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Beitrag zur Entwicklung des Reims
in der tiirkischen kunstliteratur

Einleltung

Der Ubertritt der tiirkischen Vólker zum Islam im 10. Jahrhundert stellte sie nicht
nur der neuen Religion geneniiber, und den mit ihr verbundenen Rechten und
Pflichten, sondern auch der Notwendigkeit die arabische Sprache, als die Sprache
des Heiligen Buches * des Korans - kennenzulernen, was folglich die Aneignung
des arabischen Alphabetes herbeiftihrte. Er bildete auch den Wendepunkt auf dem
Gebiete der Kultur, also auch auf dem der kiinstlerischen Dichtung und der Li-
teratur.

Wenn man von der tiirkischen Literatur spricht, meint man die Dichtkunst,
die lange Jahre hindurch den Grundstock der gesamten Kunstliteratur bildete. Die
Werke, die den Charakter der religiósen und philosophischen Abhandlungen hatten,
geschichtliche und literarische Chroniken usw., wurden in Prosa geschrieben,
und die Dichtkunst war bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Hauptgattung in der
schónen Literatur.

Die populżre Redensart: ,,Der Ubertritt zum Islam ist der Ubertritt zum neuen
Glauben und zum (AruzD" betont nachdriicklich, was fiir ein gro§§es Ereignis fiir
viele Jahrhunderte Dichtkunst die Anwendung der arabisch-persischen metrischen
Prinzipien, der dichterischen Form und der Reimkunst war.

Vor dem 11. Jahrhundert besassen die tiirkischen Vólker eine, der Form nach,
volkstiimliche Dichtkurrst.DieindemWerkvon M ah mu d K 

" 9g ar il 111. Jhd.;
verzeichneten Versuche der volkstiimlichen Dichtung sind ein Beweis dafiir, dass
się nicht nur in der Epoche der schriftlichen Aufzeichnung, sondern auch viel friiher
vorhanden wat2.

charakteristisch fur die volkstii
Der volksttimliche Dichter schafft

L Diaanii ląat-it-tilrk, Verlag Tiirk Dil Kurumu, Ankara 1940-1,943, bearbeitet
von Besim Atalay.

' Uber den Konservitismus der ttirkischen Volkspoesie siehe: T. K o w a 1s k i,
Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich, Kraków 1921, S. 9.

rnliche
unter

Dichtung ist ihre spontane Entstehung.
dem Einfluss eines inneren Bedrirfnisses,
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sich auszusprechen, seinem persónlichen Empfinden der Poesie und dem natiirlichen
Charakter der Sprache gemdss. Das Spontane, und nicht gelernte Regeln und Grund-
sżtze, das Empfinden der Poesie und die natiirlichen Eigenschaften der Sprache
sind sowohl dem Dichter als auch der Gemeinschaft in der er lebt,und fiir die er
schafft eigen.

Mit dem Ubertritt zum Islam_ beginnt fiir die Ttirken eine neue Entwicklungspe-
riode der Literatur, in die sie mit eigenem, obwohl nicht niedergeschriebenem
Vermógen der volkstiimlichen Dichtung einschreiten, mit dem Vermógen der heimi-
schen poetischen Formen, des Inhalts, der Versifikationsarten und der Prinzipien
der Reimkunst. Es ist klar, dass die neuen, arabisch-persischen Dichtungsregeln frir
die Poesie lange Zeit keinen bemerkbaren Einfluss auf die tiirkische Volksdichtung
ausiibten. Sie wurden ausschliesslich in den Werken der hóheren Schichten angewandt,
die die Volksdichtung sehr langsam beeirrflussten. Dennoch die Anwendung in der
Literatur der aufgeklżirten Schichten der Versifikations- und Prosodieregeln, die
dem Wesen der Sprache, dem echt tiirkischen Begriff der Poesie, der Rhythmik
und der poetischen Formen ganz fremd waren, konnte nicht in eindringender Art
erfolgen. Yięl Zeit mu ste vergehen, bis die in .der tiirkischen Dichtkunst neuen,
mit den arabisch-persischen Theorien iibereinstimmenden Prinzipien ftir Rhythmik
und Reim ausgearbeitet und angewandt wurden.

In dęn friihesten Werken der Dichtkunst lassen sich Schwierigkeiten bemerken,
die die Dichter iiberbriicken mussten, um das dem Volke eigene silbenzżhlende
Metrum durch das der ttirkischen Sprache fremde quantitierende Metrum zu
ersetzen. Nicht geringere Schwierigkeiten boten sich dem Dichter als er Reimc
anwenden musste, die den Anforderungen der klassischen arabisch-persischen
Reimkunst entsprechen sollten. Deswegen scheint es interessant zu sein, die Werke
der Friihzeit der tiirkischen Kunstliteratur von diesem Gesichtspunkt aus zu unter-
suchen und in ihr die hervortretenden Eigenschaften der volkstiimlichen Literatur
zu verfolgen.

Mit dem Namen
Dichtung umfassen,
arabisch-persischen
Hashacib3 aus

łt

der ttirkischen kunstliteratur der frtihen periode lisst sich die
die in dem Zeitabschnitt von der Erscheinung des ersten, in der
Metrik geschriebenen Werkes, Kutadgu bilig von Y u s u f
Balasagun (1069-70) bis zut Entstehung des, in trirkischer

3 Die Namen der tiirkischen Verfasser und, im weiteren Verlauf der Arbeit, die
tiirkischen Texte und Zitate werden in Ubereinstimmung mit der Rechtschreibung
der Gegenwart angegeben. Die Anwendung der wissenschaftlichen Transkription
bei den nichtsprachwissenschaftlichen Untersuchungen scheint nicht unentbehrlich
zu sein, seitdem in der Ttirkei das lateinische Alphabet eingefiihrt worden ist. Die
arabischen und persischen Namen und literarischen Termini werden in der wissen-
schaftlichen Transkription angegeben.
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Sprache verfassten, die Theorie der Poesie betreffenden Werkes unter dem Titel
Mizan-al-aozana ęntstanden ist. Sein Verfasser A l i i, N a v o i (1441-1501)
rvar der erste Ttirke, der in diesem kleinen Werk die Grundsdtze der Rhythmik
in der tiirkischen poesie zu bestimmen versuchte.

Es bedeutet keineswegs, dass bis zu dieser Zeit die ttirki chen Dichter keine
theoretischen Werke kannten. Die ersten Poesietheorien erschienen in der persischen
Literatur schon im 11. Jahrhundert. Aus den Jahren 1037-8 stammt das Węrk
riber die Rhetorik und die Dichtkunst unter dem Titel Terlumd.n al Baldga, dęssen

Yerfasser Muhammad b. 'Omar ar-RidflyEni5 ist. Ahmed b. Muham-
mad al Manśiri aus Samarkanda (11. Jh.) schrieb das Werk unter dem Titel
Kanz ąl Gąrd.'tb. Uber die Poętik schrieb Buzur rnihr Amir AbU Marrsiir
Kasim b. Ibrdhim al Klyni (11.Jh.). Bahrdmi Abfr'l Hasan 'Ali al
Sarahs (11.Jh.) schuf drei Werke iiber die Dichtkunst: Gayat al 'ArilQiyyin,
Kanz aI Ęd.Jiya, Hu ista ndme. Im 11. Jahrhundert schrieb dariiber auch AbU
'Abdallah Fflśi. Raśid-ed-Din Watwat (t 1182/3) schuf das Werk unter
dem Titel Ęąda'ik ąl Sihr.Raśidi Abu Muhammad'Abdallah b, N,{uham-
mad aus Samarkanda (12.Jh.) schrieb Zinat ndme, Mit der Poetik beschiiftigte sich
auch Hasan-i Katt5n aus Chorasan6. Zweifellos kannten die ttirkischen Dichter,

a Das werk von A l i i r N a v o i entstand unter dem Einfluss des werkes
T,on Śams'ud Din Muhammad ibn Kay ar-Razi (I3. Jhd.) unter
dem Titel Al-Mu'lam fi ma'dyiri dś'd.ri'l a am. M. F u a d K ó p r ii l ti's Artikel
Aruz in Islam Ańsiklópedisi,-Bd. 1, s.6Ę. A. Zęki Velidi Togan, Alj

