baimbilabi PI. 1. baimbilabda 

2. baimbilaci 2. baimbilato 

3. baimbila 3. baimbila 

koleidumni Miba (N 53) "In meinem Halse war etwas". wriqte ki ukmay 
idaku baimbila (K 195) "AIs er Brot aB". 

Zu Formen wie baix8ambi vgI. unten Verbalnomina. 

4. bol-

bol- hat regelmaBige Formen in der Prasensform -nambi und den Ver
gangenheitsformen -ba und -fa. Diese Belege sind in den Materialien so 
zahlreich enthalten, daB wir glauben, auf das Auffiihren von Beispielen 
hier verzichten zu durfen. Eine Einzelform ist auch auf -la belegt: 
ukini u8undu ityof bola (B 60) "Seine Tochter hatte Wasser notig gehabt". 
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II. Negation 

1. u1a 

Die Negation uld "nicht" fungiert als Verneinung des Prasens und 
Futur. Beginnt das zu verneinende Verbum mit einem Vokal, verbindet 
sich der Auslautvokal der Negation mit dem Anlautvokal des Verbums 
zu einem Diphthong, der den Akzent erhalt und als faIlender Diphthong 
artikuliert wird. Dieser Vorgang findet jedoch nur statt, wenn die Silben 
des Verbbeginns eine Vok.-Kons.-Vok.-Kombination aufweisen, z.B. bei 
uza- "sehen". Kombinationen des Verbbeginns nach dem Muster Vok.
Kons.-Kons., z.B. bei uri'3i- "gehen", lassen aus euphonischen Grunden 
eine engere Verbindung von N egationsauslaut und vokalischem Verb
anlaut nicht zu. Vor einem anlautenden e verbindet sich u1a zu ule,i ... , 
z.B. uld erina > uleirina "will nicht". Vor konsonantischem Anlaut des 
folgenden Verbums bleibt u1a unverandert. In letzterem FaIle steht ein 
Akzent auf der Verneinungspartikel und auf der Verbalform, wahrend 
bei der engen Verbindung von Negation mit vokalisch anlautendem 
Verb stamm nur ein Akzent auf dem Diphthong liegt. 

cauki dera u1a saunambi (K 17) "Ich setze mich nicht auf den Stuhl' , . 
u1a qoqolUna (K44) "Man kann es nicht spalten (lit.: spaltet es nicht)" . 
u1a medanambi (K65) "Ich weiB nicht". u1a urCinamda (K97) "Wir 
gehen nicht". durani uleirina ke idasu (K118) "Sein Magen will nicht, 
daB er es iBt". ena emaga1a ejan uld kim (K131) "Warum hat sie keinen 
Mann (lit.: macht sie keinen Mann) 1". u1a cidanambi (KM 63) "Ich kann 
nicht". cini u1auzanambi (DS9, B 17) "Ich sehe dich nicht". 

2.1a 

Die aus uld verkurzte Negation 1a bleibt vor konsonantischem und a
Anlaut unverandert, wobei sie als Akzenttrager vielfach das folgende 
Verbum akzentlos halt und so als Prafix auftritt. Vor Vokalen auBer a 
assimiliert sich das a von 1a an die Anfangsvokale der Verben auf folgende 
Weise: 1a i.. > lei .. ; 1a 0.. > 16 .. '" leio.; 1a e.. > le ... ; 1a u.. > lU ... 
Die so aus der Verneinung 1 und dem Verbanlaut bestehende erste Silbe 
der Gesamtform tragt stets den Akzent. 1a wird auch unmittelbar nach 
io "oder" zur Bezeichnung des Verhaltnisses "ob ... oder nicht" im 
Prasens verwendet. 

orpa leidanambi (N 4) "Ich esse kein Gerstenbrot". te kauka leidana 
(N 23) "Dieser Junge iBt nicht". ci 1afagimni 16punanci (N 67) "Willst 
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du nieht meinen Mantel kaufen 1". undunicini lerinambi (N 70) "leh will 
deine Hose nieht". leidanambi (N 86) "leh esse nieht". noqaiaso, za ainambi 
(N231) "Vor dem Hund fiirehte ieh mieh nieht". xo,rjmini lo, bolum (N234) 
"Fiir meinen Verbraueh wird es nieht reiehen". bi dexs keji lo, cido,nambi 
(N287) "leh kann ihn nieht hoehheben". te kelo,ne leioguna (S 16) "Dieser 
kann nieht spreehen (lit.: gibt nieht Spraehe)". ena lUrcina (S46) "Es 
(das Auto) geht nieht". bisi l6msinambi (K13) "Nein, ieh werde nieht 
mehr singen". bi go indea gertuna orcisu io za (D 25) leh weiB nieht, ob 
ieh morgen naeh Hause gehen werde oder nieht (lit.: ieh morgen hier 
naeh Hause werde gehen oder nieht)." bi go sar lurcinami (D 27) "leh 
werde morgen nieht in die Stadt gehen". bi go utta?} leidanambi (D 29) 
"leh werde morgen nieht Brot essen". loguna (D 97) "Er gibt nieht". 
mur za cidona urciga (K 173) "Er kann nieht mehr gehen (lit.: den Weg 
gehen)" . 

3. esa/isa 

Die miteinander austausehbaren Negationspartikel esa/isa "nieht" 
fungieren als Verneinung der Vergangenheitsformen. Vor Verben, die 
mit Konsonanten anlauten, bleiben die Negationen unverandert und 
halten das folgende Verbum akzentlos. Vor Verben mit Vokalanlaut 
kann der Auslautvokal der Negation mit dem Anlautvokal des Verbums 
entweder einen fallend artikulierten Diphthong bilden, z. B. esa u.. > 
€sau . .. , oder a assimiliert sieh an den Anlautvokal des Verbs: iso, u .. > 
isu . .. ; isa 0.. > iso... Versehiedentlieh verhalten sieh die N egationen 
€sa/isa vor folgenden Vokalen aber aueh wie vor Konsonanten. 

maza eso, ogpa (K 61) "Es sehmeekte nieht (lit. : gab keinen Gesehmaek)" . 
waziri zugaso, nika alom azo,r eso, kiba (K 150) "Seitens des Wezirs hat man 
kein Erkennungszeiehen gemaeht". toti noir isa barifo, (KM21) "Haben 
Sie nieht gesehlafen (lit.: hat Sie der Sehlaf nieht ergriffenp". bi noir 
isurcibubi (KM23) "leh sehlief nieht (lit.: ieh kam nieht Sehlaf)". bi 
cikodur esa urJsifambi (KM77) "leh habe gestern nieht gelesen", eno esa 
dilata (KM83) "In diesem Jahr gab es keinen Regen". xayoti esauzaza 
(K218) "Hat den Schneider nieht gesehen". hisku lenni memon iso, kiba 
{K223) "Keiner Iud ihn ein". te iso, kelaba (K233) "Er aber sagte niehts". 
go alton isolsu temoni ulopumbi (B 15) "Wenn ieh morgen kein Geld haben 
(lit.: finden) werde, werde ieh das Kamel nieht kaufen (lit. : morgen werde 
ieh nieht Geld finden und ... )". isa cidobi (B53) "leh vermoehte es nieht". 
emadu isogpaci (B64) "Warum hast du nieht herausgegeben?". bi isa 
medobi (B65) "leh habe nieht verstanden". te iso, medaba (B66) "Er hat 
nieht verstanden". 
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4. sa 

Die aus esa/isa verkiirzte Negation erscheint vor folgenden Kon
sonanten als sa, wobei sie den Akzent auf sich zieht und wie ein Prafix 
fungiert. Vor Verben, die mit einem Vokal anlauten, bildet dei' Auslaut 
der verkiirzten Negation und der Anlautvokal des Verbums einen fallend 
artikulierten Diphthong. Hierbei verschiebt sich der Auslaut a der Nega
tion ofter zu e. Vielfach assimiliert sich das auslautende a der verkiirzten 
Negation an den Anlautvokal des Verbums: sa a .. > sa . . ; sa o ... > so . . ; 
sa u .. > su ... Vereinzelt weist hierbei der Auslautvokal der Negation 
vor anlautendem Vokal der Verbform Weiterbestand auf, indem er sich 
in der Qualitat dem Anlautvokal des Verbums zwar angleicht, artikula
torisch aber von ihm deutlich unterschieden bleibt. Hierdurch entstehen 
Lautgebilde wie z. B. soo .... < sa o ... sa wird auch unmittelbar nach io 
"oder" zur Bezeichnung des Verhaltnisses "ob ... oder nicht" in der 
Vergangenheit verwendet. 

us'll, seocilbaci uk'll,nci (N 164) "Hast du nicht Wasser getrunken, stirbst 
du = Wenn du nicht ... ". inaMci hOs sakibubi (N223) "Du hast gelacht 
und ich mochte das nicht (lit.: machte es nicht gut)". to wi soocolpato 
(N 259) "Sie haben den Tee nicht getrunken". h£ccama surcifambi (S 65) 
"Niemals bin ich (dorthin) gegangen". motar seiraba (K119) "Das Auto 
ist (noch) nicht gekommen". b£ pai lakinami ke bawamni irafa io sa (D26) 
"Ich weiB nicht, ob mein Vater gekommen ist oder nicht". ci nanrl'll, pul 
sogcanci (D68) "Du hast mir keinen Pul gegeben". kouni bi salafambi 
(D 90) "Ich habe das Kind nicht getotet". 

5. ugeibi IV geibi 

Die schriftmongolische Negation ugei bildet in der Moghol-Sprache 
wie im UM mit der Kopula beJbi ein negatives Verbum, das iiberwiegend 
in der Form geibi/geibe, seltener ugeibe, erscheint. Die Formen erscheinen 
meist in den 3. Personen des Prasens, seltener in der Vergangenheit. 
Das Verbum bedeutet "ist nicht, war nicht, gibt es nicht, ist nicht da, 
ist weg" usw. 1m iibertragenen Sinne hat es auch die Bedeutung "ist 
tot". 

ena ukin geibe beM be (N 134) "Sie ist kein Madchen (mehr), sie ist 
Witwe". kouni geibe (N 138) "Einen Sohn gibt es nicht". kuzarlu rlotaneini 
us'll,n geibe (N 153) "Innen im Topf ist kein Wasser". germini qo16 geibe 
(N154) "Mein Haus ist nicht weit entfernt". ina ariam naxUq ugeibi (D70) 
"Dieser Mann ist im Recht (lit.: ist nicht unrecht)". rafiqmi ugeibe (D 77) 
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"Mein Freund ist tot". kausiMt moni nehini geibi (DS 5) "Eines unserer 
Jungen ist weg". altomini geibila (B 12) "Ich hatte kein Geld". 

6. Prohibitiv 

Der Prohibitiv wird in der Moghol-Sprache durch die Imperativformen 
(bloBer Stamm fUr Sg., -tu, -tod fur PI. [vgI. oben S. 126, Imperativ
formen unter 1.]) + prafigiertes bi gebildet. Das prafigierte bi tragt 
stets den Akzent und steht vereinzelt auch vor anderen Verbformen als 
Verneinung. Mogh. bi entspricht dem Prohibitiv bu im UM. 

ukmaf) bib olga (N 104) "Mache kein Brot!". ci binotu (N 126) "Tanze 
nicht!" qolo biurci (N156) "Geh nicht weit weg!". usun biocol (N162) 
"Trinke nicht Wasser!" dolaxt biki (N179) "Mache keinen Staub!". faf) 
bikitu (N 235) "Machen Sie sich keine Sorgen!". bikele (S 53) "Sprich 
nicht!". enahi biurci (S61) "Geh jetzt nicht!". te fug bisau (K25) "Setz 
dich nicht dorthin !". dut beki (K27) "Rauche nicht !". cilim bitoto "Rauche 
nicht Wasserpfeife!". tU/ biki (K 42) "Spucke nicht!". hiskundu biga 
(D84) "Sprich zu niemandem!". elfigani cinos bidaga (KM9) "Die Wolfe 
fressen die Esel nicht". ukmaf) bidaya (Ni5i) "Ich will nicht Brot essen". 

III. Verbalnomina 

1. -yci-Form 

Das sog. Nomen actoris hat folgende Formen: -Mi, -xci und -qci. Die 
Suffixe haben nominale Funktionen, wobei sie als Subjekte, Objekte usw. 
oder vor folgenden Nomina als Attribute auftreten, sowie verbale Funk
tion als finite Pradikate mit Kopula. 

nandu da meilakci mini be (63) "Ich habe zehn Schafe (lit.: Bloker)" . 
moi barixci moi barina (K213) "Der nach einem Fisch greift (lit.: der 
Fisch-Greifer), fangt auch einen Fisch". pombasimi qoloqci (fUr qoloqqci) 
aM (D6i) "Man hat meine Baumwolle gestohlen". mona ponM qoloqci 
afantod (D64) "Ihr da habt die Baumwolle gestohlen". ham sa/oad k£xci 
bidatU cini alo kiba (B 22) "Auch daB du fUr uns vermittelst (lit.: das Ver
mittlung Tun fUr uns), hat dich groB gemacht". ena adam umsixci u 
bicixci be (B 36) "Dieser Mann liest und schreibt". ena adam unoxci be yo 
pioda be (B 38) "Reitet dieser Mann oder ist er zu FuB ?". mona duo oloxCi 
be (B40) "Diese Medizin ist todlich (lit.: totet)". urci cici totoxci obCira 
(B42) "Geh und hole den ScheiBe-Raucher = Haschischraucher!". urci 
notuxCi ukini obCira (B41) "Geh und hole das spielende Madchen!". derau 
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kixci (B 45) "Ernter". omsixci xotun (B 43) "Eine singende Frau". omSikCi 
aearpa (B 72) "Er holte einen Mulla (lit.: Sanger)". qarbuxCi (K 168) 
"Gewehr" . 

2. -kuj-kui-Form 

Vom sog. Nomen futuri sind die Formen -kuj-kui und -qui belegt. Die 
Funktionen sind uberwiegend nominal als Subjekte, Objekte usw. Als 
Attribute vor folgenden Nomina sowie in verbaler Funktion als Pradikate 
mit Kopula erscheinen sie nur selten. 

adam qurbantu ityof bi ukmav tebtaku pusak (N 157) "Der Mensch hat 
fur drei (Dinge) N otwendigkeit: Brot, eine Bleibe (lit.: Niederlegen) und 
Kleidung". omsikU sudu qor geibe (K 11) ,,singen ist nicht gut (lit.: ist 
kein gutes Tun)". mogolnutU omsikU yodni geibe (K 14) "Bei den Moghol 
gibt es keine Erinnerung an das Singen". cinandu bisi ema hunar cini bi 
ke fafulkU ol (K 135) "Was fUr eine andere Fertigkeit hast du, daB du zu 
Essen findest1". nami olokusa xalos kiba (K159) "Mich hat sie vom Tod 
errettet". alakuduna razo bebi lax kikudu ugei bebi (D 91) "Mit meinem 
Tod bin ich einverstanden, mit dem Ausziehen bin ich es nicht". waqte ki 
ukmav idaku baimbila (K195) "Als er Brot aB". ena qainakU kyanasa yod 
barizanci (B61) "Von wem hast du dir das Rauspern gemerkt1". kealeini 
urciM idakuiduini qattu (DB 3) ,,(Die Jungen) von beiden gingen zu 
ihrem Fressen hin". bad az ukukuini (K202) "Nach seinem Tod". bicikUi 
mini qaro bi (B6) "Mein Bleistift ist schwarz". ukmav idakuisa iranambi 
(B29) "lch komme vom Essen". idakuidu urcimbi (B30) "lch gehe zum 
Essen". bicikUi qaton be omsikui oSOm bi (B 35) "Das Schreiben ist schwer, 
das Lesen ist leicht". figal ugakUi xotUn (B44) "Eine Frau, die Wasche 
wascht". magar ena moini innakUini nandu ga (B52) "Nun sag mir aber, 
(was) das Lachen dieses Fisches (bedeutet)". qainakui daunini ukini 
sonospa figald umuspa (B 60) "Seine Tochter horte seinen Rausperton 
und zog ihre Wasche an". enam inakui moi (B80) "Dies also (meinte) der 
lachende Fisch". kundu be. aeidquini qaton be (B87) "Es ist schwer. Das 
Tragen davon ist schwierig". 

3. -ysan-Form 

Die -ysan-Formen zerfallen in einfache und zusammengesetzte Formen. 
Die einfachen Formen erscheinen in den Varianten -xsan, -xsa, -xse, -xso 
und fungieren uberwiegend als finite Pradikate ohne, seltener mit Kopula, 
einmal auch als Nomen. Sie bezeichnen stets die Vergangenheit. Die zu
sammengesetzten Formen unterteilen sich in zwei Gruppen: 1. An -ksan, 
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-xsan und -gsan-Varianten tritt die Kopula der 3. Personen bi an, wobei 
sich das auslautende n des Suffixes stets zu m verschiebt. Die so ent
standenen -ksambi, -xsambi und -gsambi-Varianten fungieren als finite 
Pradikateund driicken meist die Gegenwart aus, in mit pers. ke/ki "daB" ein
geleiteten Nebensatzen auch ofter das historische Prasens. 2. An die 
Varianten -xsan und -gsan tritt unter den gleichen Bedingungen wie bei 
1. die Vergangenheit der 3. Personen der Kopula bi, also bila an. Die 
Varianten -xsambila und -gsambila fungieren als finite Pradikate der 
Vergangenheit. Von den zusammengesetzten Formen sind in unseren 
Materialien nur die 3. Personen belegt, so daB wir nicht wissen, ob hier 
eine Konjugation ausgebildet worden ist, wie sie fiir die Kopula bi ja 
vorliegt. Die einfachen -ysan-Formen haben keine Flexion entwickelt. 

anu ponM sagalnutu toni bagtaxsan (D64) "Davon ist noch Baumwolle 
in euren Barten hangen geblieben". kisei mur kixso (D95) "Ich habe 
einen Beutel versiegelt". ci teltaxsa beci (D 109) "Du lagst schlafend". 
tebtaxsan bi (K 161) "Es ist eingeschlafen". mogOi ubtaxse (K 211) "Der 
von einer Schlange Gebissene". koildg woyaxsa (K218) "Es ist (wie) ein 
Gewand genaht". tayaq qirgaxsa (K218) "Es ist (wie) Holz verarbeitet". 
eni sukaM ke ena ukuxsa aza (K243) "Er beschimpfte es (das Jiingelchen), 
daB er (bereits) tot gewesen sei". dekondu souxsambi (B63) "Er hat sich 
in den Kaufladen gesetzt = sitzt im Kaufladen". uZaM ki mui ikini 
ganorastu oguksambi (K142) "Er sah, daB man ebendort Kopfe an Haken 
hangt". uzaM ke biciksambi (K155) "Sie sah, daB geschrieben steht". 
umburaxsambi germini (K204) "Mein Raus liegt danieder". uzaM xotuni 
souxsambi (K225) "Er sah, daB dessen Frau dasaB = sah dessen Frau 
dasitzen". te uzaM ke girtu niM falau souxsambi (K227) "Er hatte (aber) 
gesehen, daB im Raus ein Junge saB". uzaba muri qizini niM xarman 
rOB kixsambi (K239) "Er sah, daB man am Rande des Weges einen 
Getreidehaufen aufhauft". irg6d tenda baixsambi (S 73) "Dort sind Leute". 
deraxt baixsambi (S74) "Der Baum steht". enaudur ena adam Jui urd6ini 
baigsambi (S 76) "Reute steht dieser Mann am Bachufer". mui mes6l 
felaudumni unoxsambila (B 74) "Eine derartige Angelegenheit liegt fiir 
mich vor (lit.: ... ist auf meine Vorderseite gefallen)" . nidoni iM deraxt 
baigsambile (D54) "Voriges Jahl' stand da ein Baum". hamisa waxt mur£ 
ikinini dU8manUdni barixsambila (K 195) "Immer besetzten Feinde, die 
es auf ihn abgesehen hatten (lit.: Feinde seines Kopfes), den Weg". 
waqte ki gori amanduini bayigsambila (K 198) "AIs er am Eingang (lit.: 
Mund) der Rohle stand ... " m6ta adam uSkUdur fui urd6ini baixsambila 
(S75) "Gestern stand dieser Mann am Bachufer". 
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4. Erstarrte Verbalnomina 

Unter erstarrten Vetbalnomina verstehen wir feststehende Formen 
oder Suffixe, deren Ursprung wir auf verbalnominale Ausdrucksweisen 
zurlickfiihren zu konnen glauben. 

a) o8a,la 

Die Form o8ala lei ten wir ab von UM aY8an-luy-a, lit.: "Mit dem 
Gewesen-Sein". Flir die Entwicklung setzen wir an: aY8an-luy-a > *a8an
lU' a > *asanla > o8ala. Durch o8ala wird eine irreale Bedingung zum 
Ausdruck gebracht: "Wenn ware, wenn gewesen ware; wenn hatte, wenn 
gehabt hatte". Die aus der irrealen Bedingung sich ergebende Folge: 
" ... , dann wiirde, ... , dann hatte" wird durch ein Verb mit der -mbila
Form bezeichnet. Die wortliche Ubersetzung eines derartigen Satzes: 
alto mini o8ala temoni opumbilabi (B 13) "Mein Geld mit dem Gewesen
Sein habe ich das Kamel gekauft = Wenn ich Geld hatte (gehabt hatte), 
wlirde (hiitte) ich das Kamel kaufen (gekauft)". Die Belege flir o8ala 
stammen aus Kariz Mulla und Bedawi. 

nikd eorwo o8ala urcimbilabi cUrJgurtu (KM64) "Wenn ein Esel da ware, 
wiirde (konnte) ich in die Stadt gehen". nikd zara tolokU o8ala urCimbilabi 
cUrJgurtu nikd goli opumbilabi (KM65) "Wenn etwas Geld da ware, konnte 
(wiirde) ich in die Stadt gehen und einen Teppich kaufen". nikd zara 
mjeqan o8ala ke odam idambila odam ne8adu bolumbila (KM66) "Wenn es 
(hier) etwas Fleisch gabe, welches der Mensch essen konnte, wiirde der 
Mensch sich gut fiihlen (lit.: im Wohlbefinden sein)". 

b) -kso8a 

Das Suffix -k808a stellen wir mit UM -y8an-aea zusammen, z. B. 
orciY8an-aea lit.: "Vom Gegangen-Sein her" = mogh. urcik808a. Die 
Form bezeichnet den Konjunktiv der Vergangenheit: "Ratte, ware", 
und hat eine Konjugation entwickelt (Paradigma, B 25) : 

Sg. l.Ps. bi urcikso8a '" urcik808U "Ich ware gegangen" 

2.Ps. ci urcik808anCi "Du ... " 

3. Ps. te urcik808a "Er ... " 

PI. l.Ps. biddd urcik808ubda "Wir ... " 

2.Ps. to urcik808anto "Ihr ... " 

3.Ps. ted urcik808a "Sie ... " 
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Die wortliche Ubersetzung eines Satzes mit diesem Suffix: te tenni 
oloksosa (B26) "Er ihn yom Getotet-Haben her = er hatte ihn getotet". 
Die 1. Ps. PI. z. B. ware danach zu erkHiren: *urciksan-aea bida > 
*urciksa-sa bida > *urcikso-sabda > urciksosubda "V om Gegangen-Sein 
her wir = wir waren gegangen". Belege liegen nur im obigen Paradigma 
und Einzelsatz aus Bedawi vor. 