ir, Islam Ansiklopedisi, Bd, I,S. 349-357, M. F u a d K ó p rii liiz ad e, Tark
dili ę:e edebiyatl hak. ara;tumalar,Istanbul 1935, S. 20+*ż56. Anuul.ep Hąaouń. Meso-
Hyl ąffioH, Kpumurc ?nreKcrn mańćploauu IĄ s s ar C y.rr T o H o n, TatuneHt 1949. A.H.
C a łr o ż .rr o B yl w, IzlseleueH\l.n u3 rnpąKmąrną Mup Altu IIIupa Heeańu, <łMusauy-,ct
a63QtlDl Bocro.łrruź Cdoprrux I, II. 1926. A. K, EopoBKoB, Ilpousuoweuua _a
crnlr.xax Haaoll. IZsB. Ax. Hayx CCCP. org. JII4T. 14 as. 1960, XIX, esIn. 3, S.
żII-221. A. K. BopoBxor, K nonpocy fiolłemuuecrcoeo aHąJlLrBa crru,rrcoł Hąaou.
V.r. 3an. Taurx. loc. fIeA. żIgcr. 1959, nnlu. XII. S. 9. Ą. K. E o p o B I{ o B)
tr4syueuue Jłclt3llu u mlJopałecrnaa Aluwepa Haaou, C6. ,rPo4ouaualrrrrłx ys6excxoń
--IIłT paTypbl", TautteHr 1940. E. 3. B e p r e JI 6 c, Haaou, Onurn maoPuecrcoń
Óuozpa$uu, Mocxsa, 1948. Ą.A. CemeHoB, Mąrnepunłlbt. rc 1uiluoepa$uvecrcony
yKą3arnefio nelłavnHbtx npousaedeuuil Aluuepa Haaou u l.urnepąrnypbl o HaM, Taruxerrt
1940. H,O. JIe 6egee, Haaou. Jlupura, Taurxerrr 1941 . C6opuwx: Mup-Anu-
Uup, JleHanrpag 1928.

5 Kiffib Tarcumdn al-bald!ą.yazan Muhammed b. 'Omar ar*Redu-
yini. Mukaddime, hasiye"ve"izahlarla negreden Ahmed Ate9, Istanbul
1,949, Istanbul tiniversiteŚi yayrnlarrndan Nb 395, Edebiyat FakiitteŚi arkryat
Enstittisii.

6 Siehe: Al-Mu am.,. E.1.W. Gibb Memorial X.EinleitungvonE. G. Br_orv-
n e. Teheraner Ausgabe 1it4 h. ist mir unzugżnglich. E. G. B r o w n e, A Li-
terary History of PerŚia,vol.Z, S. 19-20. Nżheres-bei E. G. Brow r'e, !P._ ci!.,
untei den enisprechenden Namen und J. R y p k a, Dójiny Perskć a Tddźickó
literatury, Praha 1956.
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welche die persische Poesie sich zum Vorbild nahmen, alle ihre Theorie betref-
fenden Abhandlungen. Da aber die Ubertragung der persischen Stilistikgrund-
sżtze auf den ttirkischen Boden bei den Dichtern keine Zweifel erregten und keine
prinzipiellen Schwierigkeiten bereiteten, so galt es bei der Rhythmik und dem
Reimen den Widerstand zu iiberwinden, den die Sprache selbst upd die Tradition
der volkstiimlichen Literatur leistete, Vielleicht deswegen bespricht dieses erste
theoretische tiirkische Werk von Al i i r Navo i vor allem die Probleme der Rhythmik.

Die frtihe Periode der ttirkischen Kunstliteratur ist keine einheitliche Periode,
vor allen in bezug auf das Gebiet, auf dern die Dichter wirken und in bezug auf
die Zeit, in der die literarischen Werke entstehen. Am friihesten trat die poetische
Kunstdichtung in Mittelasien auf. Die Tótigkeit der mittelasiatischen Dichter fóllt
auf das 11. bis 13. Jahrhundert. Solche Werke wie Kutadgu biĘ von Yu s u f H a s-
hacib (1069-70) Hibet-ul Hakayik, von Edip Ahmed (I2.1h.), Hiktnet
von Ahmed Yesevi (t1166) Klssa-i Yusuf von'Ali (13.Jh.) bilden die
erste friiheste Gruppe. In der ganzęn hier erwżhnten Dichtung lźsst sich eine gewisse
Reibung der Grundziige der volksttimlichen Literatur mit den neueingefiihrten
Grundsdtzen der arabisch-persischen Literatur beobachten.

Die zweite Gruppe bilden die in Anatolia enstandenen Werke der vorosmanischen
Epoche und vom Anfang der osmanischen Regierung, d. h. vom 13. bis 15. Jhd. Es
sind tiirkische Gedichte von Sultan Vęled (1227_131ż), Qarhname von
Ahmed Fakih (13.Jh.), Yusuf u Zeliha von eyyad Hamza (13. Jh.),
die Dichtung von Yunus Emre (1288?-1302?), Diwan von Sultan Kadi
Ahmed Burhaneddin aus Siwas (1344-1399), Yusuf u Zuleyha von
Kadi Darir (14.Jh.), Diwan von Seyyid Nesimi (t1403), die Dichtung
von Giilgchri, von A9ik Pa9a (1272-1333), von Ahmedi (1334?-1413).
Auch hier in den ersten Werken ist, źhnlich wie in der mittelasiatischen Literatur,
mit einem Durchdringen der volksttimlichen Grundziige zu rechnen.

Die Unterscheidung dieser zwei Epochen und zwei Mittelpunkte, in denen sich
die Literatur entwickelte, bedeutet nicht, dass die Dichtung in Anatolia getrennt
entstand, dass die nach Kleinasien angekommenen Tiirken keine literarischen Tradi-
tionen mitgebracht hatten oder dass an sie die Ideen und Werke aus Mittelasien
nicht gelangten?. Wie schon erwżhnt wurde, gab es dortvor dem 11.Jh. und sogar
vor dem 10. Jh. eine entwickelte volkstiimliche Literatur. Mit der Tradition dieser
Dichtung liess sich der ogusische Volkstamm in dem neuen Wohnort nieder. Nach
Anatolia gelangten die mystischen Ideen und die Dichtung des grossen Mystikers von
Mittelasien Ahmed Yęsevi. Seine Anschauungen und seine Dichtkunst iibten
gros en Einfluss auf die mystische Poesie von Kleinasien aus8. Neben den nicht

7 A. Samoy1
S. 960.

8 M. F. Kopr
S. 988-989.

o v i t s c h, Les ćcritures et les langues littćrąires, E. I., Bd. +,

ti 1 li z .a d e, Artikel riber die trirkische Literatur, E. I., Bd. 4.
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originellen Werken, die die persische Dichtung nachahmten, entstand, von Ye s e vi
beeinflusst, die echt tiirkische Dichtkunst, die sich der einfachen Sprache, des
silbenziihlenden Metrums und der volksttimlichen Form bediente. Die anatolischen
Dichter konnten jedoch die Erfahrungen ihrer Vorgźnger bei dęr Aneignung der
arabisch-persischen Versifikationsregeln nicht ausniitzen. Denn jene hatten keine
\Iethoden ausgearbeitet, die bei der Anwendung der fremden und neuen Formen
des Metrums und der Reime behilflich sein konnten.

Der Einfluss des volksttimlichen schaffens auf die kunstliteratur der Tiirken
hatte einen doppelten Charakter:

1. den bewussten Charakter, der sich bei einzelnen Dichtern dusserte, die nach
der volksttimlichen Form schafften. so ist es z. B, in der friihen periode in vielen
Gedichtenvon Yunus Emre, oder in der Periode nach dem goldenen Alter der
klassischen Literatur bei Nedim (1681-1730).