IV. Konverben 

1. -ci, -]i, -zi-Form 

Die Suffixe fungieren im weitesten Sinne als modale Konverben, d. h. 
sie geben vor einer finiten Verbform oder vor Pradikatsnomina an, unter 
welchen naheren Umstanden der durch das finite Verb dargestellte Vor
gang sich abspielt. Bei Satzen, die mit pers. agar "wenn" eingeleitet 
werden, fu.ngiert das Suffix als Pradikat eines konditionalen Nebensatzes. 

guiZi qaton be (B33) "Rennen ist schwer". idazi oson bi (B34) "Essen 
ist leicht". enam gami bi kici idananci (B 74) "Dies ist also der Kummer, 
den du (dir) machst (lit.: den du machend) und (in dich hinein) friBt". 
ina dawo kici aM (D 68) "Jener machte (lit.: machend war) einen Pro
zeB". bi deX8 kefi lacidanambi (N287) "lch kann ihn nicht hochheben". 
agar toni Mifi mota giri qaro qurgani beina (N288) "Wenn du in ihrer 
Nahe bist, ist eben in ihrem Haus ein schwarzes Lamm". 

2. -n-Form 

Dies Suffix ist nur einmal in unseren Materialien belegt und fungiert 
hier als einfaches weiterfiihrendes Pradikat in einem langeren paratakti
schen Satzgefiige. 

cusun ilkan qarun udur suni ... (B24) "Blut flieBt aus dem Herzen 
(mil') Tag und Nacht und ... ". 

3. -m-Form 

Auch dieses Suffix ist nur selten belegt. Es hat grundsatzlich die gleiche 
Funktion wie die Formen unter 1. Es ist moglich, daB es sich um modale 
Pendants zum Konverb auf -n im UM handelt. 

qutU bolUm aza (B4) "Er ist groB geworden". umbom bela (B60) "Sie 
wusch sich". 
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E. Adverbien und Postpositionen 

a) Ortsbezeichnend 

Wir fiihren nachstehend nur die Einzelformen ohne Belegangaben auf. 
Die Belegstellen konnen ohne Schwierigkeit aus den Stellenangaben in 
der W ortliste ersehen werden. 

enda '" ende '" inda '" inde '" indea (D) "hier, hierher, hierhin". 
tenda '" tende '" linda "dort". mui "hier; dort, ebendort". munda "hier; 
ebenda, ebendort". mutta "ebenda, ebendort". qana "wo1, wohin1". 
k6ina "danach, nach". qaunas '" qaunaxs '" qoinaxs "nach hinten, nach 
zuriick, zuriick". qol6 "weit, weit entfernt". to « pers. "id. ") "bis, bis 
zu". urd6 "nahe bei, zu, hin zu". uruxs "heran, daher". dexs '" deMi '" 
deM "nach oben, hoch, hinauf". oda '" uda "oben, nach oben". odatirka 
"etwas hoher, etwas hinauf". dera "auf, hinauf, oben auf, an". dira "auf". 
doro .,unter". dotana "darin, darauf". dot6na "in, hinein". seb6 "hinab, 
hinunter". 

b) Zeitbezeichnend 

Fiir die zeitbezeichnenden Einzelformen gilt das gleiche Wle oben 
unter a. 

enaka '" inaka (D) "jetzt". indasa "seitdem". enaudur "heute". 
uJaudur "vorgestern". cikaudur '" cik6dur '" usk6dur '" uskUdur '" 
usk6n '" uSkurka "gestern". cinoZda '" g6 « pers. "id. ") "morgen". 
beg6 < pers. bigo "nachts". bad '" bad az '" badasu < ar. ba< ad + pers. 
az "nach, nachdem, danach". hamisa waxt < pers. hamisah + ar. waqt 
"immer, zu jeder Zeit". haraudur < pers. har + mo. udur "taglich, jeden 
Tag". har waqt < pers. har + ar. waqt "wann auch immer". k6ina 
"danach, spater" . 

F. Hiltsnomina 

Unter Hilfsnomina verstehen wir einige in der Moghol-Sprache ge
brauchte Nomina, die mit Kasussuffixen versehen oftmals orts- und 
vereinzelt zeitadverbielle Bezeichnungen ersetzen konnen. 

Jug "Richtung" in der Bedeutung: "zu, nach, hin zu": nura qarilgaba 
qutui JugtUini (B80) "Sie wandte ihr Gesicht zum Konig". Vgl. auch: 
te Jug (K24) "dort" und ena Jug (K25) "hier". 

Jelau "vorderer Teil, vordere Seite" < pers. gilau "id." in der Bedeu
tung "fUr": mui mes6l Jelaudumni unoxsambila (B 74) "Eine derartige 
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Angelegenheit liegt fUr mich vor". In der Bedeutung "vorne": tenni 
elfigani felauduna kiba (K239) "Er setzte (lit.: machte) ihn vorne auf 
den Esel". 

rad "Riickkehr, Zuriick-, Weggehen" < ar. mdd "Zuriickgabe, -sen
dung, -bringung" in der Grundbedeutung: radasami (D 73) "Nach meinem 
Weggehen". In der Bedeutung "Hinterseite, hinten" : godi ratuini ugurya 
(N 285) "Ich will den Pferdewagen an seiner Hinterseite festmachen". 
In der Bedeutung "danach": ratUini tenni olsu (B53) "Danach werde ich 
es (heraus)finden". In der Bedeutung "fiir, nach": urciba tula ratu (K220) 
"Er ging nach Reisigholz". 

qat "Seite" < tiir. qat "id." in der Bedeutung "mit": tir u kamonar 
qati (K 186) "Mit ihrem Pfeil und Bogen" (doppelte Bezeichnung durch 
Instrumental und qat!). qatini urciba (K141) "Ging mit ihm". Mit der 
Bedeutung "hinein in": undut fui qatu (K60) "Wirf in den Bach hinein!". 
ugurpagafra qatu (K221) "Legte in die Pfanne". urciba bugdeinut qatuini 
(KM45) "Ging in dessen Weizen(feld)". Mit der Bedeutung "befindlich 
in": manzil qatu (K94) "In Manzil". niM sila qatu (K198) "In einer 
Spalte". favga1 qattu (K184) "In einem Wald". 

ABRISS DER SATZLEHRE 

1. Subjekt-Pradikat, Parataxe 

Das SUbjekt steht in der Moghol-Sprache gew6hnlich am Satzbeginn, 
und das Pradikat in Form eines finiten Verbums am Satzende. Diese 
Regel wird durchbrochen, wenn ein Satz mit einer pers. Konj unktion 
eingeleitet wird, d.h. wenn der Nebensatz VOl' dem Hauptsatz steht. 
Auch kann eine finite Verbform am Satzbeginn stehen, wenn das Sub
jekt in diesem Verb enthalten ist, z.B.: aga arzata tomU8U (K229) "Ich 
werde bleiben und die Hirse aufsammeln". uzaba ke mona falau noir 
urcifa (K232) "Er sah, daB der Junge in Schlaf gefallen war". Ein Satz 
kann Of tel' zwei finite Pradikate hintereinander haben, z. B.: auloi 
ikinduini urciba muUa unoba ukuba (K200) "Er lief auf den Gipfel des 
Berges, fiel dort herunter und starb". Diese Haufung finiter Pradikate, 
die ohne ein Bindewort nebeneinander stehen, erklart sich daraus, 
daB in der Moghol-Sprache die ein Pradikat naher bestimmenden Konver
ben bzw. die Verbalnomina nul' noch selten gebraucht werden. Aus dem 
gleichen Grund k6nnen in einem Satz mehrere finite Pradikate stehen, 
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die nicht unmittelbar aufeinander folgen. Solche finiten Verbformen 
ersetzen die nicht mehr vorhandenen perfektischen und imperfektischen 
Konverben und Verbalnomina, z. B.: bego serob idaM mast bolta kouna 
alaM (D88) "Sie trank nachts Wein, wurde besoffen und t6tete ihr Kind". 
Man vergleiche hierzu einen entsprechend aufgebauten Satz im UM: mar

tUr ireged ger-tUr-iyen oroyad kabegun-iyen alafu.qui "Er kam auf dem Weg 
daher, betrat sein Haus und t6tete seinen Sohn". Strukturell ist durch 
diese Pradikatshaufung der parataktische Sprachbau des Mongolischen 
erhalten geblieben. Parataktischer Sprachbau hat sich auch bei den ver
balnominalen Formen und Suffixen osala und -ksosa erhalten, unbe
schadet dessen, daB wir sie hypotaktisch ubersetzen. Letztere Konstruk
tionen sind aber sehr selten. Uberwiegend erscheinen in der Moghol
Sprache dafur Satztypen, die diesen Dialekt einer hypotaktischen Kon
struktion zuweisen. 

2. Hypotaxe 

Die hypotaktische Satzstruktur ist persischer Herkunft und hat in der 
Moghol-Sprache die fur die anderen mongolischen Sprachen so typischen 
verbalnominalen und konverbialen Konstruktionen ersetzt. Derartige 
Satze werden gebildet, indem persische Konjunktionen die einzelnen 
Bedeutungsrectionen ubernehmen, wahrend das Verbum in seiner ge
wohnlichen finiten Form erscheint. Strukturell gesehen wird ein derartiger 
Satz zu einem echten Nebensatz in unserem Sinne, und damit das Satz
gefUge hypotaktisch. Nachstehend wollen wir darstellen, welche von der 
Grundfunktion verschiedene Satzkonstruktionen sich ergeben, wenn ein 
finites mo. Verbalsuffix mit einer pers. Konjunktion auftritt. 

a) BloBer Stamm 

Der in der Grundfunktion den Imperativ bezeichnende bloBe Stamm 
bildet mit der pers. Konjunktion agar "wenn" das Pradikat eines kon
ditionalen Nebensatzes (vgl. Belege oben S. 126, Imperativformen, 
unter 1.). Mit der pers. Konjunktion ke/ki "da13' , bildet der bloBe Verb
stamm das Pradikat eines Nebensatzes, der mit "daB ... , so daB ... " 
eingeleitet wird: cinandu bisi ema hunarcini bi ke fafulkU ol (K 135) 
"Was fUr eine andere Fahigkeit hast du, so daB du (etwas) zu essen 
findest 1 " . 
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b) -ya-Form 

Der Voluntativ auf -ya bildet mit der pers. Konjunktion ke/ki "daB" 
Pradikate finaler oder kausaler Nebensatze, die mit "daB ... , damit ... " 
oder mit "denn wir wollen ... " eingeleitet werden (Belege vgl. oben 
S. 127, Imperativformen, unter 3.). 

c) -su-Form 

Die in der Grundbedeutung einen Wunsch der 1.Ps.Sg. ausdriickenden 
-su-Formen haben mit der pers. Konjunktion ke/ki "daB" die gleichen 
Funktionen wie -ya: 1. Final: "DaB ich ... , damit ich ... , um zu ... ". 
2. Kausal: "Denn ich will (werde) ... , weil ich will (werde) ... " (Belege 
vgl. oben S. 130, Futurformen, unter 2.). 

d) -ga-Form 

Das in der Grundbedeutung futurisch, seltener perfektisch fungierende 
Suffix -ga bildet in Satzen mit der pers. Konjunktion agar "wenn" das 
Pradikat eines konditionalen Nebensatzes, mit der pers. Konjunktion 
ke/ki "daB" das Pradikat eines Nebensatzes, der mit "daB ... , damit ... , 
um zu ... " eingeleitet wird (Belege vgl. oben S. 132, Futurformen, 
unter 3.). 

Wir k6nnen an Hand dieser Gegebenheiten feststellen, daB der kon
ditionale, finale und kausale Charakter der pers. Konjunktionen keJki 
und agar auf Suffixe mit urspriinglich nicht konjunktionsbezogener Be
deutung einen so starken semantischen Druck ausiibt, daB sich ihre 
Funktion nach diesen Konjunktionen richtet. Das gleiche gilt nun auch 
fiir die anderen finiten Verb alsuffixe , deren Hauptaufgabe in der tem
poralen Differenzierung liegt. Finite Prasens- und Vergangenheitsformen, 
die mit einer der obigen Konjunktionen stehen, werden dadurch zu 
Pradikaten finaler, kausaler und konditionaler Nebensatze: bi inimbi ke 
cinandu salam ikimbi (D 72) "Ich komme, um dich zu griiBen". uzaba ki 
nike falau da ripa mjeqan obca (K 138) "Er sah, daB ein Junge fiir zehn 
Rupien Fleisch gekauft hatte". Verschiedentlich kann in final en Satzen 
der Gebrauch der pers. Konjunktion ke/ki aber auch unterbleiben, so 
daB damit hinsichtlich des mogholischen Satzbaues Parataxe vorliegt: 
uzaba muri qizini nikd xarman ras kixsambi (K239) "Er sah, daB man 
am Rande des Weges einen Getreidehaufen aufhauft". Bei Satzen, in 
denen direkte Rede zum Ausdruck gebracht wird, steht keJki unmittelbar 
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nach dem Verbum ga- "sagen" als Einleitung dieser direkten Rede. Wir 
geben in solchen Fallen ke/ki durch den Doppelpunkt wieder. Diese 
Konstruktion ersetzt das in der Moghol-Sprache nicht verwendete Kon
verb -r-un: mona otagudu gaM ke . . (B 56) "Er sagte zu diesem Alten: ... " 
= UM: mon otegu-dur oguler-un "id.". Das pers. ke/ki fungiert auch als 
Relativpronomen. Durch derartige Konstruktionen werden mo. Verbal
nomina in attributivischer Funktion ersetzt: mona pulnud ke ci nandu 
ogcanci (D74) "Das Geld, das du mir gegeben hast". (Vgl. UM: cinadaca 
nadur oggugsen togurig "Der mir von dir gegebene Togrig".) murtu ke 
urCimbila (B54) "Auf dem Weg, auf dem er ging". mota adam ki dekondu 
bela (B66) "Der Mensch, der im Kaufladen war". (Vgl. UM: ger-tilr 
sayuysan kumun "Der Mann, der in der Jurte saB".) Bei derartigen 
Satzen kann ke/ki aber auch fehlen, z. B.: enam gami bi kici idananci 
(B 74) "Dies ist also del' Kummer, (den) du (dir) machst und (in dich 
hinein) friBt". Die kausale Funktion von ke/ki in der Bedeutung "denn" 
veranschaulicht folgendes Beispiel: nami ob ke bi bofo muna mumlakrid 
bebi (K 133) "Nimm mich, denn ich bin der Konig dieses Konigreichs!". 

e) Weitere Nebensatze 

Neben den oben behandelten Nebensatzen sind auch noch temporale 
und adversative Satzkonstruktionen belegt. Sie werden ebenso wie die 
schon dargestellten Formen gebildet, d.h. der Nebensatz wird durch eine 
persische Satzeinleitung begonnen, und das Pradikat erscheint als finite 
mongolische Verbform. In unseren Materialien sind folgende temporale 
und adversative Konjunktionen belegt: 

badasu ke < ar. ba·da "nach, danach" + pers. az "als" + pers. ki 
"daB" hat die Bedeutung "nachdem, als": Mdasu ke xalgi memon kiba ... 
(D63) "Nachdem er die Leute eingeladen hatte, ... ". badasu ke kelaboubi 
ci bikela (D72) "Nachdem ich gesprochen habe, sage du nichts!". Ver
glichen mit dem UM entspricht diese Konstruktion der Funktion der 
-ysan-Form im Dat.-Lok.: kelegsen-dur-iyen ci bu kele "Nachdem ich ge
sprochen habe (wenn ich gesprochen habe), sage du nichts! (lit.: Bei dem 
eigenen Gesprochen-Haben sage du nichts!)". 

baodsUdi ke < ar.-pers. ba wugud-i ki "obwohl, obgleich": baodsudi ke 
te olaskulav bila guimbila (K196) "Obwohl er hungrig war, galoppierte er 
(weiter)". Diese Konstruktion entspricht dem Konverbum -bacu/-becu 
im UM: tere olosbecu guyilUge "Obwohl er hungrig war, rannte er". 

wriqte ke < ar.-pers. waqt-i ki "als, nachdem": wriqte ke ahmad avgustari 
qurunduna kiba nikri ruSani ogpa (K 188) "Als (nachdem) Ahmed den 
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Ring an seinen Finger steckte, gab er einen Lichtglanz". Dieser Kon
struktion entspricht im UM: tere iregsen-dur ogulebe "AIs er gekommen 
war, sagte er (lit.: Beim Gekommen-Sein sagte er)". 

f) Ersatzkonstruktionen 

Der Mangel an genuin mo. Ausdrucksmitteln verbalnominaler und 
konverbialer Natur wird aber nicht nur durch Ubernahme persischer 
Vorbilder ausgeglichen, sondern in einigen Fallen, besonders bei Bedin
gungssatzen, hat die Moghol-Sprache seIber Ersatzkonstruktionen ge
schaffen. Diese Konstruktionen sind uberaus einfach, denn sie bezeichnen 
das konditionale Verhaltnis uberhaupt nicht durch eine spezielle Form: 
alto mini geibila temoni iso opUbi (B 12) "Wenn ich nicht Geld gehabt 
hiitte, hatte ich das Kamel nicht gekauft (lit.: 1ch habe kein Geld gehabt 
und das Kamel nicht gekauft)". alton olsu temoni opumbi (B 14) "Wenn 
ich Geld haben werde, werde ich das Kamel kaufen (lit.: 1ch werde Geld 
finden und kaufe das Kamel)". go alton isolsu temoni ulopumbi (B 15) 
"Wenn ich morgen kein Geld haben werde, werde ich das Kamel nicht 
kaufen (lit.: Morgen werde ich nicht Geld finden und das Kamel nicht 
kaufen)" . Derartige Ausdrucksweisen sind sehr eng mit der jeweiligen 
Situation verknupft, vor allem in der Vergangenheit. Hier ist der Satz 
nur im Zusammenhang mit dem wirklichen Geschehen positiv zu verste
hen: die betreffende Person wurde gefragt, ob sie denn Geld fur das neu 
gekaufte Kamel gehabt habe. Obiges Beispiel (B 12) gibt die Antwort. 
Diese Ersatzkonstruktionen weisen im Gegensatz zu den Satzen mit pers. 
Satzeinleitungen eine rein parataktische Struktur auf. 

3. Lehnubersetzungen 

Viele Satze sind in der Moghol-Sprache ohne Kenntnis des Neupersi
schen v6llig unverstandlich, da sie auf Lehnubersetzungen bzw. direkten 
Ubernahmen aus diesel' Sprache beruhen, z. B. : ukmav ida- "Brot essen", 
auch wenn man uberhaupt kein Brot iBt < pers. nan ~wardan "essen". 
tayar bol- lit.: "fett werden = gut, heil werden" < pers. tayar sudan 
"id. ". degca betar bolga- "gut kochen (lit.: die Pfanne besser machen)" 
< pers. ~iib digcah biidan "id.". has ira- "willkommen sein" < pers. ~us 
amadan "id.". nafas mini durpa "Mein Atem verbrannte = ging heftig" 
< pers. nafasam sugt "id.". cosun bari- "Schnee liegen (lit.: Schnee grei
fen)" < pel's. barf giriftan "id.". ugu ubda "niederschlagen und zu Boden 
fallen" < pers. zadas habiin das "id.". V gl. hierzu auch oben A. Ableitung, 
unter 2. sowie Genitiv und die Komparation unter Ablativ. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Am Ende der Analyse des von uns gesammelten Moghol-Sprach
materials wollen wir versuchen, eine kurze Ubersicht iiber diesen Dialekt 
zu geben. 