ż. dęn unbewussten Charakter, der sich in der frtihen Periode bei allen Dichtern
żussert, die, indem sie sich die arabisch-persische Rhythmik und Versifikationsre-
geln aneigneten, diese bei der tiirkischen Dichtkunst nicht fehlerlos anwenden konnten.
Das Hindernis bilden: die Sprache, die lebendige, starke, nationale Tradition und
die Gewohnheit die heimischen Regeln der Volksdichtung anzuwenden.

Um die Grundziige der Volksdichtung in der tiirkischen Kunstliteratur aufzu-
finden, mus man diese von verschiedenen Gesichtspunkten aus untersuchen. Vor al-
lem kżime das Problem der Rhythmik in Frage. Es nahm vięl Zęit in Anspruch die
Silben- und silbenakzentuierende Rhythmik durch die quantitierende Rhythmik zu
ersetzen und ihr die Sprache anzupassen, die das quantitierende System nicht
kannte. Daher wird in der ersten Periode der Dichtung, bevor eine besondere Dich-
tersprache geschaffen worden ist, die quantitierende Rhythmik in den dlteren
Gedichten mit der Silben- und silbenakzentuierenden Rhytmik wechseln.

Dann ist auch die Entwicklung der Stilistik interessant, deren Bedeutung in der
Dichtkunst Vorderasiens so gross ist und welche die tiirkischen Dichter allmżhlich
einfiihrten und entwickelten. Die friihesten Gedichte kennzeichnet die Einfachheit
der Sprache und der Fabel.

Eine wichtige Rolle sowohl in der Kunstdichtung als auch in der volkstiimlichen
Dichtung erfiillt der Reim, der sich in beiden Dichtungsarten auf verschiedene
Grundsżtze stiitzt. Um also die richtige Ansicht iiber die Entwicklung der tiirkischen
Kunstpoesie zu gewinnen und die volkstiimlichen Grundztige in ihr und volkstiim-
liche Einfliisse auf diese zu bezeichnen, muss man diese Probleme bei den einzelnen
Dichtern verfolgen. Vorerst befassen wir uns mit den Studien tiber die Entwicklung
des Reims.

l

In der arabisch-persischen Theorie der Dichtkunstg hat der
beitete Grundsźtze. Diese waren auch auf dem ttirkischen

Reim genau ausgear-
Gebiete massgebend.

g Uber die Merkmale des Reims in der tiirkischen Volksdichtung siehe S. 55-56.

4 Rocznik orientalistyczny, t, xxvll, 1

DIE ENTWICKLUNG DES REIMS IN DER TURKISCHEN KUNSTLITERATUR
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Samt der Rhythmik spielte er in der Poesie eine grosse Rolle. Die gesamte tiirkische
poetische Dichtung ist gereimt, und in der ganzen Geschichte der Kunstpoesie bis
in die neuesten Zeiten, also bis zur Reform Mitte des 19. Jahrhunderts, sind
nur die Distichen milfredat als ungereimt bekannt. Die Reimkunst bildete in der
arabisch-persischen Theorie der Dichtkunst ein besonderes l(apitel 'iml-ul Ęawaft
genannt.

Die gegenwżirtigen tiirkischen Literaturhandbiicher, welche dię Probleme des
Reims eingehend oder kurz besprechen, beurteilen den Reim in der ganzen klas-
sischen Literatur vor Tanzimat (vor den Mitte des 19.Jh.'s durchgeftihrten
Reformen) als einen visuellen Reim. Es ist zweifellos die Fortsetzung der Anschau-
ungen von R e c aiza d e E kr e m (l847-t9l3), der wżihrend der literarischen
Streite zur Zeit der Reform fiir die Anderungen eintrat, in dem er feststellte, dass
auch auf dem Gebiete des Reims eine Erneuerung eintreten muss und mit
seiner Ausserung: ,,Der Reim ist fiirs Gehór"lo den Reim der klassischen Literatur
der vorhergehenden Periode, als visuellen Reim beurteilte. Ebenfalls M u a l1i m
N a c i (1850-1893), der in seinen Węrk Istildhat-i Edebiye (Istanbul 1307 H) dem
Reim grosse Aufmerksamkęit schenkt, betrachtet ihn genau vom graphischen
Standpunkte aus, indem er die Buchstaben und die Vokalisation der Reimsilben
analysiert ohne seinen Klangwert zu beachten. In der Arbeit Rhótorique et prosodie
des langues del'Orientmusulman von Garcin de Tas y, die sich auf das
rhetorische von Mir Śams-ud Din Fakir verfasste Werk aus dem 18.

Jahrhundert stiitzt, unter dem Titel: Hadayik ul baldgaf, lesen wir: ,,IJnter Reim
e^i\3 kafiya, im Plural jlr3 kawafi versteht man die Wiederh.olung, inverschiedenen
'Worten, am Ende der Distichen oder Hemistichien derselben Buchstaben und
derselben vokalistion." Dies stimmt mit den żltereren Reimtheorien iiberein.

Hat aber der Reim seit den Anfżingen der tiirkischen Kunstliteratuf und friihęr
der arabischen und persischen Literatur nur die visuelle Funktion erftillt ? Haben
die ersten arabischen und persischen Theoretiker bei der Besprechung der Reim-
grundsźtze nur seine graphischen Vorteile berticksichtigt ? Was bildete den Reim
nach den Grundsótzen der arabisch-persischen Theorie ?

Da sind die wichtigsten Grundsżtze des arabisch-persischen Reimsll:
1. Sowohl der Form als auch der Bedeutung nach durften als Reim identische

Wórter nicht gelten.
Hingegen, identisch lautende Wórter mit verschiedener Bedeutung, d.h, Homo-

nyme wurden als Reim anerkannt,
Reimen konnten die Endungen verschiedener Wórter mit derselben Bedeutung,

also Synonyme.

ade Ekrem, Tak-
Tilrh klósikleri,,,Varltk"

10

dir-i
Nr.

1t

,,Kafiye sęm' igindir, brrakin kaydeyi", R e c aiz
Elhan, siehe likrti Kurgan, RecaizadeEkrem,
37, S. 6.
M u a l l i m N a c i, Istilóhat-i Edebiye, S. 85-1,22.
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2. Es gibt keinen Reim dort, wo die Stammsilbe nicht reimt. Die grammatischen
Endungen selbst bilden den Reim nicht.

3. Reimende Wórter mussten mit den grammatischen Gruppen tibereinstimmen,
also Nomen konnte nur mit einem Nomen, Verb mit einenr Verb reimen. Jedoch die
_\bweichung von diesem Grundsatz wurde in der klassischen persischen und tiirki-
schen Reimkunst nachsichtig behandelt. In der neueren Zeit, von Tanztmat
angefangen, gab das Ubergehen dieser Beschrdnkung in der ttirkischen Poesie die
\Ióglichkeit den Bereich der Reime bedeutend zu erweiternlz.

ł. Das Prinzip des arabischen Reims war die Ubereinstimmung des letzten
Stammkonsonanten der reimenden Wórter, das sogenannte rcwt. Die ausgebaute
Rhvthmik der arabischen Dichtkun t ,war eng mit den Gehóreindriicken verbunden,
die Harmonie der Klżinge verlieh den Gedichten das Melodische und den Wohl-
klang, die man mehr als den Inhalt des Gedichtes schdtzte. Der Reim, eng mit dem
im Gedicht gebrauchten Metrum verbunden, unterstrich noch męhr seinen Wohl-
l1ang, bildete die Akzentę seiner Melodie und Harmonie und konnte nicht anders
als Mitklang der gereimten Gedichte aufgefasst werden. Rewi also, den Araber
deutlicher als Vokale aussprachen, bildete den Klangakzent am Ende der einzelnen
\-erse. Der Reim war die unentbehrliche Bedingung des Gedichtes.

Dass die Harmonie, die Melodie und der Wohlklang die wichtigste Bedingung
der arabischen Dichtkunst war, d.h. dass ihre wichtigste Rolle die Wirkung auf das
Geh<ir war, kann die Tatsache zeugen, dass sie zur Rezitation, z,|Jt Deklamation be-
stimmt war. Den Wert des Gedichtes schitzten die Kenner, welche die Rolle der
Richter auf den poetischen Wettbewerben erfiillten, die wdhrend der Mdrkte vor
rielen Hórern stattfanden. Den Wert des ki.instlerischen Vortragens von Gedichten
,;erstand der Poet gut und benutzte die Dienste eines begabten Deklamatorel (rdwi)Li.

}Iit dem weiteren Ausbau des Reims wurde die Móglichkeit gegeben einęm Reim
-.ier Buchstaben vor rewi und vier Buchstaben nach rewi hinzuzufiigen. So konnte
der Reim neun folgende Buchstaben umfassenla:

1, Die Buchstaben l elif, 9 waw,und 6 je, die als Lźngezeichen der rewivorange-
ienden Vokale auftreten und fatha, damma und kesra bezeichnet sind, werden
r:,{ genannt. Sie bilden eine Ubereinstimmung des dem gereimten Konsonanten
lorangehenden Vokals, der die Klangiibereinstimmung der reimenden Silbe be-
tint-lusst. Es entsteht jedoch eine bedeutende Erschwerung die in Zusammenhang
steht mit der unzureichenden Buchstabenzahl des arabischen Alphabets fiir das
r-:sgebaute Vokalsystem sowohl in der persischen als auch in der tiirkischen Sprache.
Das Zeichel g IDaQ kann in der tiirkischen Sprache fiir die Bezeichntrng der vier

1: I s m ai l H a b i b S e vii k, Edebiyat bilgileri, Istanbul 1,9+2, S. 96.
l; E. 3. B e p t e JIó c, Irlsflpalłłwe mpyów, I. Izlcmopua nepcudcKo-rnądłałxcrcoń

żnreparnypbl, YIsE. Bocr. Jrrłr., Mocxna, 1960, S. 92.u }Iuallim Naci, op. cit.,S. 71-85. Garcin de Tassy, Rhótorique
,t Prosodie des langues de l'Orient musulman, Paris 1873, S.3+7-372.
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Vokale: u, ij, o, d, angewandt werden. Das Zęichen Ls je - fiir drei Vokale: i, x, e.

Reimtheorien unterscheiden zwei Arten von ó 7e und 9 ilJail)i c je ma 'rfrf - i,
c je malhill : ć, und 9 a)aa ma'rtif : frl g waw rnalhiil: ó und lassen das Reimen
der Vokale i-e, ii-ó zu, also der Vokale derselben Reihe. Dies betrifft nur die
persischen Wórter. Das Ubereinstimmen der rewi vorangehenden Vokale, die
auf dem Uberstimmen der Zeichen 3 wau und 4; je beruhte, gab infolge der Anwen-
dung dieser Zęichen fiir die hellen und dumpfen Vokale die Móglichkeit fiir die
Entwicklung der konsonantischen Reime. Die Anwendung verschiedener Buch-
staben an dieser Stelle, also die Bildung des Reims mit l eĘ, 9 waw und 4; je, wat in
der tiirkischen Dichtkunst vóllig verboten und fiir Fehler - sindd genannt - gehal-
ten, z.B. Ibt. 56, Reb. 13, pl-am 

,.i'l l -tąl-am /U
2. Dęr vor rewl auftretende nichtvoTalisierte KoŃonant, ftayd genannt, soll ent-

weder identisch in beiden sich reimenden Wórtern sein, oder als ein solcher, dessen
Aussprache analogisch ist: j-gr, c-t. Jedoch das Auftreten galz verschiedener
Konsonanten an dieser Stelle ist zulżissig.

3. Der vor rewi auftretende vokalisierte Konsonant, dafuil genannt, dem eĘ,
ta'sis genannt, vorangeht, muss nicht iibereingestimmt werden. Der Reim beruht
auf dem gleichen Konsonantenauslaut und den iibereingestimmten Vokalen. Es ist
also ein halb-assonantischer Reim.

4. Nach rewi kónnen zusd,tzliche Buchstaben auftreten, die zum Stamm des
gereimten Wortes nicht gehOren und nur ein wortbildender oder flexivischer Anhang
sind. Der erste Buchstabe nach rewi hęisst wa;l, der zwęitę !urfr.!, der dritte mazid,
alle eventuell weiter folgenden nd'ire. Sie miissen unbedingt iibereinstimmen, d.h.
sie miissen in beiden sich reimenden wórtern dieselben sein.

5. Die Schwierigkeit die Reimvokale iibereinzustimmen, der Mangel der Buch-
staben frir die Vokale, und das Ersetzen derselben durch die Vokalisationszeichen,
die mehrere Vokale bezeichnen, hat in die Reimtheorie eine spezifische Bespre-
chungsart desselben eingefiihrt. Die Theoretiker sprechen von den Vokalisation-
zeichen und stellen folgendes fest:

a. tau{ih, oder Vokalisation, die dem nicht vokalisierten rewi (ohne Vokal) lloran-
geht, muss i.ibereingestimmt werden. Wenn aber nach rewi ęin Vokal auftritt, kann
die ihm vorangehende Vokalisation (taulth) nicht iibereingestimmt bleiben.

b. Wenn im Reim ridf (l elif, 9 aJaIlJ, ó je) aufttitt, muss die Vokalisation des
vorangehenden Konsonanten - fuałw genannt - mit ihm (ridfl iibereingestimmt
werden. Wenn aber die Vokalisation dem kayd (dem vor rewi stehenden Konsonan-
ten) vorangeht, kann sie nicht iibereingestimmt sein.

c. Wenn im Reim ta'sis auftritt (elif - das dem vor rewi stehenden Konsonanten
dalil votangeht), muss fatha die dem ta'sts vorangehende Vokalisation sein. Die
Vokalisation von dafuil aber muss nicht tibereingestimmt sein.

Durch das Wort Ubereinstimmung der Vokalisation soll man die Ubereinstim-
mung der Zeichen fatha, kesra und damma verstehen. Es ist aber bekannt, dass

E
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jedes von diesen Zeichen in der tiirkischen Rechtschreibung zur Bezeichnung mehr
als eines Vokals gebraucht werden kann: fatha zur Bezeichnung a, e, kesra zut Bezei-
chnung t, i, e lnd damma zur Bezeichnung tr, i), o, ó. Also die graphische, visuelle
Ubereinstimmung war nicht immer mit der fonetischen, sich nach dem GehOr
richtenden Ubereinstimmung der Vokalę gleichbedeutend.

Die Theoretiker besprechen einige Fżlle, die sie, den anerkannten Prinzipien
gemżss, fiir Reimfehler haltenló. Die wichtigsten davon sind:

1. ind.d - d. h. die Nichttibereinstimmung von ridf - wie schon erwdhnt wurde.
2. ikwd, d. h. die Nichtiibereinstimmung des Vokals vot rewI, das die Silbe schliesst.

Also der Fall, wo nur der Auslautkonsonant reimt.
3. ikfa, d. h. das nichtiibereingestimmte rewi,velches gźnzlich den Reim vernichtet.

Jedoch ist die Anwendung der óhnlich klingenden reimenden Silben zulóssig, obwohl
sie in der Graphie Unterschiede aufweisen,z.B.in einem Wort 6 indem zweiten
. undanalogisch ł -L, )-o.! J - b, ę -ęt e-e, j-9.: In diesen Fiillen ist
es notwendig, in den Wórtęrn den gleichen, rewi bildenden Buchstaben zu ge-
brauchen, wa von dem Standpunkte der Ortographie aus gewiss ein Fehler ist.

Das Vorhandensein dieses Grundsatzes beweist, dass der Reim in seiner Vorausset-
zung znm Hóren bestimmt war, dass ihm die Klangiibereinstimmung zugrunde
liegt. Die Tatsache, dass man bewusst die Verletzung der geltenden Ortographie
zuliess, zeugt von der wichtigen Rolle der Graphie. In der spdteren Periode konnten
sich auf diesem Grund die graphischen, visuellen Reime verbreiten, was weiterhin
zu ihrer Vorherrschaft iiber dem Klangreim, dem akustischen Reim, ftihrte.

4. iyd oder śayegdn. Der Fehler besteht-darin, dass zwei identische Wórter reimen.
In den Bereich dieses Fehlers kommt auch das Reimen der identischen suffixe
ohne Anteil der Stammsilbe zu. Das ist nur in langen Gedichten zulżissig wie Mesnewi
oder Kaside und unter der Bedingung, dass derartiger Reim nicht hżufiger als je
sieben-acht verse wiederholt wird.