Grundsatzlich diirfte die Moghol-Sprache fiir aIle nicht Moghol sprechen
den Mongolen nur sehr schwer verstandlich sein. Auch die Abweichun
gen von der mongolischen Schriftsprache sind betrachtlich. Aus diesen 
Grunden betrachten wir die Moghol-Sprache wie N. N. Poppe als 
eine isolierte mongolische Sprache, obwohl sie verschiedentlich auch 
noch gemeinsame mongolische, z. T. recht alte Verhaltnisse aufweistl. 
1m einzelnen ist hierzu anzufiihren: Die Intonation der Einzelwarter wie 
auch des Gesamtsatzes ist yom Neupersischen entlehntl!. Obwohl einzelne 
genuin mongolische Warter Formen entsprechen, wie wir sie aus dem 
13./14. Jh. kennen, erscheinen sie durch diese Tatsache ihrer persis chen 
Betonung stark verandert. Der Vokalismus der Moghol-Sprache ist sehr 
schwankend und weicht auch bei durchgehend gleichbleibender Artikula
tion eines Wortes erheblich von dem anderer mongolischer Sprachen und 
von dem des UM abo Der Konsonantismus erscheint konservativ, doch 
sind viele seiner Entsprechungen zu anderen mongolischen Sprachen und 
zum UM nur im Moghol belegt. Wir konnten in unseren Materialien eine 
"Brechung" eines i und e zu je, ya, ye feststellen, und zwar bei genuin mon
golischen wie auch persischen Wartern. Die Vokalharmonie gibt es in der 
Moghol-Sprache iiberhaupt nicht. Das typische Wortbildungssystem in 
den mongolischen Sprachen stellen die Ableitungssuffixe dar. Die Moghol
Sprache hat nur wenige dieser Suffixe erhalten, und sich dafiir mit Lehn
ubersetzungen und Lehnbegriffen aus dem N eupersischen versorgt. So blei
ben vor allem die denominalen Verben und die denominalen Nomina ohne 
Kenntnis des Persischen und Arabischen unverstandlich. Wir kannen 
feststellen, daB die iiberwiegende Mehrheit der denominalen Verb en aus 
persischen und arabischen Lehnwartern besteht, die mit einem lehn
iibersetzten mongolischen Verbum gekoppelt werden und in dieser Form 
die mongolischen Ableitungssuffixe ersetzen. Die Nominalflexion ist im 
groBen und ganzen bis heute noch mongolisch, wenn auch vielfach persi-

1 N. N. POPPE, Introduction to Mongolian Oomparative Studies, MSFOu 110, S. 18. 
Unter isoliert verstehen wir nach H. PAUL, Prinzipien der Sprachgeschichte, 
Nachdruck, Darmstadt 1968, S. 190, ein nur noch loses Verhaltnis einer Sprache 
zu einem frillier fester zusammengeschlossenen sprachlichen Ganzen, hier etwa 
dem UM. 

2 Vgl. hierzu die Angaben zur pers. Intonation in: L. P. ELWELL-SUTTON, Elemen
tary Per8ian GrammG1', Cambridge 1969. 
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sche Vorbilder wirksam geworden sind, z. B. die persische I<;larat fiir den 
Genitiv oder die persische Komparation. Die Verbindung des Rektum mit 
dem Regens zeigt in der Moghol-Sprache sogar noch recht altertiimliche 
mongolische Ziige. Auch die Formen der Pronomina erweisen sich als 
genuin mongolisch. Lediglich das Vorhandensein der doppelten Formen 
der 2. Ps. PI. laBt fremden EinfluB erkennen. Auch die haufige Verwendung 
der Personalpronomina bei der Verbalflexion in nicht suffigierter Form 
weist auf persische Vorbilder hin. Die Herausbildung enklitischer, vom 
Personalpronomen abgeleiteter und z. T. verkiirzter Formen, die an 
Nomina und Verba antreten um das Besitzverhiiltnis bzw. die Differen
zierung der einzelnen Personen zu bezeichnen, entspricht dagegen der 
gleichen Entwicklung in vielen anderen mongolischen Sprachen. Die 
finiten Verb en verhalten sich nach mongolischem Muster, wenn sie nicht 
mit persis chen Konjunktionen gebraucht werden. Stehen sie dagegen mit 
sol chen Konjunktionen, ersetzen sie dadurch die in anderen mongolischen 
Sprachen beniitzten verbalnominalen und konverbialen Konstruktionen. 
Die finiten Verben der Vergangenheit werden mit Suffixformen gebildet, 
die in ihrer Zusammensetzung und ihren lautlichen Antrittsgesetzen 
anderen mongolischen Sprachen oder dem UM fremd sind. Die Verbal
nomina sind zwar in einigen ihrer Formen noch erhalten, doch sind ihre 
Funktionen nicht iiberall mehr gleichmaBig auf verbale und nominale 
Gebrauchsweisen verteilt: -qui-Formen tendieren mehr zu nominalen 
(wie im moderneren UM!), -ysan-Formen zu verbalen Funktionen. Die 
Deklination der Verbalnomina, die in den mongolischen Sprachen fiir 
unsere Nebensatze steht, ist jedoch nur mehr rudimentar erhalten. Sie 
wird durch echte Konjunktionalsatze persischer Herkunft ersetzt. Die 
Konverben schlieBlich sind bis auf wenige Reste vollig geschwunden und 
werden ebenfalls durch Satze ersetzt, die mit persischen Konjunktionen 
eingeleitet werden. Durch diese Konstruktionen erhalt die Moghol-Sprache 
eine den iibrigen mongoIischen Sprachen und dem UM fremde, hypotakti
sche Struktur. Besonders gegeniiber anderen mongolischen Sprachen ver
fremdend wirkt das Vokabular der Moghol-Sprache, das in manchen 
Satzen bis auf das Verbum rein persischer Herkunft sein kann. Hierher 
gehoren auch die Lehniibersetzungen aus dem Persischen, die zwar 
mongolische Worter verwenden, deren Zusammenhang und Sinn ohne 
die persische Vorlage jedoch unverstandlich bleibt. Fiir das Verstandnis 
erschwerend ist hierbei noch die Tatsache, daB viele dieser so haufig ge
brauchten Lehniibersetzungen nicht persisches Gemeingut sind, sondern 
sich auf den von den Moghol bewohnten tadschikisch-persischen Sprach
raum urn Herat beschranken. 
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Wir mussen so die Moghol-Sprache als eine in allen Gebieten ihrer 
AuBerung mit dem Persischen eng verflochtene Mischsprache ansehen. 
die verschiedentlich sehr stark yom Typus anderer mongolischer Sprachen 
und Dialekte abweicht und nur dann verstandlich ist, wenn zur Kenntnis 
des Mongolischen auch die des Neupersischen (Tadschikisch-Persischen) 
hinzukommt. 
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Die Gro13buchstaben, bezeichnen den Herkunftsort, die Ziffern die entsprechenden 
Nos. in den Sprachmaterialien. Die in del' Wortliste gebrauchten Abkiirzungen: 

ar. Arabisch in: H. WEHR, Arabisches Worterbuch, Leipzig 1956. 

ar.-pers. 

GG 

herat.-dial. 

HI 

hi. 

kalm. 

kh. 

mgr. 

mo. 

MU 

ord. 

pas. 

pel's. 

tad. 

Arabische Warter im Persischen, vgl. pel's. und tad. 
Geheime Geschichte del' Mongolen: E. HAENISCH, Worterbuch zur 
Manghol un niuca tobca'an (Yuan-ch'ao pi-shi). Geheime Geschichte der 
Mongolen, Leipzig 1939. 
Persisch-Tadschikischer Dialekt von Herat in den Aufzeichnungen des 
Verfassers. 
Hua-I I-Yii: E. HAENISCH, Sino-Mongolische Dokumente vom Ende des 
14. Jahrhunderts, AbhAdW. Berlin, Berlin 1952. 
Hindustani in: O. SPIES - E. BANNERT, Lehrbuch der HindUstani
Sprache, Leipzig 1945. 
Kalmiickisch in: G. J. RAMSTEDT, Kalmuckisches Worterbuch, Helsinki 
1935. 
Khalkha-Mongolisch in: JA. CEVEL, Mongol khelnij tove tajlbar tol', 
Ulaanbaatar 1966. S. ZEBEK,Mongolisch-Deutsches WOrterbuch, Leipzig 
1961. 
Monguor-Mongolisch in: A. DE SMEDT-A. MOSTAERT, Dictionnaire 
Monguor-Franr;ais, Peiping 1933. 
Uiguro-mongolische Schriftsprache in: Mongyol mug-un durim-un toli 
biCig, Kalgan 1951. F. LESSING, Mongolian-English Dictionary,Berkeley 
and Los Angeles 1960. O. KovALEvsKIJ,Mongol'sko-russko-francuzskij 
slovar' I-III, Kasan 1844-49. 
N. N. POPPE,Mongol'skij slovar'Mukaddimat Al-Adab I-III, Moskva
Leningrad 1938. 
Ordos-Mongolisch in: A. MOSTAERT, Dictionnaire ordos I-III, Peking 
1941-1944. 
Paschtu in: N. G. ASLANOV-N. A. DVORJANKOVA, Afgansko-russkij 
slovar', Moskau 1966. 
Persisch in: S. HAIM, New Persian-English Dictionary I-III, Tehran 
1934-36. DeI's., The Shorter Persian-English-Dictionary, Tehran 1970. 
B. V. MILLER, Persidsko-russkij slovar', s prilozeniem grammatieeskogo 
oeerka, sos vlennogo V. S. RASTORGUEVOJ, Moskau 1953. K. GRaN
BECH, Godex Gumanicus, God. Marc. Lat. DXLIX, Monumenta Lingua
rum Asiae Maioris I, Kopenhagen 1936. 
Tadschikisch in: M. V. RAKHIMI-L. V. USPENSKOJ, Tadziksko-russkij 
slovar', Moskau 1954. L. BOGDANOV, Stray Notes on Kabuli Persian, 
Journal and Proceed. As. Soc. of Bengal, New Series, Vol. XXVI, 
1930, No.1, S. 1-123. D. R. L. LORIMER, The Phonology of the 
Bakhtiari, Badakhshani and Madaglashti Dialects of Modern Persian 
with vocabularies, Prize Publication Fund, Vol. VI, London 1922. 
S. SAKARIA, English-Afghan Dari Dictionary, Kabul 1967. 
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tur. Turkmenisch in: Turkmen8ko-ru88kij 8lovar', pod obscej redakciej 
N. A. BASKAKOV A, B. A. KARRYEV A, M. J A. KHAMZAEV A, Moskau 1968. 

tiir., turk. Turksprachen in: W. RADLOFF, Ver8uch eine8 Worterbuche8 der Turk
Dialecte (opyt 8lovarja tjurkskikh narei'Sij) , Neudruck, 's-Gravenhage 
1960, Bde. I-IV. C. BROCKELMANN, Mittelturkischer Wortschatz nach 
Malj,mUd al-Kasyari8 Divan Luyat at-Turk, Bibliotheca Orientalis 
Hungarica I, Budapest 1928. 

A 

[A-] sein S7. D64, 68, 76, 83, 105 
bleiben K 228, 229 
< mo. a- id. 

[Ab-] nehmen, wegnehmen D61, 97, 108 
(vgl. [ob-]) < mo. ab- id. 

[AbkArA-] verlieren B 16 
'" [AbqArA-] id. K212 

< mo. abtara- besiegt, erobert, fort
getragen sein 

[Abk'or] Dieb D 105 
< mo. ab- + pers. -kar (Tater) 

[Abr] Wolke B67. K197 
pers. abr id. 

[Abrif'um] Seide K 144, 145 
'" [Abruf'um] id. K.113 

< pers. abriBum id. 
[AbtfirA-] herholen, bringen K36, 145ff. 

vgl. [obtfirA-] 
< mo. abi'Sira- id. 

[ad'am] Mann, Mensch N20ff. 
'" [Ad'Am] id. B8ff. 
'" [od'Am] id. KM66 

< pers.-ar. adam id. 
[' Adil] richtig, recht K 62 

< ar. 'adil id. 
[Afg' or] verletzt, verwundet B 17 

< pers. afgar id. 
[AgAr] wenn (Konj.) B51. D62. K 12,34. 

N222 
< pers. agar id. 

[A'i-] sich fUrchten, Angst haben K211. 
N230, 231 

'" [al-] id. K200 
< mo. ai- id. 

[ann' AR] Aimaq (tadschikischer Stamm) 
N288 

[AlA-] toten D88ff. 
(vgl. [010-]) < mo. ala- id. 

[AlAI] Tod N 10 
[Al'Ea] Abkurzung von 'alaikum D72 

[Al'e:l ug-] ibid. auf Salam 'alaikum 
antworten; 'alai(kum) geben 

[Alm'os] Diamant K201 
< pers. almas id. (vgl. mo. id.) 

[ArO] groB, beriihmt B 22 
< ar. 'ala' hoher Rang 

[Arom] Zeichen K150 
< ar. 'alamat id. 

[Alt'an] Geld K 145, 149 
GeldstuckK149,191 

'" [Alt'o] Geld B 12-15. K234 
< mo. altan Gold 

[' Am] ganzlich, aIle B 51. K 200 
auch B68 
also B80 
< pers. ham miteinander; auch; also 

[' Am ... 'Am] sowohl als auch B 64 
< pers. ham ... ham id. 

raman] Mund N 10 
Eingang B58 
VerschluB B79. K228 
< mo. aman Mund 

[Amb'or] Kompost K235, 236 
< pers. ambar id. 

[Ame:r] Befehl, Auf trag D81 
< ar. amr id. 
[' Ame:r ki-] befehlen ibid. < ar.-pers. 
amr kardan id. 

[Amon'od] Depositum, Guthaben D67. 
70,71 
< ar. amanat (pI.) id. 
[bAt'aure: Amon'od og-] ibid. hinter
legen (lit.: fUr eine Zeitlang als De
positum geben) 

[Amr'A] Freund K227. S48, 62 
< mo. amray Geliebter, Liebling 

[AlliSun] Schwester K203 
(vgI. [hAmJ'in]) 

[AIJg'uft] Finger D 106, 107 
< pers. anguatid. 

[AIJguft'Ar] Ring K188, 199 
< pers. anguatar id. 

[Arb'ob] Biirgermeister, Arbab N 193 
< pers. arbab id. 

[Ar'e:l] ja, jawohl B75. N264 
< pers. arai id. 
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[ArjAk] jeder einzelne, ein jeder D 105. 
N137 
< pers. haryak id. 

[Ar'om] Unrechtes K230 
< ar. ~riim verboten, unerlaubt 

[' Ars ki-] sprechen (zu Hohergestellten) 
D61ff. 
< pers. arB kardan id. 

[ArZ'An] Hirse K224ff. 
< pers. arzan id. 

[ArZAnAb'od] ArsanabAd (Ortsn.) K114 
[ASAX-] fragen K130, 131 
,.., [ASAR-] id. K144ff. 
,.., [ASAq-] id. B76 

< mo. asayu- id. 
[Ask'Ar] Soldat K156 

< ar.-pers. 'askar Truppe 
[ASkArA-] herunterkommen, -fallen K35 

herunterrieseln K228 
[,.., EIlAt'i ikind'uni] auf sie einreden 
D69 
< mo. asqara- ausgieJ3en, ausschiitten 

[Asm'on] Himmel K197 
< pers. iiBmiin id. 

[AJrAf'i] Goldmiinze D94, 95 
< ar.-pers. ahafi id. 

[AJtu-] wegnehmen, entwenden, weg
bringen D 80, 88 
< mo. aStu- bringen (MU) 

[AtJAr-] bringen, herbeibringen, holen 
DI07. K40f. N236ff. 

,.., [atJAr-] ,.., [atJar-] id. N2,38 
,.., [atJal-] id. N 54 

< mo. alara- id. 
[AtJid-] ,.., [AtJit-] bringen, tragen K85, 

145, 152 
< mo. ali- id. 

[audol-] suchen K193. S49 
< mo. ayudal- ausbreiten, ausspan
nen; ofinen 

[aul'i] Raus K 139, 141 
< mo. ail Raushalt, Familie 

[aul'o] Berg K3, 88. N37,280. S30, 31 
etc. 
< mo. ayula id. 

[auqAr] kurz K3 (vgl. [oq'Ar]) 
[aUSAn'A] Geschichte K58 

< pers. iiviizanah id. 
[ausw'A] Wagnis K181 
[auz'on ki-] aufhangen D93, 104 

< pers. iiviziin kardan id. 
[Aw'ol] Zustand D3 

< ar. aiJ,wal id. 

['az] als (bei Komparativen) N88 etc. 
[AZ] aus, von, heraus aus B 2 4 

< pers. az id. 
[AZ' Ar] Spur, Wirkung K 150 

< pers. afar id. 

B 

[bA] zu, hin, nach (Prap.) S 66 
< pers. beh ZU, bei, in, mit 

[bA] fUr, bei (Prap.) D67, 70 
[bA XOd'A] bei Gott KM72 
[bA q'or] notwendig KM93. K36 
< pers. vgl. oben. 

[b'ad] nach, danach N176 
< ar. ba'da id. 
[bAd AZ W'Aqt] nach einer Zeit D67 

[bAdAS'U] hierauf D73, 74 
(vgl. [bodos'u]) < ar.-pers. ba'da az 
un id. 

[b' AdAsu ke:] na.ohdem ... , sobald als ... 
(Konj.)D63,72 
< ar.-pers. ba'da az un ki id. 

[bAh'au] wohlauf, gesund D3 
< pers.-ar. bi!J,air id. 

[bAh'or] Friihjahr, Friihling N205 
< pers. bahiir id. 

[bw.-] sein N255. S73ff. etc. 
,.., [bel-] id. N273 
,.., [bal A-] id. S8 
[bal-] sich hinstellen D80 

stehen D54. K198. S74-77 
V gl.: In der GG: bayi- stehen., sich 
hinstellen 

[baIt] Lied K5-7 
< ar. bait id. 

[b'AjA-] sein S9 
(vgl. [bal-]) < mo. bai- id. 

[bAxt'AmA-] anheften K47 
< mo. baytayalya- hineintun lassen 

[bAI' And] hoch N 242 
< pers. buland id. 

[b' Alqi] vielleicht, moglicherweise K 67 
< pers. balki id. 

[bMdJ'udi ke:] obwohl (Konj.) K196 
< pers. bii wugud-i ki id. 

[bAq'or bl] brauchen, von Noten sein 
K36 
< pers. bi kiir iimadan id. 

[b'Ar] auf, ZU, hin B22 
< pers. bar id. 

[bAr-] nehmen. S 4 
< mo. bari- id. 
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[b'Ar b'Ar] mah, mah (Onomatopoet.) 
K125 

[bArAgdA-] verbraucht, aufgebraucht 
werden B85 
< mo. barayda- beendet, verbraucht 
werden 

[bARAI] Mitte KM53 
< pers. bagal Armbeuge; U mfassung 

[b' Arf] Schnee KM 36 
< pers. barf id. 

[bAri-] nehmen, greifen D 87. K 136, 148. 
N60. S21 
wegnehmen D 79 
besetzen K 195 
bedecken K 197 
[d'ar bAri-] brennen N60, 62 
[tfos'un bAri-] Schnee liegen K 196 
[j'od bAri-] erlernen K136 
[qof'uni bAri-] sich argern D57 
< mo. bari- nehmen 

[b' Arq] Leuchten, Glanz K 199 
< ar. barq id. 

[bArtA-] sich festsetzen, hangen bleiben 
D64 
< mo. bartaya Ort mit Hindernissen 

[bArtf' A] Stuck, Stuckchen K 156 
< pers. parca id. 

[bat\] Vater D5. N56 
[bAWA] id. N224. S35 

~ [bOWA] id. B61 
< pers. Mba id. 

[be] ~ [be] ~ [bi] ~ [bl] Kopula: "ist" 
< mo. bui id. kh. be, bi id. 

[be] Negation vor Nomina D 88. N 164ff. 
< pers. bi 

[be'?uqil] ungeschickt N 168ff. 
< pers.-ar. bi'aqil id. 

[be(3' A] Witwe N 134 
< pers. bivah id. 

[bed] Weidenbaum, Weide K 185 
< pers. bid id. 

[be:g' 0] nachts D 88 
Nacht B23 
< pers. bigah Abend; vorzeitig 

[bel-] Kopula "ist" N257 
stehen N273 
< mo. bai- id. 

[beld'un] dick, fett K 73, 75 
reichlich B 49 
< mo. bidugun groB, grobschlachtig 

[be:mud'un] Blinder K212 
< mo. boyuni kurz + nidun Auge 

[bm'i] Braut KM96 
< mo. beri id. 