Bevor wir hier die Grundziige der tiirkischen Volksreime anfiihren, schenken
wir unsere Aufmerksamkeit dem Werk, das sich mit diesem Problem befasst. Bei der
Besprechung des Problems werden wir uns auf dieses Werk stiitzen. Es ist die schon
zitierte Arbeit von T. Kowalski.
T. Kowalski gab eine Ubersicht und Analyse der Volksdichtkunst der

Tiirken, die weit von einander liegende Gebiete bewohnen, der Dichtkunst die in
verschiedenen Perioden enstanden ist. In Folge dieser Untersuchungen hat er allge_

15 Garcin de Tass
1im I{aci, op.cit., S.95

y, oP. cit., S. 36I-367 erwehnt elf Reimfehler. M u a t-
gibt vier Reimfehler an. Wir zitieren nach ihm.
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meine, echt tiirkische Grundziige der pbetischen Dichtung festgestellt. Es sind:
der strophische Bau, die zweiteilige Anordnung, die Alliteration und der Reim.
Dem Reim schenkte der Verfasser seine volle Aufmerksamkeit, besprach ihn viel_
seitig und zog den Schluss:

,,Die Feststellung, der Reim sei den Ttirken schon lange her eigLn, hat eine grosse
Bedeutung fiir die Geschichte der Reimdichtkunst im allgemeinen. Denn wir stellen
damit fest, dass in Asien ausserhalb Arabien das zweite, von jenem unabhżngige
Zentrum der Reimdichtkunst vorhanden war, und zwat in dem Altaigebiet, das man
ftir die Urheimat der Tiirken hielt... Also beide asiatischen Quellen der Reimdicht-
kunst, Altai und Arabien waren schon tiitig, ehe der Reim in der europżiischen Poesie
zur Geltung kam. Die Einwirkung der Araber aus Stidosten und der tiirkischen
Vólker aus Nordosten geht dem Aufbliihen der europdischen mittelalterlichen Reim_
dichtkunst voran. Das Chronologische dieser Erscheinung soll bei der Erklżrung
der Enstehung des europżischen Reims beri.icksichti t werdęlr0."

Die Folgerungen, die T. Kowalski zog, erlaubten ihm das Problem in den
weitesten Grenzen zu stellen, und zwar: ,,ob und in welchem Masse die tiirkische
Folklore den Inhalt und die Form der Folklore Europas, Vorderasiens und Noidara-
biens bęeinflusstel?. " Um sich mit dem, so ausgebauten Problem zu befassen, sollte
man eine Reihe von Untersuchungen durchfiihren. Aber leider, wihrend dieser
vierzigJahre,dieseitdemErscheinenderArbeitvon 'f. Kowalski vergangensind,
hat mannichts auf diesem Gebiete getan18. Wenn dieArbeit von T. Kowalski in
irgend einer Westsprache veróffentlicht wdre, wiirde sie nicht nur Ttirkologen
sondern auch Poesietheoretiker anderer Lżinder zu lJntersuchungen anspornen.
Weil się in der polnischen Sprache erschien, war ihr Wirkungskręis bis zum Mini-
mum19 begrenzt. Die, von dem Verfasser angewiesenen lJntersuchungsrichtungen,
wurden sogar von polnischen Gelehrten nicht aufgenommen. Von dem wertvollen
werk wissen wohl un ere Literaturtheoretiker nicht und die Erforscher des mittel-
alterlichen Reims berticksichtigen die darin enthaltenen Bemerkungen nicht.

Die Arbeit ist auch denen nicht hinreichend bekannt, die an dem darin enthaltenen
Material und den beriihrten Problemen am meisten interessiert sein sollten, das
heisst den Tiirken selbst. sie berufen sich zwar darauf bei verschiedenen Gele-

ta o?. cit., S. 25.

'' Op. cit., S. 13.
18 Erst jetzt erschien in der Monatschrift ,,Hapo4;r Ąsą:a u A$płrxu". I4sg,

axag. Halx. CCCP, MocxBa 1961, Nr. 2, S.l+ż- 153 ein Artikel, unter dem Titel:
CooffiHou)eHue amurnepaquu u pufiuul 6 rWopKcKoJ|, c?nuxocJ,to?rceuuu. Sein Verfasser. A.
M. IIIep6ax, setzt die Arbeit der von T. Kowalski beriihrten Probleme
fort.

19 Darauf hat der Verfasser selbst hingewiesen, siehe T. K o w a l s ki Karaimische
Texte irn Dialekt zson Troki, Kraków 1,929, S.III-IV,



DIE ENTWICKLUNG DES REIMS IN DER rUnXlSCHEI KUI\TSTLITERATUR 55

;enheiten, doch,! wenn sie naheliegende oder dieselben Probleme bertihren, ist
:s sichtbar, dass sie die Arbeit nicht im vollen Ausmasse ausniitzen konnten2o.

Die Bemerkungen iiber das Werk von T. K o w a ls k i wurden hier angefiihrt
lm die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die von ihm gestellten Probleme
:iner weiteren Bearbeitung bediirfen. Es ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, nur
:inen winzig kleinen Teil des Problems zu lósen: wie gestaltete sich der gegenseitige
]influss der tiirkischen Volksliteratur und der tiirkischen in arabisch-persischen
Form und Geist geschriebenen Kunstliteratur. Das, womit sich die Arbeit befassen
roird, betrifft die Entwicklung des Reims in der ttirkischen Kunstpoesie der frtihen
periode und die in ihr auftretenden Merkmale der volksttimlichen Reimkunst.

Wir wollen noch an folgendes erinnern: grundsżitzliches Merkinal der volkstiim-
,ichen Poesie ist die Tatsache, dass sie nicht als geschriebene, sondern als gesun-

3ene oder vorgetragene Dichtung entsteht. Also im Gegensatz zu der Kunstliteratur,
iuchen in der Volkspoesie sowohl der Dichter-Vortróger, sowie der Zuhórer aus-
lchliesslich den Inhalt und den Gehórgenuss. Deswegen geht der Reim in der
irolksttimlichen Dichtkunst von einem standpunkt aus: sein ziel ist es, durch einen
harmonischen Klang der Versendungen Gehóreindriicke hervorzurufen. In dem
Volksreim kann der Wert der Buchstaben keine Rolle spielen.

Dies sind die Grundziige der tiirkischen Volksreime2l:
1. Den urspriinglichen Reim bildeten identische Wórter. In der spiteren Peri-

lde versuchte man das wiederholen derselben wórter zu vermeiden.
2. Es iiberwiegten grammatische Reime, was sehr oft auch in der gegenwiirtigen

Volksdichtung vorkommt. Das heisst, miteinander reimen die identischen Suffixe,
ilie den Wórtern derselben grammatischen Gruppe beigegeben werden, wobei aber
ler Reim die stammsilbe nicht erreicht.

3. Urspriinglich reimten in den Reimsilben nur die Konsonanten und die Reim-
lokale waren nicht iibereingestimmt: die hellen und dumpfen Vokale konnten
:eimen. Auf diese Weise bildete man die konsonantischen Reime. In der spiteren
Periode wurde die Ubereinstimmung von Vokalen eingehalten.

4. Der Volksreim, sowohl der friihere, als auch der heutige kann sich auf den
Ąuslautkonsonanten der letzten Stammsilbe beschrónken, wobei der vorangehende
Vokal nicht iibereingestimmt werden muss22.

20 Tourkhan Gandj e i, Zur Metrik des <Yiisuf u Zulaifud.>> oon Śayydd
Hanlza, UAJb., XXVII, Heft 3-4, S. 204, erwżhnt dieses Werk. Leider kennt er
)s nur durch das Rósumć und aus diesem Grunde ist seine Stellungnahme unrichtig.
T. K ow al s ki schreibt (S.23), dass,,dierhythmische Struktur (desRebab-Ndme\
ln der Grenze des quantitierenden und silbenzóhlenden Systems liegt."

21 T. Kowalski, o?.cit.,S.86-87.
22 Hikmet I l ay d r n nennt solche Reimeyarlm- kafiye -siehe Tiirkedebiyatmda

uażrm, Izmfu 1,94i, S. 64. Tourkhan Gandjei sÓŃeibt in Uberblick tłber den
łor-undfrilhislamischentijrkischenTersbau. (,,Der Islam", Bd.33., Heft1-2,Berlin
t957, S. 156):,,Der urspriingliche tiirkische Reim basięrt auf der Identitżt der
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5. Urspriinglich hat sich die Stamńsible an dem Reim nicht beteiligt. In der
spdteren Periode hat sich der Reim auf den Auslaut der Stammsilbe erstreckt.

6. Am meisten sind, sowohl die inneren Reime als auch die Endreime vielsilbig.
7. In der Volksdichtung traf man friiher und trifft alch jBtzt die nicht-reinen

Reime, wo das Miteinanderreimen der Konsonantei m, n, l, r zulżssig ist, und
die visuell-nicht-reinen Reime, die aber rein fiir das Ohr klingen, also AssonanzenŁg.

łi

Gemeinsam fiir beide Reimgattungen, ftir den mit den persisch-arabischen The-
orien tibereinstimmenden Kunstreim und den tiirkischen Volksreim, ist redif, der
keinen Reim bildet, der ihn nur erweitert, bereichert und schmtickt. Die dlteren
Literaturtheoretiker definieren redif ań folgende Weise:

Śams-ud-Din Muhammad ibn Kays ar-R-azi (13.Jh.) schreibt:
,,und der Reim, sollst du wissen, ist der Teil des letzten Wortes unter dieser Bedin-
gung, dass sich dieses Wort an den Enden anderer bejt in derselben Form und der-
selben Bedeutung nicht wiederholt. Wenn sich dieses Wort wiederholt, nennt man
es redif, und dann reimt das, was vor ihm stehtz4." IJnd weiter: ,,redif des Reims,
das ist ein selbststóndiges einzeln stehendes Wort, das am Ende des Satzes in einer
solchen Metrumform und einer solcher Bedeutung auftritt, in welcher es fiir den
Vers nótig ist und in sich dieser Bedeutung am Ende aller bejt wiederholt25."

Nach WaĘid Tebrizi (Anfag des 15.Jh.'s)26 ,,besteht redif aus einem
oder mehreren Wórtern, die man nach rewt in derselben Form und in derselben
Bedeutung bis zum Ende des Gedichtes stellt."

Surtri Muslih ed Din Mustafa Efendi,PhilologundKommen-
tator (f1562), schrieb fiir einen ttirkischen Prinzen das Lehrbuch der Poetik Bafur

Konsonanten. Wir betrachten das als gentigenden Reim. Man hat von der arabisch-
persischen Reimlehre ausgehend diese Art von Reim als Halbreim (yanm qafiya)
bezeichnet. Wenn man dies annimt, so miisste man eine grosse Anzahl der tiirkischen
Volkspoesie als defekt erkliiren. Die Gleichsetzung dieser sog. yarrm qafiya's mit
Assonanz durch K ó p r ii l ii wiederspricht dem Begriff ,Assonanz'. "

28 T., K o w a l s k i, op. cit.,S. 86-87. Ismail Habib S evti k, Edebiyat bilgileń,
Istanbul 1942, S. 201.

2a Al Mu' arnftma'dyiri aś'dri'l:aśam, htsg. Leiden 1909 in der Gibb's Serie,
Bd. X, S.772. Thr. 1314, S. 151 br.:,, 1,1,1. J:: O,_IŁT lŚ;| u;u, c"; B Śl.r, ć-^;ti [l,
, J:;lr:.jls_.1 lr;[':o.ł, 2rś, ,(| o, J9ai sr(l. ,(_., cl,l _,;T _,,.> [^l;, r k.r.: ..rgT n(T

j!t, gl Jj[. _;.r;^iti
25 Al Mu' am... S.230. Thr., S. 75. ,rf c;t; ,| Ęb Jo .ł. .9Uf c-;L; .j:J.l J

.łjL. g,[- gli, ,r:l s ó)l s: ls ,,' u{ rłłr -,: Jr J.ł'l _;: gf, ltjl jl "*:26 Gam-i muhta5ar,A,E. Bepre;rsc, Moc6sa 1959, S, 119 in der Ausgabe, S. 86 der
Ubersetzun1: łr rilL .,;*.4:Łil 4,.ir óss)|.ł.1 <fr:.:.1L. iJ{3lł;2|łj:r_ll
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al-ma'd,Ęj2 1_1 l_r-,. In diesem Lehrbuch nennt er redif das Wort, das man
nach dem Reim wiederholt. Redif kónnen zwei oder mehrere Wórter sein2?. G a r c i n
d e T a s s y28 schreibt: ,,On entend par cette expression un ou plusieurs mots
indćpendants qu'on place aprćs la rime h la fin des hćmistiches ou de vers, mots
qui doivent ćtre les mómes dans tout le poćme."

Eine andere Anschauung iiber redif vetritt Muallim Naci2g, nach dessen

Meinung alle nach dem Reimkonsonanten /ewi auftrętenden grammatischen Endungen
redif sind. Nach ihm wiederholt man diese Meinung in allen tiirkischen Lehrbiichern
und literarischen Wórterbiichern3o. Die Anschauung scheint uns nicht berechtigt
zu sein besonders, wenn man beriicksichtigt, dass der Reim auch vier nach rewt
auftretenden Buchstaben umfassen konnte, die grammatische Endungen bildeten.

Das redif-Problem ist auch von einem andęren Standpunkt aus interessant. Die
Theoretiker meinen, dass redif in die Dichtkunst von Persern eingefiihrt wor-
den ist. Von denen haben ihn die Araber iibernommen, die redif in der fri.ihen
periode der Dichtkunst nicht kannten. von den persern sollten ihn auch die Tiirken
iibernommenhaben. GegendieseMeinungtritt Prof. M ehmed Fu ad K ó p ri.i-
liiza d e auf31, Die Behauptung, dass rediJ das żlteste und grundsdtzliche Element
der tiirkischen Volkspoesie sei, beruht auf der Analyse der von M a h mu d K " -
g a r i aufgezeichneten Volksdichtungen. Dies sind die Beispiele aus dem Werk
von Mahmud Ka gari, die man anftihren kann, um die Behauptung von
Prof. K ó p r ii li z a d e zu untersttitzen.

Etil suwl aka turur
kaya tilbi kaka turur
bahk telim baka turur
kóliing takl kii ;erilrTz.

Eren ńhlP sóke turdt.

bay boynm sóke turdt.

ufut bolą btike turdt.

udhu kama tiben tigdiTy

27 Mo riz W ickerhauser, Uber tlirkische Metrikund Poetik,ZDMG ż2,
s. 294_31+.

28 Garcin de Tassy, oP. cit., S. 370.
2s O?. cit., S. 84-86.
30 Ismail Habib Seviik, Edebiyatbiligileń, Istanbul 19+2,S.89-100,

H i k m et I l dy dr n, Tiirk edebiyatmda naznn, Izmfu 1947, S. 59-66, N ih ad
Sami Banailr, Edebi bilgiteł,S.63-71, Mustafa Nihad Ózón,
Edebiyat oe tenkid sóżliiśii. Istanbul 1954 u. a.

81 Artikel Aruz in Islarn Anńklopedisi.
3' O?. cit., Bd. I, S. 73.
39 O?. cit., Bd. III, S. 230.
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In allen anderen in dem Werke von Mahmud K" gari enthaltenen Ge-
dichten treten am Ende der Zęilen identische Wórter auf die, entweder homony-
mische Reime sind, oder Reime, die aus identisch lautenden und dieselbe Be_
deutung besitzenden Wórtern gebildet sind.

Man soll auch an die Rótsel aus dem Codex CumanicusBr erinnern und betonen,
dass die Volksliteratur konservativ ist, und dass sich dieselben Merkmale der Litera_
tur auf vielfriihere Periodenbeziehenkónnen, worauf T. Kowalski aufmerksam
gemacht hat35. Wir ftihren einige Beispiele aus dem Codex Cutnanicus angs.