[b'eltfal] Willkommen! D 11 
[be:l'And] lang D34, 106 

< pers. buland hoch 
[bem'or] krank K 126 

< pers. bimar id. 
[be:mor'e:z] Krankheit K 126 

< pers. bimariz id. 
[be:rumb' e] Berumbe = roter Pfeffer B 63 
[bef'A] Wald B54-56 

< pers. bisah Dickicht 
[be f elm' on bol-] bereuen B 76 

< pers. pisiman sudan id. 
[bet' Ar] besser N 78 ff. etc. 

gut N128 
< pers. bihtar besser 

[be:tfor'A] Armer; arm K236 
< pers. bicarah id. 

[bi] ich B 10ff. etc. 
< mo. bi id. 

[b'i] Negation vor Verben als Prohibitiv 
< mo. bu id. 

[bib'i] GroBmutter N 282 
Herrin B69 
< tur. bibi Herrin, Konigin 

[bid' Ad] wir (pleonastischer PI.) D 24. 
K29. Nl06 etc. 
< mo. bida-nar id. 

[bist] Zwanzig K86 
< pers. bist id. 

[bir'Ar] Bruder N55 etc. 
[be:r'Ar] id. N57. S47 etc. 

~ [berAr] id. N.l02 
< pers. biradar id. 

[blJ'Aq] ohne Zweifel K 159 
< ar.-pers. biSaqq id. 

[biJ'i] nein, nicht, nicht mehr K 13 
das Andere K 117, 228, 229 
ander, andere D78. K135 
V gI. kh. bisi nicht ... , sondern; nichts 
als ... 

[bitfi-] schreiben B35, 36. K151, 155 
< mo. bici- id. 

[bitfik'm] Bleistift B 6 
< mo. bici- + Verb. Nom. -kui 

[bitfol-] kochen, brodeln K232 
< mo. bucal- id. 

[bitfolRA-] kochen lassen KM37 
< mo. bucalya- id. 

[bod'or] Herr, Vorgesetzter D78 
< pers. padar Vater 
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[bod'ortfi] Herr D82 
< mo. -ci an pers. padar 

[bodos'u] hierauf D 66, 67 
(vgl. [bAdAS'U]) 

[bodI'o] Konig D61ff. K129ff. etc. 
< pers. padisah id. 

[bodfo'i] Konigtum, .reich, -sein K 134, 
148 
< pers. padisahi id. 

[bOXAb' Ar] in Kenntnis K236 
< pers.-ar. ba lJabar id. 

[boj' Ad ke:] miissen (lit.: notwendig, 
daJ3 ... ) K190 
< pers. bayad ki id. 

[b'oI] FIugei K 107 
< pers. ba1 id. 

[bol.] sein, werden 
[bolp' A] (Prat.) reif sein N 112, 113 
< mo. bo1- id. 

[bomA.] machen, verfertigen KM 1 ff. 
kochen K 222. KM 1. N 95 

,.., [bllmA-] backen N 1 
< mo. bo1ya. machen 

[boq'on] Berggipfel, Hohe DS4 
< mo. boyum hoher Bergvorsprung 

[b'or] Ladung, Last K81 
< pers. bar id. 

[bORA] anus KM69 
< pers. bagah id. 

[b'orif] Regen N269 
< pers. bariB id. 

[boron] Regen K 209 
< mo. boroyan id. (vgl. pers. baran 
id.) 

[boI' Am] ich bin B 18 
< pers. id. 

[bos] hierauf, danach, dann D76 
< mo. baaa id. (vgl. pers. paa id.) 

[bos.] aufstehen, sich erheben D 62. 
K19ff. 
< mo. bOB· id. 

[boz] wieder, wiederum K 140 
< pers. baz id. 

[boz'or] Bazar K138 
< pers. bazar id. 

[bU'A] Mutter N229. K51 
,.., [bUW'A] id. D7. N56 etc. 

< pers. dialektisch bawa id. 
[b'UI] Gestank N85 

Duft K23 
Geruch K24 
< pers. bili id. 

[b'ulaudA-] hinwerfen, vorwerfen D58 
< mo. bu1yuda- weggeworfen, weg
gestoJ3en werden 

[b'um] Dach B60. K80 
< pers. bam id.1 

[bumd'e:l] Weizen K52. N 122ff. etc. 
,.., [bumd'el] id. N5 
,.., [boRd'El] id. K85, 100 

< mo. buyudai id. (vgl. tiir. buydai 
id.) 

[bURd'ot] Penis K216 
Vgl. mgr. burdil Penis von Kindem 

[bur'i] gewobenes Stuck, Matte K 146, 
154 
< pers. burya id. 

[burib'of] Mattenweber K 144 
< pers. burya + baftan weben 

[buribof'i] das Mattenweben K 136 
(vgl. [burib'of]) 

[bus'u] Laus, Lause KM 14 
< mo. bogeaitn id. kh. biioBon id. 

[b'uz] Ziege, Zicklein N 45,280 
< pers. buz id. 

[tI'alkAI-] sprengen, besprengen B27 
< pers. cikah Tropfen + Suff. ·1 

[tfAk] Gabel, Heugabel K241 
[tfAkIA-] traufeln KM13 

V gl. tad. cak Tropfen + Suff. -La 
[tfAmtI'A] Holzloffel K62. KM1 

< pers. eamcah id. 
[tfAn' Ag] Kinn K238 

< pers. zanalJ, id. 
[tI' And] wieviel, wieviele K39. S 13 

< pers. cand id. 
[tI' Andon] so viele, soviel K 40 

< pers. candan id. 
[tfAIJ'ul] Klaue N92 

< pers. cangal id. 
[tI'Arx] Rad; Maschine K170 

[tI' Arx idA-] drehen, schwindelig sein, 
ibid. < pers. CarlJ, lJ,wardan id. 

[tfAR'on] weiJ3 N81, 262. S39, 77 
[tfAR'on SARAlt'U] WeiJ3bart K77 
[tAR' on SAR'AI] id. K128 
< mo. cayan, cayayan id. 

[tfAfm] Auge B20 
< pers. Ca8m id. 

[tfauk'i] Stubl K 17 
< pers. eauki id. 
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[tJdsAl'A] 40jahrig N57 
< pers. cihil 8alah id. 

[tJeno3d' A] iibermorgen K236. N 143 
< mo. (GG § 144) cinaji jen,seits + 
mo. Dat.-Lok. -da 

[tJi] du B 10ff. etc. 
< mo.ci id. 

[tJidA-] fiihig sein, konnen, vermogen 
B53. K287 

~ [tJido-] K173 
< mo. cida- id. 

[tJik'audur] gestern K 16 
~ [tJik'odur] id. K5, 33, 56 

(vgl. [uJk'odur]) 
[tJik'un] letzter, vergangener KM23 

< mo. ocitgen gestern (vgl. [uJk'on]) 
[tJ'il] Vierzig B 53, 79 

< pers. cihil id. 
[tJIl'im] ~ [tJil'im] Wasserpfeife K28-

30. N236 
< pers. cilim id 

[tJin'o] Wolf N156. S56 
< mo. cino-a id. 

[tJino3d'A] morgen K7 
(vgl. [tJ e:n03d' A]) 

[tJlq'in] Ohr KM 45. S 21 
[tJlq'in bAri-] bOren S21 
< mo. cikin id. 

[tJirk'uk] schmutzig N 148, 151 
~ [tJirk'uk] id. N 152 

< pers. cirk Schmutz 
[tJitJ'i] ScheiBe B42 

< pers. cici id. 
[tJIS'U] Blut N 11 etc. 

< mo. ciBun id. 
[tJ'o] Brunnen N 149 

< pers. cah id. 
[tJoWon] Rirte, Schafhirte K128 

< pers. saban id. 
[tJ'Ol] Tee N183, 252 etc. 

< pers. cai id. 
[tJoku] Messer N 120 

(vgl. [dJok'u]) < tur.-pers. CJi,ku id. 
[tJol'o] Kerbe; Loch K45 

[tJol'o ki-] kerben; durchlochern ibid. 
Offuung K 166 
< mo. (GG § 195) colo Spalte, Liicke 
kh. coolgo Rohle, Offuung 

[tJom] Trick D87 
< pers. cal id. (1 > m) 

[tJop'An] Schafhirte N194. S55 
(vgl. [tJoWon]) 

[tJor'o] Sandale KMl 

[tJorJAmb' el] Mittwoch N 141, 142 
< pers. caharsarlhah id. 

[tJor'um] vierte, vierter Tag D 72 
< pers. laharum id. 

[tJorw'o] Esel KM64 
< tad. larva Tier; Vieh 

[tJort'o qur'u] vier D55 
< pers.-mo. corto vierter + quruyun 
Finger 

[tJos'un] ~ [tJos'u] Schnee K35. N268 
< mo. casun id. 

[tJ'ug tJ'ug ki-] in Stiicke schneiden 
K220 
< pers. cuk cuk kardan id. 

[tJUk'A] Teil D57 
< herat. -dial. cuka id. 

[tJukr'i] Rhabarber N 50 
< tur. cukry id. 

[tJUlJor] Stadt N 59 
~ [tJUlJRor] id. N 155 
~ [tJUlJRur] id. NI03 

< tur. cU!J!Jur tief(er gelegener Ort), 
Niederung 

[tJ'urt og-] tlberlegungen machen, sich 
Gedanken machen B 52 
< pers. curt zadan id. 

[tJUlRUId] Spatz (pl.) KM27 
< pers. curiul id. 

[tJus'un] Blut B24 (vgl. [tJIS'U]) 

D 

[d'a] ~ [d'A] zehn N40, K63 
< pers. dah id. 

[dAk'A] Minute KM57 
< ar. daqiq id. 

[d'Am] Moment, Augenblick K151, 215 
< pers. dam id. 
(vgl. [id'Am]) 

[d'Am ki-] aufbliihen KM72 
< pers. dam kardan id. 

[dAn' A] Geschwulst N 114 
< pers. danah kleine Erhebung; 
Beule 

[d'ar] ~ [d'Ar] Feuer N60, 62. S23 
< pers. dar id. 

[dAr] auf, hinauf auf D 101 
< pers. dar id. 

[dAr d'Art ki-] zucken K216 
< pers. dar dart kardan id. 

[dArj'o] FluB K 187 
< pers. darya See, FluB 
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[d'Ard] "" [d'Art] Schmerz N 13,263. 
K126 
< pers. dard id. 

[dAJt] Wiiste K129 
< pers. daBt id. 

[d'aul] saleh, solcher Art K151 
Art K227 
< pas. daul id. 

[d' aun] Gesang B 7 
Ton B60 

"" [d'oun] Stimme, Ton K138 
"" [dou] id. K240 

[d'oun ki-] rufen K138 
< mo. dayun Ton 

[dAw'o] Streitfall; Prozel3 D60, 68 
< ar. da'wii, id. 

[d'e] Dorf K89 
< pers. dih id. 

[degd'on] Feuerstelle K210 
< pers. digdan id. 

[degtJ'A] Pfanne K210. N95 
< pers. digcah kleiner Topf, Pfanne 
[degtJ' A bet' Ar born' AnA] < pers. lJ,ub 
digcah mipasad kocht gut N 95 

[deld'on tol'o] Gatt K 177 
< pers.-ar. didan ta'ala der Seher 
(Gatt) moge hoch sein 

[dels'un] Schnur K211 
Strick B48 
< mo. deg(J8un id. 
kalm. des,,! Strick 

[d'exn nach oben, hoch N287 
< mo. degeg8i id. 

[dek'on] (Kaufmanns)Laden B59. D72 
< ar. dukan id. 

[dekond'or] Kaufmann B63 
< ar.-pers. dukandar id. 

[dekJi] nach oben, hoch K56, 198 
"" [d'ekn hinauf K226 

< mo. degeg8i id. 
[delb'Ar] Liebe K125 

< pers. dilvar id. 
[der'A] auf; hinauf; oben aufK17,80. 

B28 
an K228 
< mo. deger-e id. 

[der'Axt] Baum D54. N121, 273. S74 
< pers.daralJ,t id. 

[derau] Reife, Emte N268 
< pers. dirau id. 
[der' au bol-] geemtet, geschnitten 
werden N 122, 123. K 52 < pers. dirau 
sudan id. 

[dewon' A] narrisch, verriickt; ungeho
belt B61. K204 
< pers. divanah id. 

[di~AI] Mauer, Wand N 191 
"" [de~AI] id. N239 
"" [di~ol] id. K47 
"" [diw'ol] id. K208 

< pers. divar id. (Rhotazismus) 
[d'ig] Pfanne, Topf K157. S79 

< pers. dig id. 
[dig' Ar] ander, andere K 151 
"" [digA] id. D58,87ff. 

< pers. digar id. 
[dig'el] hingegen, aber D59 

(vgl. [dig' Ar]) 
[dikond'or] Geschaftsinhaber D67 

(vgl. [dekond'or]) 
[d'il] Herz KM80. K125 

< pers. dil id. 
[diIAt' A] Regen KM 83 
[diIAt-] regnen KM82 
[dilb'Ar] Liebling B7 (vgl. [delb'Ar]) 
[dirA] auf DS 1 (vgl. [derA]) 
[dobs'un] Salz K62. S79 

< mo. dabusun id. 
[doxtAr'i] Jungfernschaft, Jungfraulich

keit N133 
< pers. dulJ,tari id. 

[do'im] immer K38 
< ar. da'im id. 

[dol'AXt] Staub N178, 179, 260 
[dom'o] Hemdsaum DS8 

< herat.-dial. id. Vgl. tad. daman 
Rockschol3 

[dor-] schmerzen N14 (vgl. [d'OR]) 
brennen KM 80 
V gl. pers. dar Feuer; mo. daru- pres
sen, driicken 

[dor] Galgen D93, 104 
< pers. dar id. 

[d'OR] Wunde (lit.: heiJ3) N288 
< pers. dag heW 

[doro] unterer Rand K 151 
das Untere KM72. K155 
unter K 157,209 
< mo. dour-a id. 

[dor'on] einverstanden, willfahrig, ge
neigt D92 
< mo. duran Neigung, Wunsch, 
freier Wille? 

[dotAn'A] darin, daraufK31. N 151,153, 
288 
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das lnnere K 141, 148, 150 
< mo. doton·a innen 

[doto-] fliehen K196 
< mo. dutaya- id. 

[dot' OIlA] in, hinein S 79 (vgl. [dotAn' A]) 
[dfu'ob] Antwort B74 

< ar. gawab id. 
[d'u] zwei D83. N176 

< pers. du id. 
[d'umbi] Schweif, Schwanz KM45 

< pers. dumbal id. 
[du'o] Medizin K 171ff. 
~ [dAw'o] id. KM13 

< ar. dawa id. 
[dur-] voll sein KM 49 

voll, vorbei, vergangen sein B73, 74 
< mo. dUgur- voll, vollendet werden 

[duro] brennen N37 
[naf'as mlm durp'A] mein Atem 
brannte = ging schwer < pers. nafa
sam sugt id. ibid. 

~ [duro] abbrennen N63 
< pers. day heill? 

[durgA-] brennen lassen, verbrennen 
K205. B18 

[dUlr-] gUinzen B50 
V gl. tad. dur Perlen 

[dur'A] Magen K118 
< tur. dura Grube, Hohle, Vertie
fung im ubertr. Sinner 

[durA-] verkaufen K223, 224 
[durb' on] ~ [durb' on] vier B 68. N 42, 

43,273 
< mo. darben id. 

[durb'oni] drei(!) D55 
< mo. dOrben vier 

[durg'o] hell, erhellt KM40 
[dur'un] das lnnere B24 

< tur.-pers. andarun id. 
[durunb'e:] Durumbe = Schwarzer Pfef

fer B64 
[dufAmb'e:I] Montag N144 

< pers. dusanbah id. 
[dufmAn] Feind K 195 

< pers. duaman id. 
[d'ut] Rauch K26, 27 

< pers. dud id. 
[duto-] fliehen, weglaufen KM78. D78, 

79 
< mo. dutaya- id. 

E 

[e:bAsIAlRA-] weiden lassen B46 
< mo. ebeslelge- id. 

[e:bAs'un] ~ [e:bAS'U] Gras N72,283. S5 
< mo. ebesun id. 

[e:bAt-] steif, krank sein K46 
< mo. ebed- schmerzen 

[e:df'an] Mann, Ehemann N32 
~ [e:df'an] id. K 131 

< mo. eien Herr 
['e:kAdA] viel, viele B93 
~ [e:kAd'A] id. K21, 72ff. 

< mo. yekede viel, sehr viel 
[e:kAt'Ar] uberaus D37 

< mo. yekede + pers. -tar (Elativ) 
[e:k'in] ~ [akin] Haupt, Kopf K 126. 

N64,261 
< mo. ekin id. 

[ddJig'An] Esel N47 
~ [e:ldfig'A] ~ [ddfig'e] id. N66 

< mo. eljig'en id. 
['e:mA] was? B95. K130, 190,227. N244 
~ [e:m' A] id. D 14 

< mo. yayum-a Sache, Ding; was? 
[e:mAdf'i] warum? D38-40 

< mo. yayum-a kemeju was sagend, 
mgr. yamaGiDZi Comment? 

[' e:mAdu] warum? B 64 
(vgl. ['e:mA] + Dat.-Lok. -du) 

[e:mAgAI'A] warum? K131, 132 
(vgl. ['e:mA]) 

[e:m'As] was? (pl.!) D15 (vgl. ['e:mA]) 
[e:m'aulA-] was tun? N65 (vgl. ['e:mA]); 

ulA- vgI. mo. uiled- tun. 
[e:n'A] er, sie, es; dieser, -e, -es N39. Bl 

etc. 
< mo. ene dieser, -e, -es 

[e:n'Ad] diese (pI.) D69. K157. N243 
[e:nAk'A] jetzt Kl06. N175, 263. S61 
~ [e:n'okA] id. K71 

< mo. eneku eben derselbe, der eine 
[e:n'an] heuer K 108 
~ [e:n'o] id. KM83 

< mo. ene on dies .Jahr 
[e:l\As'un] Asche B 96 (vgI. [Ul\AS'un]) 
[e:n'audur] heute, dieser Tag K6, 39, 139 

N 140. S 59, 76 
< mo. ene edur id. V gI. Khalkha: 
aMadOr id. 

[e:nd'A] hier N256 
~ [,e:nda] id. S6ff. 

< mo. ende id. 
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[endor'i] GlaS K32 
[,entor] was fiir ein? K144 

< ar.-pers. ayi laur welche Art? 
[eri-] wollen, wiinschen N27, 68, 70ff. 

verlangen D86 
lieben, gem haben KM51 
< mo. eri- suchen nach, bitten 

[esr'or] Geheimnis K141 
< ar. asrar (pI.) id. 

[etA-] daniederliegen B22 
< mo. ebde- zerstoren? 

[et'o] wie? D7 (vgI. [,entor]) 

F 

[fAIt' An] Abteilung K 156 
[fArd'Oi] morgig, morgiger Tag B22 

< pers. lardai id. 
[fArh'od] Farhad (Nom. propr.) B 19 
[fAr' or] verbannt B 18 

< ar. larrar fliichtig 
[fAr'oJ] Teppichleger D99 

< ar. larras id. 
[fArf] Teppich D98 

< ar. larB id. 
[feRon] 8eufzer B 16, 18 

< pers. figan Ach! 0 weh! 
[f'iqir ki-] denken K77 

< ar.-pers. fikr kardan id. 

G 

[g'A] schon K242 
< pers. gah ,.., ga id. 

[gA-] sagen D84, 96. K66 etc. 
< mo. keme- id. (Khalkha: ge- id.) 

[gAnd'A] schlecht K24. N3, 84. 871 etc. 
< pers. gandah faul, stinkig 

[gAr] Hand K50, 56 
< mo. ')Iarid. 

[gAr-] herauskommen, aufgehen K53 
< mo. ')Iar- id. 

[g'Arm] heiJ3 KM23 
< pers. garm id. 

[gAIt] wurde < pers. gaAtan B24 
[gauron] Pflug K224 

[gauron'i ki-] pflugen ibid. 
1. < mo. qa')lara- brechen, aufbre
chen und danach deverbales Nomen 
qa')laran Aufbrecher, Pflug? 
2. < tad. gavranah langes Holzstiick 
(zum Aufbrechen des Bodens)7 

[g'elbe] ,.., [g'elbl] ist nicht, gibt es nicht 
B94. N133 etc. 
< mo. ugei bui id. 

[gele-] antreiben B 39 
< mo. (GG § 78) geli- hinterherlaufen 

[ge!'ug] triib K213 
[g'er] Haus B67 etc. 
,.., [ger] id. K26.NI02.814 
,.., [g'ir] id. D18ff. N288 

< mo. ger Jurte, Haus 
[germoneston] Deutschland B92 

< pers. id. 
[g'idkAne] alle, aIle zusammen NI06, 

171,173 
[gi'o] da K217 

< pers. gya id. 
[g'o] morgen D25. K82. N142, 150.8.60 

etc. 
< pers. gah id., Zeit 

[god'i] Pferdewagen, Kutsche N285 
< pers. gadi id. 

[gospAn] (Fettschwanz)8chaf KM36 
< pers. gUsland id. 

[g'ou g'A] immer B23 
< pers. gah u gah jetzt immer und 
auch weiter 

[gubi-] abstreifen (Asche) B96 
< mo. gobi- immer wieder schlagen; 
aus·, abschiitteln 

[gudIAn] Bauch K175. N11 
,.., [gu3An] id. K 188 

< mo. gujege Magen von Tieren 
[gu'i-] galoppieren K194, 196. N277 

rennen B33. K200 
,.., [guj'i.] laufen K 186 

< mo. gui- rennen 
[gujext' A] Galopp, das Galoppieren 

N278 
[g'ul] Blume K23 

< pers. gul id. 
[gul'ur] Mehl K85 

< mo. yulir id. 
[g'um ki-] fortschaffen K234 

verlieren B 7 
< pers. gum kardan verlieren 

[gunA-] sagen N 156 (vgI. [gA-]) 
[gun' 0] 8iinde KM 90 

< pers. gunah id. 
[gurb'A] Katze KM88 

< pers. gurbah id. 
[guIn'A] hungrig KM9t 

< pers. gursnah id. 
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[guIt] Streit K214 
< pers. guftagu id., herat.-dial. gust 
id. 

H 

[hAWOl] Sehnsucht N288 
Wetter K98 
< ar.-pers. hawa vVetter 

[hAft'A] Woche K194. N145 
< pers. haftah id. 

[h'Aft] sieben B67. K149. N145 
< pers. haft id. 

[h'al] wann? S 64 
< pers. kai id. 

[harr'on] iiberrascht K206 
erstaunt DS7 
< pers. hairat ~ hairan id. 

[h'AI ki-] lOsen B75 
< pers. lj,al kardan id. 

[h' Alll] auch B 22 
~ ['om] id. B67 

< pers. ham id. 
. .. [h' Am] ... [h' Am] ... sowohl als 

auch N275 
< pers. id. 

[hAllliJ'A W'AXt] immer, zu jeder Zeit 
K195 
< pers. hamisah immer + ar. waqt 
Zeit 

[hAmr' A] zusammen B 62 
< pers. hamrah Begleiter 

[bAmr' 0] rot B 23 
< ar. lJ,amra' id. = feminin von 
alj,mar id. 

[hAmJ'in] Schwester K 16 
< pers. hamairah id. 

[hAmsOj'A] Nachbar, -in D88 
< pers. hamsayah id. 

[hAms'un] Schwester K 15, 93 
(vgl. [hAlllJ'in]) 

[h'Ar] jeder, all K143. N266 
< pers. har id. 

[hArkAd'om] jede B78. K214 
< pers. harkadiiJm id. 

[h' Arke:] wer, was auch immer D 106 
< pers. har ki id. 

[bAraud'ur] taglich, jeden Tag K53, 112 
< pers. har jeder + mo. edur Tag 

[h'Ar W'Aqt] wann auch immer N258 
< pers. har jeder + ar. waqt Zeit 

[h'AItA] acht N93 
< pers. hast id. 

[!:JAW'A] Luft K197 
< ar. hawa Wetter, Luft 

[hAz'or] tausend D 67. K 143, 149 
< pers. hazara id. 

[he:dIr'on] Miihle K84 
< tad. higran id. 

[he:r'ot] Herat (Ortsname) K 137. N 117 
[h'iJkun] irgendwer, -jemand D84 

< pers. hilSkun id. 
[hltJ] irgend etwas K241 

< pers. hilS id. 
[h'itJ:AffiA] jemals S 65, 66 

+ Negation: niemals ibid. 
< pers. hilS irgend + mo. yayum-a 
was, etwas 

[hOftA] schlafend B 24 
< pers. lJ,wab dar id. 

[h'ol] Zustand K126 
~ [!:J'ol] id. B22 

< ar. hal id. 
[hun' Ar] Kunst, Talent, Fertigkeit 

K 134, 135ff. 
< pers. hunar id. 

[!:JaulAk'i] erschreckt D65, 73 
< ar. haulat (gespr. haula) schreck
liche Sache; Gegenstand des Schrek
kens oder der Furcht + mo. Suffix -ki 

[!:J'o] ja, jawohl D 103 
< pers. dial. id. 

[!:J'og] Ungliick N64 
< pers. lJ,ak Erde, Staub (vgl. mo. 
qay Staub, Dreck) 

[h'oJ] gut N223 
~ [!:J'oJ] id. D4 

< pers. lJ,uS gliicklich 
[!:J'oI irA-] willkommen sein D4 

< pers. lJ,uS amadan id. 

x 
[xalm'A] ZeIt K64 

< pers. lJ,aimah id. 
[XAjOt] Schneider K218 

< ar. lJ,ayat id. 
[xAIA W' Ag] im Wasser gesiedete Teig

kugel mit einem Loch, in das Kase 
und Fett gestopft wird KM 1 
< pers. id. 

[xAIg] Leute, Menschen D63 
< ar. lJ,alq id. 

[xAI'os ki-] befreien K158 
erretten K 159 
< pers. lJ,alasi dadan id. 
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eXAlt' A] Beutel K 194 
< pers. a,alta id. 

[xAm'il] Teig' N 165, 166 
< pers. lJamir id. 

[XAms' A bol-] umklammern D 109 
< mo. qam8a- zusammenfassen, ver
einigen 

[x'Ardf] Verbrauch N234 
< pers. lJarg Kosten, Ausg'aben 

[ xArgun' ut] Kaninchen (pI.) K 185 
< pers. lJargus id. ([xArgAfn'ut 
> xArgun'ut]) 

[xAr'ob] schlecht KM39 
< pers. lJarab id. 

[XAt' A] hart, stark K 142 
< mo. qatayu id. 

[xArm'An] Haufen, Getreidehaufen 
K239 
< pers. lJarman id. 

[x'E:!Ie:] sehr, viel N155, 220. S54 etc. 
~ [l:J'e:lh] id. N89 

< pers. lJaili id. 
[x'irf] Bar K 185 

< pers. lJirs id. 
[xif] Verwandtschaft K 190,202,222 

< pers. !Jis id. 
[xod'al] Gott K126 

< pers. lJudai id. 
[XOj'A] Penis KM69, 70 

< tad. lJayah Hodensack 
[xonA wod' A] Familie D 105 

< pers. lJanavadah id. 
[x'og] Sand, Staub K36. N180ff. 

Boden K37 
(Vgl. [l:J'og]) 

[x'or] Fiirsorge K126 
< pers. lJabar id. 

[xor'oz] Hahnchen B 70 
< pers. lJuru8 id. 

[xot'un] Frau B43ff. K 103ff. D56ff. etc. 
< mo. qatun Konigin, Frau 

[x'ub] schOn, gut D85. K5. N279. S 15. 
~ [x'o~] id. N283 

< pers. lJub id. 
[xun'ug] kiihl, kalt K91, 108 

< pers. lJunuk id. 

I 

r ida-] essen N 17 ff. 
[idA-] id. B29ff. etc. 
trinken KM37 
< mo. ide- id. 

['idARA-] bei13en K34 
< mo. idegde- ? 

[id'Am] diesen Moment K151 
< pers. i < in dieser + pers. dam 
Moment 

['id] Fest, Festtag N 159 
< ar. 'id id. 

[idkA-] schneiden N 120 
fallen N 121 
< mo. eske- id. 

[idfos'A] Erlaubnis D62 
< pers. igazah id. 

[idfr'o bolo] tun, durchfiihren K67 
< pers. igra namudan id. 

[idfr'on] Miihle K218 (vgl. [he:dfr'on]) 
[ik' A] ein, eine D 54, 78, 83 ff. 

(vgl. [nik' A]) 
[ik'A R'Ar] fiinf D55 
[ik'A R'Ar ik'A qur'u] sechs D55 
[ik' Ani] eins D 55 
[ik'i-] machen, tun D60, 62 

< mo. ki- id. 
[ik'in] Kopf, Haupt D80. K142 

Spitze B59 
[iki] Spitze K 156 
[nik'A ik'in] hundert KM42 
< mo. ekin Haupt, Kopf; Spitze 

[ilAk'i] Schleier B 23 
Vgl. tiir. iiliik Faden zum Festbinden 

[ilRA-] herbeischicken lassen D84ff. 
< mo. ilege- id. 

[llk'An] Herz B20 K215, 222 
< mo. elige(n) Leber 

[ihm] Dreck DB 1 
Staub B27 

[ll'on] Erde, Graberde K207 
[imA] was? was fUr ein? D13 

(vgl. ['e:mA]) 
[imAdf'i] warum? D 69, 79 

(vgl. [e:mAdf'i]) 
[im'As] was? (pl.)! D26 (vgl. [e:m'As]) 
[' in] dies B 24 

< pers. in id. 
[inA-] lachen B52. D40ff. N223 

[inDo] id. S 17 
~ ['in·A-] id. K190 

< mo. iniye- id. 
[in'A] = [m'A] D58ff. 
[inAk'A] jetzt D70 (vgl. [mAk'A]) 
['indA] hierhin, hierher N265 

hier S22 
[ind' eo] id. S 2 
< mo. ende id. 



168 WorUiste 

[indAs'A] seitdem D69 
< mo. ende-ece von hier; kh. endees 
id. 

['indeA] hier D25 
< mo. ende id. + Dat.-Lok. -a 

[indon'A] Wassermelone K95 
< pers. hindvanah id. 

[io] oder D 25, 26 (vgI. [jo]) 
[iso' At] diese Stunde K 151 

< pers. i < in + ar. sa'at Stunde 
[irA-] kommen B 16ff. etc. 
~ [ire-] id. S2ff. 

< mo. ire- id. 
[irgA -] eine Spindel drehen K 243. KM 1 07 

< mo. ergi- drehen, herumdrehen 
[irg'an] Leute K83, 113 

< mo. irgen id. 
[irg'od] Leute (pI.) D70. K206. S73 

< mo. irged id. 
[istAfr' oq ki-] sich erbrechen, brechen 

K93 
< pers. istifrag kardan id. 

[it'an] eng K 104 
< mo. uitan id. 

[itj'odJ] Notwendigkeit B60 N157 
< pers. ilptiyag id. 

[itkA-] abschneiden KM45 
(vgI. [idkA-]) 

J 

[jAgdAm'i] in einem Augenblick, gerade 
jetzt B24 
< pers. yak ein + pers. dam Augen
blick + pers. Suffix -i 

[jAgdJ'o] an einem Ort, beisammen D63 
< pers. yakga id. 

[jAg'om] irgend etwas, irgendein D 103 
< mo. yayum-a id. 

[j'AX] Eis N270, 274 
< pers. yalf id. 

[j'Ak] ein, eins S78 
< pers. yak id. 

[jAlug-] freien Lauf lassen K240 
< mo. jiluya- fiiehen, weglaufen 
machen 

[jAm'AI] Sattel K194 
< mo. emegel id. 

[jARib] Riickseite D72 
VgI. mo. aru Riicken; hinten. tiir. 
ary id. 

[jo] oder B 38. N 52 
< pers. ya id. 

[jobu-] gehen K 129, 138 
gehen, fun.ktionieren K 84 
< mo. yabu- id. 

[jobuxtJ'i] Miicke, Schnake K 121 
< mo. yabuyci id.? 

[j'od] Erinnerung K14, 57, 78. N118 
[j'od bAri-] erlernen K136 
[j' od ki -] sich erinnern K 125 
[jot'u ... og-] sich erinnern D74 
[j'od ug-] beibringen, jd.lehren K 136 
[jOdAS'A urtJi-] vergessen D86 
< pers. yad Erinnerung 

[j'OhAfi] Helfer B 21 
[jor'i] Hilfe B20 

< pers. yari id. 
[jor'o] Freund B24 

< pers. yar id. 
[j'osu] Zaumzeug K194 

< burj.-mo. josu Belag, Besatz auf 
Kleidern 

[jos'ud] Knochen (pI.) N 13 
< mo. yasud id. 

J,z 

[dJAdJul-] essen K135 
< mo. jajil- kauen 

[dJ'al] Ort, Platz S57, 78 
< pers. gai id. 

[dJ'al qon'in] Platz, wo sich viele Schafe 
befinden; Schafhaufen S57 

[dJARA] Seite, Ufer N273,283 
< mo. jaq-a id. 

[dJ'AIJ] Sorge, Kummer N235 
< pers. gam id. ? 

[dJAIAg] Spindel K238. KM107 
[dJAIAgdJ'u] Spindel aus Holz KM 108 
[dJAIAgs'AIJ] Spindel aus Stein KMl09 
[dJAl'au] Junge, Jiingling K 133, 138 

Bursche B 79. K214 
< mo. jalayu jung; Jugend 

[dJ'Ald] schnell N221, 222 
< pers. gald id. 

[dJAl'Ol] Glanz B24 
< ar. gala' Aufhellung, Klarung 
+ pers. Suff. -i 

[dJAlod] Henker, Scharfrichter D 81 
< ar. gallad id. 

[dJ'Am] zusammen N200 
[dJ'Am ki-] zusammen tun, auf
passen, ibid. 
zusammentun, bereiten N 206 
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sammeIn KM 17 
< pers. gam karOOn id. 

[dJan] Korper N 25 
< pers. gan Seele, Leben 

[dJ'An+Atu] ins Paradies N36 
< ar. gannat Paradies + mo. Dat.
Lok. -tu 

[dJAllg'AI] Wald K184 
< pers. gangal id. 

[dJAr'u ki-] sauber machen, fegen KI09 
(vgl. [dJor'u]) 

[dJau-] stechen, beil3en K56 
< mo. fayu- beil3en; mit Ziihnen od. 
Klauen greifen 

[dJ'E:!] Ort, Platz K 151. N251 
(vgl. [dJ'al]) 

[dJelau] vorne, vorderer Teil, vordere 
8eite 
B74.K239 
< pers. gilau id. 

[dJidOl] Abgeschiedenheit DS 1 
[3'il] Zeit D13 

< mo. fil Jahr 
[dJilm'o] ebener Boden K31 

eben, glatt K32 
[dJm dJiR] lautes Weinen, Geschrei D58 

< pers. lig id. 
[dJiR'AI] Wasche B44, 60 
[dJok'u] Messer S 54 

< pers. laku id. 
[dJOl'A] Hagel N271 

< pers. gala id. 
[dJ'omA !:Jan] Nom. propr. N95 
[dJomot] Gesellschaft; Korporation D69 

< sr. gama'at id. 
[dJon] Korper S43 

(Vgl. [dJan]) 
[dJon'A] Korper N152 

(Vgl. [dJan]) 
[dJon'o] Geliebte K215 

< pers. ganan id. 
[dJononA] Geliebte, Schatz K204, 215 

< pers. gananah id. 
[dJor'u] sauber, rein. N199 

< pers. gam id. 
[dJ or'u ki-] sauber machen, fegen ibid. 
< pers. gam karOOn id. 

[dJoru-] schicken, beauftragen B63 
K153,225 
herschicken B 51 
< mo. faru- id. 

[dJORA-] vorbereiten S45 
zubereiten B47, 67 

[dJudJ'on] dick N52 
< mo. fuiayan id. 

[3ug] Richtung K 150, 834 
[dJug] id. K24-26 
[t'e dJug] dort K24, 25 
[m'A dJug] hier K25 
< mo. jUg id. 

[dJ'Ul] Bach N266, 273. S33, 75ff. 
< pers. gui id. 

[dJun'un] verriickt, liebeskrank B24 
< ar. gununKrankheit, Lieooskrank
heit 

[dJu'ol] Sack K85, 226 
< pers. gaval id. 

[dJuri-] machen, verfertigen K185 
< mo. fori- planen, vorhaben 

[dJUWA-] hinausbringen K236 
< mo. foge- transportieren 

K 

[kAb'ul] Kabul (Ortsname) K 16 
[kA[3'ul ki-] einig, handelseinig werden, 

zustimmen, annehmen K 136, 137 
< pers. qooul karOOn id. 

[kArA] gefleckt K211 
< mo. qaliyun gelblich weil3 ge
mischt mit schwarz? 

[kAlAp' Ag ugu-] kauen KM 1 
[k'Alb] libel, hiindisch K151 

< ar. kalb HundY 
[k'Am] wenig, etwas K126. N234 

< pers. kam id. 
[kAm] Klimmernis K205 

< sr.-pers. gam id. 
[kAmon] Bogen K186 

< pers. kaman id. 
[kAnd' or] Kandahar (Ortsname) N 117 
[k'Ar] taub 853 

< pers. kar id. 
[kArdAn] das Tun B 22 

< pers. karOOn tun 
[kArd] hat gemacht B 20 

< pers. id. 
[kat'a] erwachsen N33 
~ [kAt'A] id. N116 

gro13 N38. 831 
< mo. qata hart, kraftig, stark (vgl. 
tad. kata dick, gro13) 

[kauk'a] ~ [kauk'A] Junge N23ff. K147 
Kind N91 
< mo. keuken id. 
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[kauJib' An] Junges D~ 2 
< mo. kobegun-Bibayun Sohnchen 

[kauJibAk'An] Jiingelchen K 231, 233 
(vgl. [kauJib' An] + mo. Suff. -qan) 

[keAI'A] beide K192, 201. N56 
< mo. qoyayula beide zusammen 

eke] ~ [ki] Konjunktion mit den Bedeu
tungen: "sobald" D 73; "daJ3, so daJ3, 
damit" B48, 50, 53ff. D~4. D59,65, 
72, 86, 99, 107. KM 10, 26, 37, 63, 72. 
K 118, 125, 129, 135, 142, 144, 148, 
151, 152, 155. N170. 846; "denn, 
weil" D 100. K30, 62, 92, 133, 143. 
Nl03, 237. 851; Relativpron. "der, 
welcher" D74. KM66. K125, 133, 
143. N36 

[ke·] ~ [k1-] ~ [ki-] tun, machen B7ff. 
etc. 
< mo. ki- id. 

[kedJ'A] wann? N250 
< mo. kejiye id. 

[k'edu] wieviel? KM62. K149 
< mo. kedu id. 

[k'e1] Wind, 8turm Kl06. N178, 260 
[k' e1 ;>g-] furzen KM 39 
< mo. kei Wind 

[keI' An] 8prache, Rede, W orte B 52, 76. 
816 

~ [keI'An] id. K57 
< mo. kelen id. 

[kelA-] ~ [kelre-] ~ [kele-] sprechen, 
reden B 90. D 14, 15, 72. K59. 853 
< mo. kele- id. 

[ken] wer? N217 
< mo. ken id. 

[kena1k'i] wessen? N 21 7 
(vgl. [ken]). Vgl. kalm. kenaiki id. 

[kerAldu-] kampfen KM 79 
< mo. kereldU- streiten; kampfen 

[ker'an] Krone (Geldstiick) 1 Afgh. = 
2 Kronen N 68, 276 
< engl. crown id. 

[ketJek'At] die Kleinen, Kinder (pI.) 
N200 
< tiir. kucik klein + mo. pI. -t 

[ketul-] hiniibertragen B57 
< mo. getiU- id. 

[ki] Konjunktion, vgl. Eke], in den Be
deutungen: "als, nachdem" und "als" 
bei der Komparation 
< pars. ki id. 

[kil'i] ~ [ktl'i] 8chliissel B 77. K 78 
< pers. killi id. 

[kilk'in] Fenster D 80 
< pers. kilkin id. 

[kiniz] Dienerin B67 
< tad. kaniz id. 

[k'irm] Raupe, Wurm K113 
< pers. kirm id. 

[kis'A] Beutel D94, 95,103 
< pers. kisah id. 

[kit'Ab] Buch N254 
< ar. kitab id. 

[kitJikA] klein K203 (vgI. [ketJek' At]) 
[kj' A] wer? D 102. K 138 

der, welcher D98 
< pers. kih id. 

[kj' Ambi] wer ist K 153 
< [kj'An] + [bi] 

[kjAn] wer? B61 
< mo. ken id. 

[kj'e] wer? K148 
< pers. kih id. 

[kje] daJ3, damit 846 (vgI. Eke]) 
[kOlI' Ag] Hemd N 69. 836, 43 
~ [qauIAg] id. D79, 90 
~ [qOlI'Ag] id. B28 

V gi. kalm. kileg Hemd 
[k';>] Wunsch B 16 

< pers. l}wii ~ l}wiikis id. 
[k'OlnA] danach, spater Nff. 

< mo. qoina id. 
[k;>k' a] Brust N 31 
~ [q;>q'A] id. K51 

< mo. kOku(n) id. 
[k;>k'A] griin N76 
~ [k;>k';>] blau B28 

< mo. koke blau 
[kol] ~ [k;>l] ~ [ksl] ~ [kul] ~ [kul] 

Bein, FuJ3 B 23. D 33. K 158, 197. N 8, 
263, 265. 819 
< mo. kol id. 

[k;>I'e1] Hals N53 
< mo. qoyulai Rachen; Kehle 

[k'onA] alt (von Dingen) 836 
< pers. kuhnah id. 

[k;>ndJil' A] Decke KM 19 
< mo. konjile(n) id. 

[k;>r] Ding K234 (vgl. [q;>r]) 
[k';>r ke-] arbeiten N222 

< pers. kar Arbeit + mo. ki- tun. 
[k'oun] 80hn K16. N138 

Kind D56, 88ff. 813 
< mo. kobegun id.; mo. keuken id. 

[k'ouJibA] Junge, Page K146 
Sohn K202 
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[koufib' An] Kind, Junges DS 2, 3, 6. 
KM5 

~ [qoufib'An] id. K51 
< mo. kobegiin-sibayun Sohnchen 

[ku] wohI, sicherlich B65. D99 
< mo. kii id. 

[kudel' on] ~ [kundel'on] Holzrahmen, 
Holzstock N212 
< mo. kondelen quer, seitlich? 