VII. 1. alan bulan tua turur
2. ayri agaćdtin jao tamar
3. kulan alan tuzl turur
4. kuzs agaćddn jao tamar
5. kiin altunddn dlći keliyrir
6. kOmis birgitdn kelĘr
7. ay altundtź(n) elći keliyr
8. altun birgitci(n) kelĘr

X. Sendd mendti jah
sengir taodtź joh
illlii taśde joh
hipćakdd joh

XIY. ahćd kaydtż kiśItimiś
hanli jerdcż kiśltimiś
hani nećik juhrnarniś
haP ortadti kiśldmiś

XXXVII. uzun użun ńrgalak
ućunij deyri sirgalak
hizga kiz(ga) irgalak
hrioind. deyri sirgalak

In dem efsten Beispiel (VII) bilden redif die Wórter tua turur in der Verszeile
1 und 3. In diesen Verszeilen reimen die Wórter bulan - alan und die vorangehenden
Wórter alan - kalan. In der Verszeile 2 und 4 befinden sich in der Reimstellung
identische Wórter agaćddn jazs tamar. Dasselbe findet man in der Verszeile 5 und
7 vor, wo die Wórter altunddn tilći keliyr, und in den Zeilen 6 und 8, wo die Wórter
birgitdn keliyr auftreten.

__34 W. B a n g, Uber die Rdtsel des ąCodex Cumanicus>>, Sitzungsberichte der
Kónigl. Preuss. Ak. der Wissenschaften, 1912, XXI.

"u op. cit., S. 9.
36 Die rómischen Ziffern bezeichnen die, in dem zitierten Werk von W. B a n g,

verwendete Numerierung. Die Rechtschreibung ist in unverdnderter Form gelasseń,
sie ist genau so, wie bei B a n g.
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Man soll hier darauf aufmerksam machen, dass sich diese identischen Wórter
in der Reimstellung befunden haben, weil die Distichen parallel gebaut sind. In
diesen zwei Strophen tritt der Reim in seiner, ftir die frtiheste tiirkische Dicht-
kunst, charakteristischęn Form auf, das heisst in der Form der Alliteration. Hier
alliteriert der Anlaut der ersten Wórter der benachbarten Verszęilęn: alan - ayri
kulan - hul:, kiin - kórniś, ay - altun Das Alliterationschema, also das Schema
des Anfangs - oder Anlautreimes ist: a a b b, b b a a.

In dem zweiten Beispiel (X) bildet redif das nach dem Reim auftretende Wort
joh, Den Reim bildet hier der Locativsuffix, in den dem redif vorangehenden Wórten.

In dem dritten Beispiel (XIV) ist redif das nach dem Reim auftretende Wort
kiśliimiś, der Reim besteht in dem Locativsuffix, in dem dem redif vorangehenden
Wort.

Und schliesslich in dem vierten Beispiel (XXXVID bildet den Reim in der Vers-
zeilę'l, u. 3 das Wort sirgalafr. Die Wórter deyri sirgalaft in der Verszeile 2 u. 4 bilden
einen ausgebauten redif, der nach dem Reim auftritt, der aus dem dem redif
vorangehenden Wort besteht.

Hier fóllt der aus den identischen Wórtern gebildete Reim auf. Von derartigen
Reimen schreibt T. Kowalski folgendes:

,,In zwei parallel gebauten Sdtzen, in denen der zweite Satz sehr oft die Wie-
derholung des ersten, bei der Verwendung nicht galz anderer Wórter, ist,
erscheinen entweder identische Wórter, oder identische grammatische Formen,
also Formen mit gleichen Suffixen, die reimen... Mit der Vervollkommung des
Reims erscheinen immer seltener in der Reimstellung identische 'Wórter3?."

Vielleicht sind sie an die Stelle von redif eingetreten und haben ihm den Anfang
gegeben ? Die Antwort auf die Frage, ob reńf persischer oder tiirkischer Herkunft
ist, kann man erst nach der Feststellung efwarten, wann er zum ersten Mal in
der persischen Literatur erschienen ist.

iś

Man soll nicht glauben, dass schon in den Anfiingen der Kunstliteratur, damals,
als die ersten Dichtungen nach den neuen Prinzipien der Prosodie- und Reimlehre
enstanden, die Tiirken ihre heimische Auffassung des Reims aufgegeben haben.
Die Reime, die in ihrer Volksdichtung ursprtinglich und natiirlich und dem Geist
der Sprache angepasst waren, die sogar unwillkiirlich entstanden38, mussten auf die
Kunstdichtung der friihen Periode einwirken. Wie gross ist ihr Einwirkungsgebiet,
wieviel Zeit vergeht, bis die Kunstliteratur die Reime anwendet, die den Forderun-
gen der arabischen und'persischen Theoretiker entsprechen, wie sich der Weg,
die Art und die Folgen dieser Umwandlungen gestalten, das alles bildet den
Gegenstand der Untersuchungen riber die Geschichte des tiirkischen Reims.

37 T. Kowal
38 Ibid.

s k i, op. cit., S. 2+.



60 STANISŁAWA RYMKIEWICZ

Wenn man die Studien iiber diese Probleme vornimmt, darf man nicht vergessen,
dass jede Periode in der Geschichte dór Poesie ihre spezifischen Reime hat, die vor
allem der Dichter, ihr Schópfer hórt, versteht und empfindet, und erst spżiter ihr
Empfiinger. Sie werden von dem Leser entweder gleich aufgenommen, wenn sie
nicht allzu kompliziert sind und seinem Hórvernehmen entsprechen, oder der Leser
gewóhnt sich allmżhlich an die Reimkunst, die von dem Dichter angewandt wurde.
Die Reime sind also mit der Entstehungszeit des literarischen Werkes, mit einer
Art Mode verbunden, die in dięser Periode auf dem Gebiete der Reimkunst
herrscht.

Wenn man den Reim in der Poesie einer bestimmten Periode untersucht, darf
man nicht von den Theorien ausgehen, die friiher oder spżter entstanden sind.
Man darf auch nicht bei der Anwendung dęr heute vorgeschriebenen Norm beur-
teilen, ob die von dem Dichter angewandte Klangiibereinstimmung der Versendun-
gen den Reim bilden oder nicht3g. Das was der Dichter ftir den Reim hielt, rrar fiir
ihn harmonisch und melodisch.

Auf Grund dieser Tatsachen kann man nuf feststellen, welche Reime
in der untersuchten Periode geschaffen worden sind und in Folge dieser Unter-
suchungen bestimmen, inwiefern die Praxis mit der Theorie auseinandergingen oder
iibereinstimmten. Der Dichter ist der SchOpfer der Reime und das was er geschaffen
hat, soll man als Material zur lJntersuchung der Entwicklungsgeschichte des Reims
behandeln.

!

Reimkunst von sultan veled

Zuerst analysieren wir die tiirkische Dichtung von Sultan Veled und
anschliessęnd die, der anderen Dichter des 14. Jahrhunderts. Wie schon erwihnt
wurde, sind seinę Dichtungen nicht die ersten in der tiirkischen Kunstliteratur,
weil ihnen die Dichtung der zentralasiatischen Dichter voranging. Sie sind, auf jeden
Fall waren sie bis vor kurzem ftir die ęrsten Gedichte in Anatolięn gehalten, die
tiirkisch geschrieben waren40. Was die Chronologie betrifft, so ist es móglich, dass