{kudfun] Hals D 109 
~ [ku3'un] id. KM52 

< mo. kiijiigiin id. 
[k'uli-] festbinden, -machen, befestigen 

K81,198 
< mo. kiili- id. 

[k'ulkA] ~ [k'ulkA] all, gesamt B21 
< ar. kull Gesamtheit + mo. Suff. -ka 

[kund'u] schwer (von Gewicht) B87. 
N287 
< mo. kiindii id. 

[kundur] Kundur (Ortsname) K37 
[kur] blind K 199 

< pers. kur id. 
[kur-] gelangen B56. K187 

< mo. kiir- id. 
[kurgA-] ankommen, gelangen lassen 

D10 
< mo. kiirge- id. 

[k'urx ki-] auf graben N 147 
< pers. kurlJ onomatopoet. + mo. 
ki- tun. 

[kufb'A] Kind (Kurzform) D12 
(vgl. [koufib' An]) 

[kutfi-] wickeln K238 
< mo. quci- einhullen, umhullen, be
decken 

[kUZ'A] Topf N153 
< pers. kuzah id. 

L 

{IA] verkurzte Negation 
< mo. iilU nicht 

[IAdfAg] Gewand, Kleidung KM 14 
Mantel N67, 68 
< tad. laOOk weiJ3es Gewebe, Schleier 

(IAdf'om] Zaumzeug N38 
< ar. ligam Zaum, Zugel 

(1' AI) l' AI) ortfi-] humpeln N 281 
< pers. lang Iahm + mo. orci- gehen 

II' AX ki-] ausziehen D 90 
< pers. lalJ kardan id. mo. ki- tun 

[IAk' A] kurz D 106, 107 
< tiur. lagka kurzer Zeitabschnitt, 
Augenblick? 

[IAf] Leichnam K235 
< pers. laS ~ las id. 

[bkAbAlok' A] runden; rundlich KM 1 
< pers. onomatopoet. 

[bl' A] Tulpe B 23 
< pers. lalah id. 

[IgIg] iiJterer Bruder D 6, 10 
< hi. lala Meister, Schulmeister 

[IoIujebl'o] Perlchen (poet.) B23 
< ar. lu'lu' id. 

[Iul)g'i] Turban S49 
< tur. lunki Tuch, aus dem der 
Sommerturban gewunden wird 

[luI) gut' A] Turban K 115 (vgl. [Iul)g'i]) 
[Iumbi] Klage B 24 
[Iuf] Sumpf K 187 

< pers. lUs id. 

M 

[liAbAf'i] Vagina K216 
[liAg'Ar] nun aber was? B52 

doch B72 
~ [m' AgAr] zwar B 66 

< pers. magar Fragepartikel 
[mAj'Ak] Siiuerstoff N203 

< till. maja Hefe, Fermentations
mittel 

[mArn'el] Fez, Kiippchen N261 
< mo. malayai Hut 

[mAl'um] klar, deutlich D64, 65 
< ar. ma'lum id. 

[mAnd'iI] Turban N71 
< pers. mandil Tuch 

[m'An] Scheffel (1 man 3 kg) K86 
< pers. man id. 

[liArd] Mann D 61 
< pers. mard id. 

[liArd' ikA] ~ [liArdik' A] Mannchen, 
Mannlein D61, 84 
< pers. mardika id. 

[liAri.JA] Bravo! D66 
< ar. marlJa id. 
[liAri.JA wg'i] Bravo fUr ihn (ar.-pers. 
marlJa ba in) ibid. 

[mAr'iz] krank K 116. S 55 
< pers. mariz id. 

[liArS'A] Sache DS7 
Vgl. tur. nerse Ding, Gegenstand 
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[IIlASk'A] Butter N207 
< pers. maBka id. 

[m'Ast] betrunken, besoffen D88 
< pers. mast id. 

[mAt'au] Mond D 16 
< pers. ma!Jtab Mondlicht 

[mAtf] Kua D 109. K207 
< pers. mac id. 

[IIlAZ'A] Geschmack K61 
< pers. maza id. 

[me:dA-] verstehen, wissen, kennen B65, 
66. K65 

'" [me:de:-] id. N264 
< mo. mede- id. 

[me:ld'an] Feld, Acker N 51, 246 
< ar. maidan id. 

[me:llAxtf'i] '" [me:llAktf'i] Schaf K63,66 
< mo. maila- bloken + mo. Suff. -yci 
= Bloker 

[m'e:lf] Schaf N44 
< pers. miB id. 

[me:m'on] Gast B68 
< pers. mihman id. 

[me:m'on ki-] einladen D63. K222 
< pers. mihman Gast + mo. ki- tun 

[me:mondor'i] Giistebedienung KM24 
< pers. mihmanciari id. 

[me:s'ol] Angelegenheit B74, 75 
< ar. mif!jl Beispiel 

[me:t'u] gleich, gleich wie, wie B17. 
KM72. K201 
< mo. metu id. 

[mew'A] Frucht S71 
< pers. meva id. 

[m'e:z] Tisch K110 
< pers. miz id. 

[mib'Ad] Zuneigung K..1\f81 
< ar. mUQabbat id. 

[=g'An] Jager B37 
[mir'oz] krank, schwach, hinfallig K 169 

< pers. maraz id. 
[mi'on] Kreuz (anat.) K46 

< pers. miyan Mitte; Taille 
[mif] Schaf K 125 (vgl. [m'e:lf]) 
[m'izli] wie KM72 

< ar. mill Aquivalent 
[mjaq'an] '" [mjaq'on] Fleisch B68. 

K 138, 140. N 15 
< mo. miqan id. 

[m'o] Mond B67 
Monat S78 
< pers. mah Mond, Monat 

[mo'i] Fisch K 187, 213 
< pers. mahi id. 

[mod'A] weiblich B51 
< pers. madah id. 

[mod'u] Holz, Holzstock D 105 
< mo. modun id. 

[m'ol] Besitz D76 
Erbgut K159 
< ar. mal id. 

[mol] Viehzeug, Tiere N72, 78, 79 
< mo. mal Vieh 

[mol'um] klar, deutlich D59 
(vgl. [IIlAl'um]) 

[m'onA] '" [mon'A] '" [monA] dieser da, 
der da B40,57. D64,67. KM30,48. 
K96ff. N80,174. S48 
< mo.monid. 

[m'onAd] pI. zu [m'onA] D65. Nl71 
[mar] Weg K49 

< mo.morid. 
[mor'A] monatig KM97 herat.-dia!. id. 
[mor'i] '" [marin] '" [morin] '" [mllr'i} 

Pferd B55. D8. K48. N8. S12, 48 
< mo. marin id. 

[mor'insowAr] Reitpferd S48 
< mo. morin Pferd + pers. 8avar 
Reiter 

[mortA-] vergessen D75, 86 
< mo. marta- id. 

[moR'ol] Schlange K33, 34, 211 
< mo. mayai id. kh. mogoj id. 

[moR'ol] Moghol K14, 88ff. N88,227f. 
< mo. mongyol id. pers. mogol id. 

[moRol'i] mogholisch B3. K57. N246 
< mo.-pers. mogol + pers. Suff. -i 

[mot'a] '" [m'otA] '" [mot'A] dieser, -e, 
-es da B 62, 66. D 95. N 55. S 57 
< mo. mon + verkiirztes mo. tere 

[mot' Ar] Apparat B 1 
Auto K119. S41 

'" [mW Ar] Auto N 48 
[motf'A ki-] kiissen K158 

< pers. mac Kul3 + mo. ki- tun 
pers. mac dadan id. (vulg.) 

[mozd'ur] Arbeiter K138, 139 
< pers. muzdur id. 

[mudun] Holz, Holzstock, -stiick D 106, 
107 
< mo. modun id. 

[mulh'Ad] Zeit, Zeitabschnitt B53 
[mu'i] dort, ebendort K 142, 154 

eben den D97 
so, auf diese Weise, derart B70_ 
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KM72. K169 
hier K182 

[mumlAk'Ad] Konigreich K133 
< ar. mamlakat id. 

[munA] eben dies K133 (vgl. [mun]) 
[mund'A] ~ [m'undA] hier N275 

ebenda, ebendort K 130 
< mo. mon + mo. Dat.-Lok. -da 

[mun] eben das, das da, dieses D76 
~ [m'um] id. K62 

< mo.mon id. 
[mur] Weg, Pfad B54. D24. K195. 

N 276. S 20, 32 
< mo.miYrid. 

[m'ur ki-] siegeln D94, 95, 97 
< pers. muhr Siegel + mo. ki- tun 

[mur'Ad] Wunsch, Sehnsucht B23 
< ar. murad id. 

[m'urdJ] Pfeffer K 122 
< pers. mure id. 

[murg] ~ [murR] Falke N92ff. 
< pers. murg Huhn 

[mung] Huhn K 107 
< pers. murg id. 

[musulm'an] Muslim D85. N36 
< pers. musulman id. 

[m'ut·A] ebenda, ebendort K140, 200 
~ [m'utA] einen bestimmten, eben den 

K192 
[mutA] eben dies (Pron.) K201 
< mo. mon eben das (vgl. [mot'a]) 

N 

[llAdfor] Tischler K218 
< ar. nagar id. 

[llAf'Ar] Person; Leute D61. K39,152 
< pers. nafar id. 

[nafas] Atem N35 
< ar. na/8 Seele, Geist 

[n'Ax] Faden N215 
< pers. nab- id. 

[llAX' Aq] unrecht, ungerecht D 70 
< pers. Neg. na + ar.l}aqq Recht 

[llAIDeak'i] mein, meinig D56. DS5. 
N40, 43 
< mo. namaiki id. 

[n'Ar] miinnlich B51 
< pers. nar id. 

[llAr'an] Sonne K53 
~ [nar'an] id. K90, 206 

< mo. naran id. 

[nar'i] was Gutes, Besonderes (zum 
Essen) N27 
< mo. narin fein, zart; pers. niirin id. 

[llAr'on] Sonne, Tag N139 
(vgl. [llAr'an]) 

[nAs'or] Nasor (Mischung aus Tabak und 
Asche, die gekaut und wieder ausge
spuckt wird) N 237 

[n'au] Nau (Ortsname) N155 
neu N159 
< pers. nau neu 

[naud'on] Traufe K209 
[n'el] in: [urt'u n'el] FlOte B7 

< mo. urtu lang und ar. nay Flote 
[nekA-] weben Kl03, 144, 145 

< mo. neke- id. 
[nek'o] Hochzeit K137 

< ar. nikal} id. 
[nerA] Name B95. K184 

< mo. ner-e id. 
[nefA] Wohlbefinden KM66 

< pers. nisa id. 
[nefon] Zeichen N288 

< pers. nwan id. 
[new'or] Furcht, Angst K142 
[nez'A] Speer K41 

< pers. naizah id. 
[nidon'i] letztes, voriges J ahr D 54. K 13. 

N224 
~ [nid'o] id. KM68 

< mo. nigduni id. 
[nig'o ki-] schauen, blicken KM50 

< pers. nigah Blick + mo. ki- tun 
[nigor'o] Geliebte, Liebling B23 

< pers. nigar id. 
[nik'a] ~ [nik' A] ~ [nik' All] eins, ein 

B17. DS2. K5ff. N66,93 etc. 
< mo. nigen eins 

[niku-] verborgen sein K 141 
< mo. niyu- id. 

[nif'an] Erinnerung N258 (vgl. [nefon]) 
[nisp] Hiilfte D58 

< pers. ni8/ id. 
[noA] Enkel K219 

< pers. navah id. 
[nodf'ur] krank K30, 93. N221 

V gl. pers. nagur schlecht passend 
[no'im] Beauftragter, Stellvertreter D85 

< pers. niiib id. (b > m). 
[nolr] Schlaf K92 
~ [no'ir] id. KM21ff. 

schlafend K 171 
< mo. nair id. 
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[nox'Aq] unrecht, ungerecht D60 
(vgl. [nAX' Aq]) 

[n'om] Name B 16 
< pers. nam id. 

[ n' om] feucht K 99 
< pers. nam id. 

[n'on] Brat B90 
< pers. nan id. 

[noqaI] Hund N230 
< mo. noqai id. 

[nor'in] schmal, diinn K74-76, 197. S32 
< mo. narin fein, zart 

[noron] Sonne B50. KM 105 
(vgl. [nAr'an]) 

[noJom'or] unzahlig B 67 
< pers. naSumar id. 

[noJ'u] ~ [noJ'un] siiJ3, SiiJ3igkeit D37 
K54,95 
< pers. nusin id. 

[notu-] tan zen N123ff. 
spielen S42 
< mo. nayad- spielen 

[notunkAd'Am] Tanz, Tanzen N 128 
(vgl. [notu-]) 

[nou-] wandern, ziehen, trecken K68 
< mo. negu- id. (vgl. GG. no'u- id.) 

[nud'un] Auge B24. K157, 199 
< mo. nidun id. 

[nul] Schnabel B 88 
< pers. nul id. 

[nult'u] Huhn B 89 (vgl. [nul] + mo. -tu) 
[n'ur] Gesicht B17. K92, 199,206,210 

< mo. niyur id. 
[nUlr] Licht B21 

< ar. nur id. 
[n'urmI] Oberflache K32 
[nuJ'un] sii/3 N 80, 82 (vgl. [noJ'u]) 

o 
[0] oder N248, 249 (vgl. [jo]) 
[ob-] nehmen K60, 133 

kaufen B 12ff. K138, 144, 154. N66ff. 
(vgl. [Ab.]) 

[ob'e] Obeh (Ortsname) S47 
Obeherin N 282 

[obtJirA-] holen B41. K41,62,69,146 
bringen K220 
anbringen K 156 
(vgl. [AbtJirA-]) 

[Od'A] oben, nach oben K196 
< mo. ogede id.; kalm. ado aufwarts 

[odAtirk'A] etwas hoher, etwas hinauf 
K216 (vgl. [Od'A]) 

[odol'i] gleich, gleichwie B50 
< mo. adaZi id. 

[od'ur] ~ [od'ur] Tag K 185,186,190 
< mo. edur ~ odur id. 

[og-] geben B53. D62,64. K145, 148ff. 
N85 

~ [ug-] id. N193 
~ [UR-] id. N 195 
~ [ORo] id. N201, 207 
~ [ok-] id. D66 

[ug-] id. K136 
schlagen D 81. N 241 
< mo_ og- id. 

[og'o] stark, machtig B17 
< mo. ay-a Scharfe, Starke von Ge
tranken 

[ogu-] schlagen KM87. K12 
[ox'ir] der, die eine, die andere D58 

< ar. a!Jir id. 
[ox'ir] schlie13lich, endlich K 196 

< ar. a!Jir id. 
[OldAn] Tiir KM56. K208 

< mo. eguden id. 
[Old'ot] Gewinn, Einkommen K143 

< ar. 'a'idat id. 
[Olr'A] nahe K154 

< mo. oir-a id. 
[okA-] Geschlechtsverkehr haben K214 
~ [oku-] id. KM71 

V gl. kh. oxxo- id. 
[01-] horen; finden K135, 139,188,205, 

240, 241. S 50 
< mo. oZ- £lnden 

[ol'Am] Welt B21 
< ar. 'aZam id. 

[oIAs-] hungern, hungrig sein K72 
< mo. oWs- id. 

[olAskul' AI]] hungrig N 99 
< mo. oWskuZeng id. 

[010-] toten B40. KM90. K142, 148, 
150ff. (vgl. [AIA-]) 

[om'os ki-] geschwollen sein K50 
< pers. amiis Geschwulst + mo. ki
tun 

[omso-] kosten, probieren K62 
< mo. amsa- id. 

[omJi-] lesen B35 
< mo. ungsi- id. 

[omJi-] singen K4-14, 125 
[omJiktJ'i] Mulla B 72 

(lit.: Sanger fiir das rituelle Gebet) 
(vgl. [omSi-]) 
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[ondAg' An] Ei KM 104 
< mo. ondegen id. 

[onu-] reiten B38 
< mo. unu- id. 

[oq'Ar] kurz D34. K97 
< mo. (GG § 255, 280) oqor id. Frag
mente aus Qara Qoto (Mongolian 
Studies, S.357) oqar id. 

[oros'un] Haut, Fell K200, 217 
< mo. arasun id. 

[orp'A] Gerste N4, 126, 182 
< till. arpa id. 

[ortJi] gehen D17ff. K67ff. etc. 
< mo. urci- id. 

[oru-] eintreten, existieren B21 
< mo. oro- hineingehen 

[or'un] sauber B 1 
< mo. ariyun id. 

[ORA-] waschen K92 
< mo. uya- id. 

[oR'm] geraumig K 104 
< mo. ayui weit, ausgedehnt 

[osm'on] Himmel K21, 22 
< pers. asman id. 

[os'on] leicht, einfach B 34. N 185, 186f. 
~ [os'om] id. B32, 33 

< pers. asan id. 
[oJ'o usur-] in Abrede stellen, verneinen 

D70 
[ot'ar] schnell KM55. N98 

[ot'Ar ot'Ar] immer wieder K195 
< mo. oter schnell 

[otJi-] trinken K70 
V gl. ord. 0' tIl' i- id. 

[otfol-] trinken N28, 160f. 
das Trinken (nominal) N 163 
Vgl. ord. o'ts'ilo- in kleinen Schlucken 
trinken 

[ow'oz] Stimme K198 
< pers. avaz id. 

P 

[p' al ki-] finden, herausfinden, entdecken 
D108. K148, 203 
begreifen, verstehen KM74. K154 
wissen D26 

~ [pea ki-] wissen lassen KM 50 
< pers. paida sichtbar, offenbar + 
mo. ki- tun. V gl. pers. paida kardan id. 

[pAIAxw'oni] Schleuder KM60, 61 
[pAIAz] Schwarzes ZeIt N63ff. 

< pers. palaz id. 

[pAS] zuriick B 66 
< pers. pas id. 

[p' AS toto-] sich zuriickziehen K 240 
[pAn'er] Kase N77-81 

< pers. panir id. 
[p' AndJ] fiinf K 100, 114. N 118 

< pers. pang id. 
[p' Anf· Amb' ea] Donnerstag N 143 

< pers. pang sanbah id. 
[pArw'Ol] Beachtung K126 

< pers. parva Sorge, Befiirchtung 
[peld'o iki] finden, ausfindigmachenD62 

< pers. paida kardan id. 
[peJ'in] nachmittags K 106 

Vgl. pers. pisin letzterer, voriger 
[pijAI'A] ~ [pij'Ale] ~ [pjAl'A] Tasse 

D31. N183, 285 
< pers. pyalah id. 

[piod'A] zu FuLl B38 
< pers. pyadah id. 

[p'ir] alt (von Lebewesen) S 29, 35 
< pers. pir id. 

[pirs'ol] Alter, Alte D 76. K219 
< pers. pir alt + sal Jahr 

[pISI] Katze N231 
< pers. pisi id. 

[pitJ'i bol-] brechen, zerbrechen D 31,33. 
N58 
< pers. pil5i onomatopoet. + mo. bol-

[p'o kI-] reinigen, sauber machen K85, 
110 
< pers. pak sauber + mo. ki- tun, 
machen 

[podfo] Konig K 190 
< pers. padisah id. 

[p'ok] vollig, ganzlich KM58 
< pers. pak id. 

[pombAl ~ [ponb' A ]Baumwolle D 61f., 64 
< pers. panbah id. 

[p' or] vergangen, vorig N 174 
< pers. par id. 

[por' A] Stuck, Stuckchen, Fetzen D 99 
< pers. parah id. 

[por'A ki-] zerschneiden D98 
< pers. parah + mo. ki- machen 

[por' A por' A] ganz weg, verschwunden 
B70 
< pers. parah parah zerfetzt 

1. [pull Briicke B 57 
< pers. pul id. 

2. [pull Pul (kleinste afghanische Wah
rungseinheit. 100 Pul = 1 Afghani) 
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D68,83 
< pers. pul Geld 

[puln' ud] Geld (pI.) D 74, 83 
(vgl. 2. [pul]) 

[p'ur] unwichtiges Zeug KM58 
< pers. pur zu viel 

[p'uS ki-] anziehen, anlegen K137, 140 
< pers. pusidan tragen, anziehen 

[pUS'Ag] - [puS'Ak] - [puS' ok] Klei
dung, Gewand K 145. N 148, 157ff. 
< pers. pusak id. 

[puSq'Ah] Teller N258 
< pers. pusqab id. 

Q 
[qAh'Ar] Nase K174 

< mo. qabar id. 
[q'Ad] Statur K2 

< ar. qad id. 
[qAdim] alte Zeit B49 

< ar. qadim alt 
[qalIA-] rufen B76, 77. K147. NI02 

< mo. qaila- weinen, schreien 
[qalllA-] husten K164 

sich rauspern B 58ff. 
< mo. qaniya- id. 

[qalz'A ki-] zaumen N284 
[qAkArA-] zerhrechen, hrechen KM27,35 

< mo. qayara- id. 
[qAl'A] beide D80, 109 

(vgl. [ke:Al' A]) 
[qAl'A] Behausung K 158 

< ar. qal'at Fort, Zitadelle 
[ qAI' Am] Bleistift K 1. N 190 ff. 

< ar. qalam id. 
[qAIAnd'or] Derwischgewand K 137,140 

< ar. qalandar Derwisch 
[qAI'on] heiJ3; warm K90, 162 

< mo. qalayun id. 
[qAlt'A ki-] toten D57 

< ar. qatl Tod + mo. ki- tun 
[qAn'A] wohin? K78, 101. N243 

wo? B7. K193 
< mo. qan-a - qayan-a id. 

[q'An] Zucker N255 
< pers. qand Wiirfelzucker 

[qAn] Winter K 108 
[qAr-] herauskommen, -flieJ3en B 24 

(vgl. [gAr-]) 
[qAr'o] schwarz K33,210. N227,288. 

S 12 
dunkel K193 

'" [qur'o] schwarz N15 

[qAr'o hol-] Vbles beabsichtigen K 148 
< mo. qar-a schwarz 

[qArAl)g'm] dunkel K 185, 198 
- [qArAl)R'm] Nehel N267 

< mo. qarangyui dunkel 
[qArhos'i] Baumwolle N 115 

< pers. karbli8i Segeltuch, Zelttuch 
[qArbuxtS'i] Gewehrspitze, Bajonett 

K156 
Gewehr K168 
< mo. qarbu- schieJ3en + Suff. -yei 

[qAril-] umdrehen machen, wenden K 240 
< mo. qariyul- id. 

[qArilRA-] - [qArilRA-] umwenden B80. 
K199 
< mo. qarilya- zuruckgehen, -kehren 
lassen 

[qAro'i] Schwarze, schwarze Schminke 
K203 
< mo. qar-a schwarz + pers. Suff. -i 

[qar'or] langsam N35 
< ar. qarar Rast, Erholung 

[qAr'otSusut'u] Hazara N88ff. 
Schiite N 227 
(lit.: Schwarzbliitler) 

[ qAR' AS] Papierblatt N 262 
< pers. kagaz id. 

[qAt] mit, zusammen mit K141, 186 
hinein in KM45. K60, 221 
befindlich in K 94, 184, 198 
< tiir. qat Seite 

[qAt'iR] Yoghurt N82, 189 
< tur. gatyk sauere Milch 

[qAt'on] hart K44 
schwierig B 3, 32, 87 
< mo. qatayu hart, fest 

[qAtqe:lAt'U] '" [q' Atke:lAtU] Paschtunen 
N90,226 

[qaulAg] Hemd D79, 90 (vgl. [kOlI'Ag]) 
[qaunA] nach, hernach D 83 

< mo. qoina id. 
[qaun' ASJ nach hinten, nach zuruck D 82 

< mo. qoinaai id. 
[qaun'AxSJ zuruck D94 (vgl. [qom'AxSJ) 
[qAZiR] Pflock, Stange aus Holz oder 

Eisen; Nagel N239-241 
< tur. gazyk Pfahl 

[qij'ur] zwei K87 
< mo. qoyar id. 

[qilRos'un] Ziegenhaar (zur Bereitung 
von Zeltbahnen) N211 
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[qelIws'un] Fell, Haarkleid K 192 
< mo. qilyasun Haar der Mahne und 
des Schweifes von Pferden 

[qirRA-] zuschneiden, verarbeiten K 218 
< mo. kirya- abschneiden 

[ qis' im] Art, Sorte K 100 
< ar. qism id. 

[qi3'i] ~ [qi3in] Rand, Ufer B56. K239 
< mo. kija id. 

[qj'or] ~ [qj'or] ~ [qj'ori] zwei D55. 
K 105. N.45, 92 (vgl. [qij'or]) 

[qodir] Qadir (Nom. propr.] B 19 
[qOll' Ag] Hemd B 28 (vgl. [kOll' Ag]) 
[qom' AXf] zuriick, nach zuriick B 66 

< mo. qoinaySi id. 
[qolAR'el] Dieb D62, 65, 66, 106 

< mo. qulayai id. 
[qol'i] Teppich K103 

< pers. qaU id. 
[qol'o] weit, entfernt N 154ff. 

Weite, Ferne K194 
< mo. qola id. 

[qOlOR-] stehlen, nehmen D61 
[qaun'Af qolOR-] nach zuriick, nach 
hinten nehmen D 82 
< mo. qUlayu- id. 

[qol'oqtfi] Dieb D61, 64 
< mo. quZayuyci id. 

[qon'in] Schaf S57 
< mo. qonin id. 

[qOq'A] Brust K51 (vgl. [kok'a]) 
[qOqA-] saugen K51 

< mo. koku- id. 
[qoqol-] aufschneiden K43 

< mo. quyul- in zwei Teile brechen 
[qoqorA-] zerreiBen, kaputtgehen K48 

< mo. quyura- brechen 
[q'or] Werk, Tun K1t. S15 

Sache, Angelegenheit K227 
Arbeit B 10 
[q'or ki-] arbeiten S 15 
< pers. kar Werk, Arbeit 

[qoR'AZ] Papierblatt K47. S39 
(vgl. [qAR' AS]) 

[qorR'an] Lamm S27 
< mo. qury-a(n) id. 

[qos' A] Schiissel B 68 
< pers. kasah id. 

[qos'un] trocken K99 
< mo. qoyusun Leerheit, Vakuum 

[qosurA-] trocken werden B81, 82 
< mo. qoyusura- leer, arm werden 

[qofidA-] argerlich sein KM95 
< mo. yasiyuda- verbittert sein, 
klagen 

[qof'un] Arger, Zorn, Verbitterung D57. 
K241 
< mo. yasiyun Bitternis, Verbitte
rung 

[qoufib'An] Kind, Kleinkind K51 
(vgl. [kaufib' An]) 

[qotfAr-] liegen, befinden DSl 
< mo. qocur- zuriickbleiben, zuriick
liegen 

[qoz'i] Richter D56ff. 
< ar. qat# id. 

[qud'ol] Liige D96 
< mo. qudal id. 

[quli-] festmachen, anpfiocken, binden 
N241 
[f'Art quli-] wetten K214 
(vgl. [k'uli-]) 

[qur] blind B70 (vgl. [kur]) 
[qurb'An] drei K79. N157 

< mo. yurban id. 
[q'urd] Landstiick N233 

< pers. kurd id. 
[qurR'An] Lamm N288 (vgl. [qorR'an]) 
[qur'i] Stein K60. N191 

< mo. (GG § SO) guru id. Brief von 
Aryun kurUs Steine 

[q'uru] blind B20 (vgl. [kur]) 
[qur'un] ~ [qur'u] Finger, Zehe D55. 

K18S. N93 
< mo. quruyun Finger 

[qut'u] groB B4. K89 
Konig B 50ff. K 176 

[qut'u] beriihmt K202 (vgl. [kat'a]) 

R 

[rAb'ot] Karawanserei K204 
< ar. rabat id. 

[rAd] Riickkehr, Zuriick-, Weggehen 
D73 
Hinterseite, hinten N 285 
danach B53 
fiir, nach K220 
< ar. radd Zuriickgabe, -sendung, 
-bringung 

[rAd'io] ~ [rAd'iu] Radio KM2, 3 
[rAfiq] Freund, Gefahrte D77 

< ar. ratiq id. 
[rAf'u] gestopft, ausgebessert D 103 

< ar. rata stopfen, ausbessern 
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[rafug' Ar] Ausbesserer, (Kunst)stopfer 
Dl00 
< ar. rafugar id. 

[rAl:lmA] Mitleid B23 
< ar. ralj,mat Erbarmen, Mitleid 

[r'AIJ] Farbe K64 
< pers. rang id. 

[rAsulul'o] Prophet Gottes B20 
< ar. rasulu 'lltihi id. 

[rAz'o] gewogen KM50. K203 
einverstanden D 91 
< ar. raqi id. 

[r'e:b] Achsel (von Kleidungsstiicken) 
B28 

[re:q'ob] Steigbiigel K48 
< ar. rikab id. 

[re:z'A] klein KM50. N91 
< pers. rizah fein, diinn 

[ripA] Rupie K 138 
< hi. rupya id. 

[rost'A] geradeaus K49. S69 
< pers. riist id. 

[r'ost] recht; rechts K50. S70 
< pers. rast id. 

[r'of ki-] aufhiiufen K239 
< ar. ruSdWachstum + mo. ki-tun, 
machen. V gl. pers. rusd kardan id. 

[rub'o] Fuchs K186 
< pers. rubah id. 

[ruxS'At ki-] entlassen, hinausschaffen 
D87 
< ar. ru!Jsat Erlaubnis zu gehen + 
mo. ki- tun, machen. V gl. pers. rulJsat 
kardan id. 

[rupj'A] Rupie D67 (vgl. [riPA]) 
[rufAn] Lichtglanz K 188 

< pers. rusan id. 
[r'ut] FluE N272, 283 

< pers. rud id. 
[ruz] Tag B 53. D 72, 83. N 145, 266 

[ruze 'id] Festtag N 159 
< pers. ruz Tag. ['id] < ar. 'id Fest 

[RAdf'Ar] Erde, Boden K17. N146f. 
Landstiick K 99 
< mo. yajar id. 

[RAdfr'A] Pfanne K221 
[RAl'Am] Bleistift S11 (vgl. [qAl'Am]) 
[R'Am] Kummer, Gram B17ff. KM18 

[R' Am idA-] traurig werden B 73 
< ar.-pers. gam id. 

[RAnorA] Haken K 142 
< mo. qanayur Lanzette 

[R'ar] - [RAr] Hand N 58. S 11, 72, 80 
(vgl. [gAr]) 

[RAr-] hinausgehen N 102 
herauskommen N 149 
(vgl. [gAr-] und [qAr-]) 

[RArRA-] hinausbringen K 156 
hinausstrecken D 80 
< mo. yarya- id. 

[RArib] einsam, ungliicklich B 17 
< ar. garib fremd; aHein 

[RAribi] Armut DB 1 
< ar.-pers. garibi heimatloser, trau
riger Zustand 

[RArim] Eifersuchtsszene DB 8 
[RAZ' AI] Gedicht, Lied K 13. N 245, 279 

< ar. gazal Ode 
[R'e:r] Furz (onomatopoet.) KM72 
[R'ifloq] - [qifloq] Dorf K189 

< tur. qiBliiq Winterquartier 
[R'ol] Feuer K157. N60. S23 

Fieber K 162ff. 
[Rol dAr og-] Feuer machen K221 
[ROl'i d'Ar og-] Feuer machen S23 
< mo. yal Feuer. [dAr] < pers. dar 
Feuer + mo. [og-] geben 

[Rol'i] Teppich KM65 
< pers. qiili id. 

[RolmAR'ol] Larm (onomatopoet.) KM92 
[Ror] Hohle K193, 198 

< ar. gar id. 
[ROZ' A] Baumwollpflanze N 116f. 

< pers. guzah id. 
[Roz'i] Richter D80ff. (vgl. [qoz'i]) 
[RURul] Mehl N 165 

< mo. yuril id. 
[Rul'om] Bursche, Diener D78 

< ar. guliim Sklave 
[Rul'ur] Mehl KM49. K218 

< mo. yuril id. mit Metathese r- l 

S 

[sAb'un] schwach B24 
< pers. zabUn id. 

[s'Ad] hundert Nl19 
< pers. ~ad id. 

[sAdb'or] hundertmal K215 
< pers. ~adbar id. 

[sAfAr] Reise D94 
< ar. safar id. 

[sAf'id] weill KM48 
< pers. safid id. 



Wortlisbe 179 

[sAj'od] Jager B49 
< ar. /layyiid id. 

[sAfo' Ad] Vermittlung B 22 
[sAhAro] Wiiste B 17 

< ar. /la"0ra,' id. 
[sAR'AI] Bart D64. KM48. K128 

< mo. saqal id. 
[SAl' om AIElk' om] Friede auf Euch D 1 

< ar. salam 'alaikum id. 
[sAI'om iki.] begriiJ3en D72f. 
[sAnd'uq] Kiste B77 

< ar./landuq id. 
[sArd'olu] Aprikose N 113 

< pers. zardalu id. 
[sArI/Ad] AIm KM1 

< pers. sarhad Grenze 
[SAj'A] Schatten B86 

< pers. sayah id. 
[sAro] ~ [SArOl] Haus, Palast K 145ff. 

< tur. sarai id. 
[sAr'of] Geldwechsler, Bankier D83 

< ar. /larraj id. 
[SA'U-] sich setzen K 17, 18, 206 

< mo. sayu- id. 
[saudog'Ar] Kaufmann D67 

< hi. saudagar id. 
[s'aurAn] sofort K 156 

< ar. tauran eilig, erregt, aufwallend 
[s'auRu] ~ [s'auqu] Leidenschaft B23 

KM16. K127 
[SAW] Grund, Ursache B73 

< ar. sabab id. 
[S'E] drei D72 

< pers. sah id. 
[s'Eb] Apfel K124 

< pers. sib id. 
[SE1] das Pissen K 240 

[S'El ki-] pissen KM54 
< pers. sai Pisse. V gl. mo. sige
pissen 

[s'd] Flut, Hochwasser N272 
< ar. sail id. 

[s'd ki-] ~ [s'EIl ki-] sehen, nachsehen, 
schauen D 96. N 52 
< seil kardan id. N ur in Afghanistan 
gebrauchlich 

[sEmEst'on] Winter K38 
< pers. zamastan id. 

[S'EtA] drei S 14 
< pers. sahta id. 

[SEtor'A] Stern B67. K21 
< pers. stara id. 

[sEfAmb'El] Dienstag N 140 
< pers. sahBanbah id. 

[sibist] Luzerne N74, 233 
< herat.-dial. id. 

[sigrAt] ~ [slgrd] Zigarette B96. KM30 
[sisk'El] Filz KM 19 

< mo. (GG § 202) sisgai Filz, Filzzelt 
[so-] melken N196. S28 

V gl. mo. sU Milch 
[so~unp'oz] Seifensieder K 149, 151 

< pers. sabUn Seife + paz < puljtan 
kochen 

[s'of] sauber, rein, klar K96 
< pers. sat id. 

[so'ib] Herr D62, 71 
< ar. /laMb id. 

[sOlkAk'An] der Beste B22 
V gl. mo. sayin gut 

[s'om] ~ [s'Olm] gut B22. KM67. D35 
< mo. sayin id. 

[s'ol] Jahr N174, 225,114 
Jahreszeit K 108 
< pers. sal J ahr 

[SOl'A] ... Jahre alt KM4 (steht nach 
Zahlen) 
< pers. salah id. 

[som'o] Stroh N73 
< tur. saman id. 

[sonos-] hOren KM2, 3. K 198,208 
< mo. sonos- id. 

[sou-] sitzen, sich setzen B63. KM56 
K225. S10 
< mo. sayu- id. 

[soud'o] Traurigkeit, Schwermut B24 
< ar. sauda' id. 

[sowulRA -] niedersetzen lassen B 67 
< mo. sayulya- id. 

[s'oz] Musik KM 101 
< pers. saz id. 

1. [sud'un] ~ [sud'u] Zahn KM 1. K206 
< mo. sidun id. 

2. [sud' un] ~ [sud'u] gut K4, 11. N 176 
V gl. Khalkha sad hervorragend, sodon 
in die Augen fallend 

[sudunt'ar] ~ [sudunt' Ar] besser N96. 
158 
< mo. sudun gut + pers. Kompara
tivsuffix -tar. 

[sufr'A] ~ [sofr'A] Tischdecke B68. N 151 
< ar.-pers. sujra id. 

[SUkA-] beschimpfen K230 
< mo. sogege- beleidigen, beschimpfen 

[sulm'A] Schminke KM50 
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[sul'o] diinn N 52 
< mo. 8ulaqan weich, schwach, diinn 

[s'un] '" [s'un] '" [s'u] Milch N83,201. 
S25,27 
< mo. 8U '" sun id. 

[s'uni] '" [sun'i] Nacht D 86. K 194. 
N141 
nachts K206 
< mo. 80ni Nacht 

[SUqA-] beschimpfen D59 (vgl. [SUkA-]) 
[surAwAt'Ar] fruchtbar N232 
[s'ur] fruchtbar N233 
[surro'fa] Schwarze Schminke fiir die 

Augenwimpern KM 16 
[sur'ox ki-] schreien K140 

< ar.l1uralf Geschrei + mo. ki- tun 
[sutfArA-] abgehen, ausgehen von B 69 

< mo. cucara- loskommen 
[sutful-] verlieren K228 

entfernen B 79 
< mo. cucala- entfernen, enthiillen; 
niederreil3en 

[SUW'AX] Morgen K92 
< ar. BUblf id. 

[fAb'on] Nacht B 16 
< pers. sabanah nachts, nachtens 

[fAl'iz] Reispflanze N 126 
< pers. saliz id. 

[fAI'o] Auge, schOnes Auge B23. KM16 
< ar.-pers. galuh in voller Schonheit 

[fAmol'i] nordlich S34 
< ar.-pers. samali id. 

[fAmfe:r] Schwert D 81 
< pers. samsir id. 

[f' Aq] Zweifel K 159 
< ar. saqq id. 

[fAr] Stadt K39. S58ff. 
< pers. sahr id. 

[fAr fAr] onomatopoet. fiir das Rau
schen des Wassers K 125 

[fArt quli-] wetten K214 
< ar. sart Wette + mo. kUli- binden 

[fAwAtArk' A] etwas herunter, etwas hin
unter K216 

[feWo] hinab, nach unten S41 
< pers. Sib Abhang 

[fe:k'or] '" [fe:q'or] Jagd D98. K186 
< pers. sikiir id. 

[fer'ob] Wein D88 
< ar. sarab id. 

[f'iRdA-] schauen, blicken K203 
< mo. sirte- id. 

[fil'A] Spalte K198 
< pers. 8ila id. 

[fir] Lowe K 192 
< pers. 8ir id. 

[firin] ~irin (Nom. propr.) B 19 
[fir'o] gelb B17. K64, 115 

< mo. 8ir-a id. 
[firw'A] '" [furW'A] Suppe B68. K62 

< pers. 8urva id. 
[fin sechs K 149 

< pers. 8i8 id. 
[foh'i] koniglich B 7 

< pers. 8aki id. 
[f'ohid] Zeuge D57 

< ar. sahid id. 
[fOmAr'A ki-] zahlen N119 

< pers. 8umarah Nummer + mo. ki
tun, machen 

[fOW'e:I] unten K196 (vgl. [fe:~'o]) 

T 

[t'A] gebeugt, geneigt D90 
< pers. Kurzform fiir tiizim id. 

[tA~'an] '" [tA~'on] fiinf N 44, 135 etc. 
< mo. tabun id. 

[tAb'an] Lichtglanz K206 
< pers. taban id. 

[tAbe:st'an] Sommer K52 
< pers. tabistan id. 

[t' Abul-] herabsteigen S 68 
V gl. mo. dabayul- iiberschreiten las
sen (einen Pal3) 

[tAj'or] '" [tAj'or] heil, gesundD2. N12 
[tAj'or bolo] gemacht werden, sein 
N83 
[tAj'or ki-] machen, verfertigen N237 
< pers. tayar id. 

[tAj' AR] Stock N 49, 71 
Holz K44,45, 111. N120 
[tAj'Aq] Holzbalken K73, 74 
< tur. tajak Stock, Kniittel 
(vgl. mo. id.) 

[t' AX] Flul3bett B 82 
< ar. tal),t unten, untere Seite? 

[t'AXt] Thron D101 
< pers. talft id. 

[tAk' 0 ug-] schiitteln D 99 
< pers. takan Bewegung, Schiitteln 
+ mo. ug- geben. Vgl. pers. takiin 
dadan id. 



Wortliste 181 

[tAk'on ORA] knete! N207 
(vgl. [tAk'o ug-]) 

[tAli-] legen, hinlegen B71. KM 19_ K78. 
N265 
setzen, stelIen K231 
hinstelIen B 68, 78 

[t'Ali ke] machen, daB ... , lassen K125 
< mo. talbi- setzen, stelIen, legen 

[tAmAf'o] das Sehen, Anblicken B23. 
KM16. K127 
< hi. tamaSa Schauspiel 

[tAnalk'i] Ihre, eure N216 
[tAn'au] Seil, Strick KM99 

< ar. tanab id. 
[tAnd'ur] Of en S37 

< pers. tanilr id. 
[tArb'uz] Wassermelone K40, 43 

< pers. tarbUz id. 
[tArs] Furcht, Angst, Schrecken D 100 

< pers. tars id. 
[tASAl'O] Erleichterung K204, 215 

< ar.-pers. tasala Trost 
[tAtA-] ziehen D65 

< mo. tata- id. 
[tAtAw'UlA] Schlucht DS 7 

V gl. mo. tatayal schmaler Kanal, 
Leitung 

[t'aur] Periode D67, 70 
< ar. daur id. 

[tAWAl'ud] geboren K 184 
< ar. walada gebaren. tawallud Er
zeugtwerden, Erzeugung 

[t'e] er; dieser B10ff. etc. 
< mo. tere dieser 

[tebta-] ~ [tebtA-] liegen, danieder
liegen N29, 157 
einschlafen K 161 
sich hinlegen KM 44, 46 

~ [te:ftA-] schlafend liegen D 109 
< mo. kebte- id. 

[t'ed] sie; diese K29ff. etc. (vgl. [t'e]) 
[tekAtik' A] in Stucke B 20 

< pers. tikah tikah id. 
[telA-] schieben, stoBen S46 

< pers. tila kardan id. 
[tel'o] Gold K192 

< pers. tila id. 
[tern' 0] ~ [tem'on] Kamel B7. N42f. 

S33 
< mo. temegen id. 

[t' endA] ~ [t' ende] ~ [t' ends] dort 
N257. S5ff. 

dann K136 
< mo. tende id. 

[tIl'o] golden; Gold K 188 (vgl. [tel'o]) 
[t'indA] dort K36 

dorthin K68 
(vgl. [t'endA]) 

[t'ir bolo] vorbeigehen, vergehen K108, 
139 
< pers. tir sudan id. 

[tir] Pfeil K 186 
< pers. tir id. 

[tir'A tir'A] ganz dunkel B67 
< pers. tirah tirah dunkel, dunkel 

[t'iz] scharf S 54 
< pers. tiz id. 

[to] bis zu N 118f. 
< pers. ta id. 

[t'ok t'ok ki-] anklopfen K 146 
(onomatopoet.) 

[toIAq'm] ~ [tolok'm] Geld, Geldschein 
D96, 104, 105. KM106 
< tur. talaku id. 

[tolok'u] Geld KM64. K191 
(vgl. [toIAq'm]) 

[tomu-] aufsammeln K229ff. 
V gl. mo. tegu- id. 

[tonest'A] Webstuhl N214 
[toni-] kennen, kennenlernen D66 

< mo. tani- id. 
[tor] Netz B49 

< pers. tilr id. 
[torA-] geboren werden, auf die Welt 

kommen K169 
zur Welt bringen, niederkommen 
K184 
< mo. tore- id. 

[tos-] beriihren, einen Klaps geben 
K178,179 
< mo. tos- id. 

[t'od] Ihr, Sie aIle D69. K8 etc. 
[t'o] Ihr, Sie (Anrede) K146ff. etc. 
[tos'un] Fett K231 

< mo. tosun id. 
[toto-] ziehen, abziehen, hauten K200 

streichen, rupfen D 65 
atmen N35 
riechen K23 
rauchen (Pfeife) K28ff. 
(vgl. [tAtA-]) 

[totoxtf'i] Raucher B 42 
[tr'uSk] Saueres;saueresAufstoBenK 170 

< pers. taraSk id. 



182 Wortliste 

[t'ud] [t'ut] Maulbeere N 112, 275 
< pers. tiU id. 

[t'uf ki-] spucken K42 
< pers. tuf Spucke + mo. ki- tun. 
V gl. pers. tuf kardan id. 

[tuR'ul] Kalb K219, 223 
< mo. tuyul Kalb unter einem J ahr 

[tul'All] Reisigholz K220 
< mo. tUlegen Feuerholz, Heizholz 

[tulAqu] Geld, Geldschein D80 
(vgl. [toIAq'Ul]) 

[tul'um] Led.ersack N207 
< mo. tulum Ledertasche 

[tur'uf ki-] sauem N 166 (vgl. [tr'ufk]) 
[tus'un] Fett N206 (vgl. [tos'un]) 
[tuto-] fliehen, weglaufen D79 

(vgl. [duto-]) 
[tuturR'an] ~ [tuturR'on] Reis K194. 

N96 
< mo. tutury-a(n) id. 

u 
[u] und K158 

< pers. u id. 
[wbtfi-] zerlegen K220 

< mo. aMi- abdecken, hauten 
[UbtA-] beiJ3en K211 

< mo. ebde- zerstoren? 
[Ud'A] hinauf, nach oben KMl1 S40. 

oben KM12 
< mo. agede id. GG 0' ede id. 

[udfA-] Behan D73, 78, 90 
< mo. uje- id. 

~ [U;SA] id. K129, 138ff. 
ansehen D 99, 101 

~ [u;Se:-] Behan K153 
~ [W3lll-] id. K33 

[u;SArAgdA-] erscheinen K26 
[udf'audur] vorgestem D53 

< mo. urjidur id.; kh. urZdar id. 
[u;Se:kdA-] Behen lassen, einenBlick fallen 

lassen K 153, 155 
[udfu] Sicht B21 (vgl. [udfA-]) 
[u;s'ur] Knauel K238 
[udur] Tag KM55. K 143ff. 

< mo. edur id. 
[ufta-] kaputt, zerbrochen sein N39 
~ [UftA-] graben, umbrechen N 146, 149 

stechen K 121 
< mo. ebde- zerstoren, zerbrechen 

[uft'AIj] Brot D29, 30 
< tur. aptak id. V gl. kalm. admeg id. 

[ug-] geben KM89. D72. K136, 146 
(vgl. [og-]) 

[Ug'e:l be:] ist tot D77 
< mo. ii,gei nicht + bi ist 

[ugu-] ~ [ugu-] ~ [wgw-] ~ [ugu-] 
[ogu-] schlagen, treten D 81. K 12, 13. 
N6, 7. S3 
werfenKM33 

[ugu 'ubda] niederschlagen und zu Bo
den fallen K 214 
< pers. Lehnubers.: zadaB lfaMn daB 
id. 

[URA-] waschen B44. K221. N 150f. 
(vgl. [ORA-]) 

[UllA-] weinen D39. N24, 26 
< mo. uila- id. 

[Uln'All] Kuh N202 
< mo. uniyen id. 

[uk'Ar] ~ [uk'Ar] ~ [ok'Ar] Rind, Tier 
N46, 73. Sl 
< mo. uker Ochse 

[uk' in] ~ [Ilk' in] ~ [lIk'i] Madchen, 
Tochter B60ff. K131. N22f. etc. 
< mo. akin id. 

[ukm'AIj] ~ [wkm'AIj] ~ [wkm'(}IJ] 
Brot, Essen, Speise N 1 ff. S 24 
(vgl. [uft' AIJ]) 

[uku-] ~ [uku-] sterben, umkommen 
D32. KM89. K34, 77, 200. N36 
[ugu-] toten S56 
< mo. uku- id. 

[ukUgA-] ausloschen N61 
[ul'nm] rot N 16 

< mo. ulayan id. 
[ul-] finden N276 

< mo. ol- id. 
[ule:l-] erhitzen K231 

< mo. ulai- rot werden 
[UffiAt] Volk B20 

< ar. ummat Nation, Yolk 
[umb'om] sich waschend B60 

V gl. mo. umba- schwimmen 
[umbul-] umstellen K158 
[umburA-] daniederliegen K204 
[um'id] Hoffnung KM 94 

< pers. umid id. 
[umfi-] lesen B36. K156. N245 

< mo. ungsi id. 
[umus-] anziehen B 60 

< mo. emUs- id. 
['UnA] Schau! Sieh! N 48 
[unAs'un] Asche N213, 237 

< mo. une8un id. 
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[und'on] Sauermilch KM25, 31 
< mo. umdayan Getrank 

[undun] ~ [undun] Hose N70, 115. S52 
< mo. omUdun id. 

[undut-] werfen K 60, 80 
[UIJRU-] furzen B71. KM43 

< mo. unga- id. 
[uIJuIA-] walken N208 

reiben S72 
kratzen S80 
< mo. ungele- streichen, glatten 

[uno-] ~ [uno-] fallen, herunterfallen 
K 187, 200. N 191 
absetzen B 58 
passen fUr + [de:r A] KM 31 
< mo. una- fallen 

[uno-] ~ [unu-] reiten D24. N186,220. 
S67 
< mo. unu- id. 

[UptA-] ausreiIlen KM45 (vgl. [UftA-]) 
[urd'o] Nahe; nahe D78, 79. K141. S33 

Ufer S75ff. 
zu, hin zu, vor D56ff. etc. 
< mo. urida vor, vome (zeitlich und 
ortlich) 

[urdJ'an] vorletzt, vorvorig N225 
< mo. urjinan vorletztes J ahr 

[urgAs'u] Kameldom N75, 76 
< mo. orgesun Dom, Splitter 

[ur'in] seIber K190, 231, 240 
< mo. ober-un Gen. d. Reflpron. 

[urindun'A] fUr sich seIber DS7 
[ur'intJi] du seIber D93 (vgl. [ur'in]) 
[urtJi-] ~ [urtJi-] ~ [wrtJi-] fahren, ge-

hen; vergehen; kommen, gelangen 
B7. D62. KM55. K16, 39. N11, 36. 
S 18,40,69 (vgI. [ortJi-]) 

[urt'u] lang K1, 97. S30 
groIl K2 
weit, weit entfemt K 22 
Zigarette (lit.: eine Lange) K 120 
[urt'u n'e:l] F16te B7 
< mo. urtu lang 

[urt'u urt'u] laut K59 
[urul] Lippe B81 

< mo. uruyul id. 
[ur'uxf] heran, daher K 199 

< mo. uruysi id. 
[URA-] waschen B44. K221. N150f. 

(vgI. [ORA-]) 
[uRur-] setzen, stellen, legen, geben in 

oder zu etw., ein-, hinzugieBen B49. 

D88. DS1. K85, 221. N207. S79 
an-, festmachen N285 
greifen K187 
zuriickschleichen, -gehen K 231 
< mo. uyur- lassen, herauslassen; 
uquri- zurucktreten 

[URur-] herbeiholen N61 
[us'u] ~ [us'un] Wasser N28, 61. S26 

< mo. usun id. 
[us'un ki-] flussig machen K231 
[us'ud] abge16ste Felle, Haut (pI.) K201 

< mo_ ayus- auflosen (*ayusud Auf-, 
AbgelOstes ?) 

[uJj'or] geschickt N 175 
< pers. husyar id. 

[uJk'odur] ~ [uJk'udur] gestem N 144f. 
S58,57 
< mo. ocugedur id. GG § 245 ocigan 
udur id. kh. ocogdor id. 

[uJk'on] gestem D86 
< mo. oCigen id. 

[ufk'urkA] gestem D23 
[UtAg'U] alt, der Alte B 54,56. K 173,219 
~ [OtAgU] id. B56 

< mo. otegu id. 
[utkun] Scheide, Vagina KM70, 75, 76 

ord. 1ltUgU id.; kalm. utgt} weibliches 
Geburtsglied 

[UtfA] Rucken B57. K226 
< mo. uyuca hinterer Teil des Tier
ruckens 

[UIt'Ar] schnell K189, 190 
< mo. oter id. 

W 

[walr'on ki-] zerstoren K205 
< pers. vairan zerstort + mo. ki
tun, machen. V gI. pers. vairan kar
dan id. 

[WAjA-] llahen S52 (vgI. [WOjA-]) 
[wAk'il] Bevollmachtigter, Stellvertreter 

D87 
< ar. wakil id. 

[W'Aqte: ke:] als (Konj.) K187 
< ar. -pers. waqt-i ki id. 

[wAsf] Lob, Preis B17. DS9 
< ar.-pers. wW/! kardan beschreiben, 
preisen, loben 

[wAsI] Verbindung B 16 
< ar. wW/l id. 

[wAzir] Wezir B52. K145 
< ar. wazir id. 
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[wo bol-] offen, gliicklich werden K 157 
[wo ki-] offnen K188 

< pers. vaz offen + mo. bol- und ki-. 
V gl. pers. vaz kardan offnen 

[W'Ol] Wehe! DB1 
< pers. vay wehe, ach 

[WOjA-] niihen K218 
< mo. oyu- id. kh. ojo- id. 

[wol-] finden K 205 (vgl. [01-]) 

z 
[zalf'a] ~ [zalf'A] Frau N21, 59. 136 

< ar. 'laJ.!iba id. 
[zAmb'ur] Wespe K56 

< pers. zanbur Wespe, Biene 
[zAm'on] Stroh B17 (vgI. [som'o]) 
[zAr] Gift IL1VI89 

< pers. zahar id. 
[zArd'olu] Aprikose N275 

(vgl. [sArd' olu]) 
[zAr'Ol] Haus B58. K235 

< tur. saraj Palast, 8chlo13 

[ZARl'iR] Schafhaar (zur Bereitung von 
Filz) N210 
< tiir. sayliy Milchschafe 

[z'ArA] ~ [zAr'A] etwas KM13. K36,54 
herat.-dial. id. 

[zendAg'i kl-] leben 822 
< pers. zandagi Leben + mo. ki
tun, machen. V gI. pers. zandagi kar
dan id. 

[zendAgo] Leben K 183 
[z'in] Sattel S 51 

< pers. zin id. 
[z'in ki-] satteln ibid. VgI. pers. zin 
kardan id. 

[ziil'A] 8prosse, pI. Leiter B58 
< pers. zina id. 

1. [z'or] etwas K92 (vgI. [z'ArA]) 
2. [z'or] Armer B 17 

beweinenswert B 24 
< pers. zar bitter, beweinenswert 

[z'ur] kriiftig, stark N90 
< pers. zur Kraft, Macht 



Suffixindex 

(Die Ziffern beziehen :>ich auf die Seiten. Der Index verweist auJ3er auf Suffixe 
auch auf die einzelnen Laute, die Partikel und Konjunktionen.) 

A 

[a] 
[D] 
[A] 
[a] 
[re ] 
/a/ 
a Vokativ 
a- Kopula 
-a Dat.-Lok. 
-a Refl.-Poss. 
-a Imperativ 
aya 
agar Konjunktion 
ayu 
[ai] 
[Ai] 
ai Vokativ 
-ar Instrumental 
-asa / -a8e Ablativ 
[au] 
[AU] 
laul 

B 

[b] 
[~] 
/bl 
-M finit. Verbum 
-Mi5i finit. Verbum 
bada8u ke Konjunktion 
bai- Kopula 

87 
87 
87 
88 
87 

105, 107, 109 
119 
137 
116 
119 
126 
109 
150 
109 

88 
88 

119 
118,120 
117,120 

88 
88 

109 

80 
88, 96, 97, 108 

-Mnud finit. Verbum 
baodsudi ke Konjunktion 
-Mto finit. Verbum 

96, 100 
133 
133 
152 
139 
133 
152 
133 
124 
138 
133 
133 
138 
143 

-bda enk!. Perspron. 
be Kopula 
-be finit. Verbum 
-bebi finit. Verbum 
bi Kopula 
bi Prohibitiv 

-bi enk!. Perspron. 124 
bol- Kopula. 139 
-b6ubi finit. Verbum 133 
-bUbda finit. Verbum 133 
-bUbi finit. Verbum 133 

C 
I~ 98 
-15 enk!. Perspron. 124 
-00 finit. Verbum 135 
-cambila finit. Verbum 137 
-Mmbilabda finit. Verbum 137 
-Mmbilabi finit. Vet'bum 137 
-MmbilaiSi finit. Verbum 137 
-Mmbilato finit. Verbum 137 
-i5i enId. Perspron. 124 
-i5i Konverbum 147 
-i5ini enk!. Perspron. 124 

D 
Ed] 88 
Idl 97 
-d Plural 113 
-da enk!. Perspron. 124 
-da Dat.-Lok. 116 
-da- deverb. Verbum 110 
-dasa Ablativ 117 
-du denom. Nomen 112 
-du Dat.-Lok. 116 

E 
[e] 
[e] 
[() ] 
[E] 
le/ 
-e Gcnitiv 
ege 
egii 
[ei] 
/eil 

87 
87 
87 
88 

106, 108, 109 
115 
109 
109 

88 
109 
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-ei Genitiv 115 j. Z 
-ei Akkusativ 117 m 98 
[eo] 88 [3] 88 
esa Negation 141 -ja finit. Verbum 135 

-jaM finit. Verbum 135 
F -jambi finit. Verbum 135 

[f] 88 -jamda finit. Verbum 135 

If I 100 -jami finit. Verbum 135 

-fa finit. Verbum 133 -janai finit. Verbum 135 
-janto finit. Verbum 135 

G -jantod fin it. Verbum 135 
-ji Konverbum 147 

[g] 88 -Zi Konverbum 147 
Igl 98 -zunci finit. Verbum 135 
-ga finit. Verbum 131 
-ga- deverb. Verbum 110 K 
-gda- deverb. Verbum 110 

[k] 88 geibi Negation 142 
Ikl 99 
-ka denom. Nomen 112 

H -kei Verbalnomen 143 
[h] 88 -kda- deverb. Verbum 110 
[I.J] 88 ke Konjunktion 150f. 
Ihl 102 -ki Suff. am Possessivpron. 122 

ki Konjunktion 150£. 
X -ksambi Verbalnomen 144 
[x] 88 ·ks6sa erstarrtes Verbalnom. 146 

Ixl 101 -ku Verbalnomen 144 
-xci Verbalnomen 143 -kui Verbalnomen 144 
-xsambi Verbalnomen 144 

L -xsambila Verbalnomen 144 
-xsan Verbalnomen 144 [I] 88 
-xse Verbalnomen 144 III 103 
-xs6 Verbalnomen 144 -l- deverb. Verbum 111 

-l deverb. Nomen 112 
I -la Komitativ 119 

-la- denom. Verbum 111 
[i] 87 -ld finit. Verbum 134 
[i] 87 la Negation 140 
[1] 87 -ldbda finit. Verbum 135 
Iii 106, 108, 109 -ldbi finit. Verbum 135 
-i Genitiv 115 -lali finit. Verbum 135 
-i Akkusativ 117 -ldmbi finit. Verbum 135 
-i enkl. Perspron. 124 -ldmbila finit. Verbum 137 
iyu 109 -ldmbilabda finit. Verbum 137 
-ini enkl. Perspron. 124 -ldmbilabi finit. Verbum 137 
rio] 88 -ldmbilaci finit. Verbum 137 
isa Negation 141 -lambilato finit. Verbum 137 
[iu] 88 -ldmbilato finit. Verbum 137 
iye 109 -ldmda finit. Verbum 135 

-ldnci finit. Verbum 135 
J -lanto finit. Verbum 135 
[j] 88 -lato finit. Verbum 135 
j 104 -lga- deverb. Verbum 110 
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M 101 107, 108, 109 

em] 88 -obda finit. Verbum 133 
-obi finit. Verbum 133 Iml 102 

109 -m finit. Verbum 129 oyu 

-m Konverbum 147 [01] 88 

-ma enId. Perspron. 124 [oil 88 

-mani enId. Perspron. 124 loil 109 

-mbi finit. Verbum 128 -on, < UM-yun deverb. Nomen 112 

-mbila finit. Verbum 136 osala erstarrtes Verbalnomen 146 

-mbilabda finit. Verbum 136 loul 109 

-mbilabi finit. Verbum 136 
-mbilaei finit. Verbum 136 P 
-mbilato finit. Verbum 136 [p] 88 
-mda finit. Verbum 128 Ipl 97 
-mi enk!. Perspron. 124 -pa finit. Verbum 133 
-mini enk!. Perspron. 124 -paci finit. Verbum 133 
-mni enk!. Perspron. 124 -panud finit. Verbum 133 
-moni enk!. Perspron. 124 -pato finit. Verbum 133 

-poubi finit. Verbum 133 
N, I) -pUbda finit. Verbum 133 

-pUbi finit. Verbum 133 
en] 88 
[I)] 88 Q 
Jnl 102 
hi 103 [q] 88 
-n Nominativ 115 Iq/ 99 
-n Konverbum 147 -qci Verbalnomen 143 
-na finit. Verbum 128, 129 -qui Verbalnomen 144 
-na Eefl.-Poss. 119 -qula'O deverb. Nomen 112 
-naei finit. Verbum 129 
-nam finit. Verbum 129 E,G 
-nambi finit. Verbum 129 [r] 88 
-namda finit. Verbum 129 
-nanci finit. Verbum 129 

[E] 88 

-nanto finit. Verbum 129 Irl 103 

-nantod finit. Verbum 129 Itsl 104 
-ra- deverb. u. denom. Verbum 111 

-nanud finit. Verbum 128, 129 -ga- deverb. Verbum 110 
-'Oar Instrumental 118 -gagda- deverb. Verbum 110 
-nci finit. Verbum 128 
-ne Genitiv 115 

-gsambi Verbalnomen 144 

-ne enk!. Perspron. 124 
-gsambila Verbalnomen 144 

-'Ogui denom. Nomen 112 
-gsan Verbalnomen 144 

-ni enkl. Perspron. 124 
8,S -nto finit. Verbum 128 

-ntod finit. Verbum 128 [s] 88 
-nud Plural 114 [J] 88 
-nud finit. Verbum 128 lsi 100 

lsi 101 

0 
-s Plural 114 
-sa Ablativ 117 

(0] 87 sa Negation 142 
[0] 87 -se Ablativ 117 
[s] 87 -BU finit. Verbum 130 
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T [ui] 88: 
[t] 88 [m] 88 
jtj 97 ula Negation 140 
-t Plural 113 [uo] 88 
-t Dat.-Lok. 116 
-tar Komparativ 118 W 
-to enkl. Perspron. 124 

[w] 88 -tod enkl. Perspron. 124 
-toni enkl. Perspron. 124 jwj 104 

-tu Imperativ 126 waqte ke Konjunktion 152 

-tu Dat.-Lok. 116 
-tud Imperativ 126 Y 

U 
jyj 101 
-ya Refi.-Poss. 119 

[u] 87 -ya Imperstiv 126, 127 
[UI] 87 -yana Imperativ 127 
[u] 87 yo Vokativ 119 
juj 107, 108, 109 
-u Imperativ 126 

Z -ubda finit. Verbum 133 
-ubi finit. Verbum 133 [z] 88 
ugeibi Negation 142 jzj 100 
uyu 109 Z 101 
ugu 109 -z Plural 114 
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