39 Deshalb ist es schwer mit der Anschauung von Ismal Habib Seviik
einverstanden zu sein, der in Edebiyat bĘileri (S. 201) iiber Reime von Y u n u s
P T r ", 

schrjibt: 
_ ,,... hatta hig kafiyesiz deneóek isi- genigletiyor da... " und als

Beispiel ein Gedicht dieses Dichlers, ńit folgenden Rbińen infiihrt: a.yllmaz ola -lanmaz ola - gelmez ola.
a0 Eine Anzahl von Gedichten in trirkischer Sprache schrieb der Vater von S u l-

tan V,eled, Celaleddin Rumi. J. Rypk a, Dćjiny...,S. 184-18ó. M. .-
r_ef e{din, Mewlónd'da tiirkge kelimehr ve tłrkge siirler,Istanbul 1934. MÓc-
dut Mansuro ,1u, Celd.[addin Rfrmi's tiirkiŚchó Verse, IJA[b.2+, 1952, S.
106-115_; Mnlóna-Celóleddin Rumt de tiirkge beyit ae ibareler, Tiirk Dili Arastrr-
malarr Yrllrg^r, Belleten, 1954, S. 207---220.
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die Dichtungen von Su l t a n V e l e d dem grossen Mesnevi von e yy a d
H a m z a 'untet dem TitelJzsuf oe Zelihaal den Vorrang geben mtissten. Wir kennen
jedoch weder genaue Daten aus dem Leben dieses Dichters, noch die Entstehungs-
zeit seines Werkes. Sehr allgemeine Nachrichten, dass eyyad Hamza
im 13. Jahrhundert lebte, geben uns noch keinen Grund dazu ihn fiir den er ten
anatolischen Dichter zu halten. Es gibt auch keine iiberzeugenden Griinde, die uns
berechtigten Sultan Veled denVorrangzu nehmen. Ubrigens spielt derkleine
Zeitunterschied, der zwischen der Entstehung der Dichtungen von beiden Dichtern
besteht, in unseren Untersuchungen keine grundsżtzliche Rolle.

Was die Rolle betrifft, die S ultan Vele d in der tiirkischen Literatur spielte,
zitieren wir die Worte von E. J.W. G i b b42.

Die Dichtung lron Sultan Veled ist: "the earliest important specimen of
West-Turkish poetry that we possess. Through the presence of these Turkish vefses
this otherwise undistinguished book acquires a great and unique interest, for
here, enshrined in its pages, it holds the first serious utterance of the new
literaturea3."

" Looked at merely with regard to the language, these verses are of great interest,
as in them we have a specimen of the Turkish of Western Asia at the time when the
Ottoman Empire was being foundedaa."

" If Sultźn Veled really rpas the first - and we know of none before him - to
seriously attempt literary poetry in the Western Turkish language, his success is
mervellous, That his verses are little poetical is nothing to the point... To Sultńn
Veled then belongs not only the honour due to the pioneer in every good work, but
the credit which is justly his who successfully accomplishes an arduous enterprise.
To have inaugurated the poetry of a nation is an achievement of which any man
might be proudł5."

Ibrahim Necmi iussert iiber Sultan Veled folgende Meinung:
,,Sultan Veled wollte der Bevólkefung von Anatolien, in ihrer Sprache und
Aussprache die Grósse und Macht von MewlĄna und die des Ordens Mewlewi
erkl6ren. Deshalb war er der erste unter den Westtiirken, der tiirkische Gedichte
im Aruz-Metrum verfasste. Obwohl er der osmanischen Welt nicht angehórte, hat
sein Name eine grosse Bedeutung in der west-tiirkischen Literatur, weil er die Ehre
hatte einer von den Schtipfern der tiirkischen Poesie in Anatolien zu sein. Infolge-
dessen, dass er in Aruz-Metrum schreiben wollte, das neu fiir die tiirkische Spra-

41 Mehmed Fuad K óprtiltizade in Tijrk edebiyannda ilk
aifler,Istanbul 1918, S. 265 schreibt: ,,Wenn wir eyyad Hamza bei Seite
der źlteste Dichter ist sultan veled."

42 E. J. W. G ibb, A History of Ottoman Poetry, London, 1900.
łs O?. cit., Bd. I, S. 152.
aa Op. cit., S. l53.
nu op. cit., S. 156_157.

miitessA-
lassen. . .
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che war, die einen einfachen Wortschatz und eine primitive Aussprache besass, ist
die Sprache von Sultan Veled sęhr fehlerhaft. Obwohl der Wortschatzund
die Aussprache (ftir das damalige Aruz) ganz fremd waren, weisen die Gedanken
und die Art der Verwendung (des Aruz) eine grosse dichterische Begabung auf.. -

Seinę Dichtungen wurden zum Muster. Von diesem Standpunkte aus ist der Wert
und die Bedeutung von Sultan Veled sehr grossa6."

Die Dichtung von Sultan Veled interessierte viele Gelehrte, jedoch immer
in Hinsicht auf die Sprachea7. Mit der vom ihm verwandten Rhythmik, mit seiner
Stilistik, mit seiner Reimkunst hat man sich bisher nicht befasst.

Es wird ganz begreiflich, wenn man beachtet, das diese Gedichte den Anforderun-
gen nicht entsprechen, die von Rhetorikern und Theoretikern gestellt wurden und
dass die Untersuchungen iiber die Geschichte der Entwicklung der tiirkischen
Kunstpoesie nicht gefiihrt worden sind. Deswegen bezeichnen alle ttirkischen Hand-
bi.icher der Literaturgeschichte die Dichtung von Sultan Veled als solche,
die keinen kiinstlerischen wert bęsitzt.

Auf die formelle Seite dieser Dichtungen richtet seine Aufmerksamkeit J. W. E"
G i b b, indem er schreibt:

" .., and thus we see here, in the very first piece of Western Turkish verse, the
beginning of that struggle between the native and the Persian systems of prosody
which characterises the earlier part of the First Period. The vocabulary too is very
Turkish, containing but few Arabic or Persian words, far fewęr than we meet with
in even slightly later worksa8."

" There is therefore in these Turkish couplets no attempt at literary grace of any
kind. They are written in correct enough mętre in the Turkish fashion, and the lines
rhyme with sufficient accuracy, and that is all. There is an entire absence of anything
that is merely decorative, nor is there any slightest hint of that torrent of fantastic
similes and remote allusions which is by and by to overwhelm this poetry. The writer

46 I b rahi m N e c mi, Tarih-i edebiyat dersleri, Istanbul 1338 H., (I9I9lż0),
s. 2I-23.

4? M. Wickerhaus er, SeldschukischeVerse,ZDldc, XX, 1866, S.574-589;
W. F. A. Bernhauer, Uber die 156seldschukischenDistichenaus SultanVeled
<<Rebńname>, ZDMG, XXIII, 1869, S. 20I-2I1, und der Nachtrag zu dem Artikel
von Fleischer. W. Radloff, Uber alttlłrkische Dialekte, 1,. Die Seldschu-
kischen Verse im Rebab-Nameh, Mćlalges Asiatiques tirćs du ,,Bulletin de l'Academie
Imp. des Sciences de St. Ptb.", X, 1890, S. 17-77.C. Salemann, Nochein-
mal die Seldschukischen Verse, S. 1,7+-2+5. Von den Untersuchungen iiber Sultan
Veled schreibt K ópriiltizade in,,Tiirkiyat Mecmuast" II,1928, S.475-481
und in Tiirk dili oe edebiyatl hąkhnda ara;tlrmalar, Istanbul 1935, S. 162-773
(wir geben die darin enthalten Bibliographie nicht an), Mecdut Mansuro ,lu
Sultan Veled'in tilrkge manzumeleri, Istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi yaym-
larr, No 765, Istanbul 1958 samt dem Faksimile der Handschriften.

n" Op. cit., S. 753.
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does not trouble himself even to avoid repetition; he uses the same words and phrases
over and over again, without thinking or caring to vary them. The poverty of the
language may perphaps go for something here4g."

Einige Gedanken widmet diesem Problem auch K óp riiliza dę und żussert
folgende Meinung: ,,\Menn wir von den sprachlichen und formellen Anfangsschwie-
rigkeiten abstrahieren, die allen Werken dieser Periode eigen sind, kann man sagęn,
dass es keinen grossen Unterschied in Hinsicht auf den Inhalt, die Metrik und die
Form, zwischen den persischen undttirkischen Gedichtenvon Sultan Vęled
gibt." Und weiter: ,,Wir werden uns hier nicht in, die Gedichte betreffenden, Einzel-
heiten einlassen, die in einer primitiven, sehr unregelmżssigen Form, voll von Ver-
ktirzungen und Verlżngerungen (der Vokale) in einer primitiven, gemeinen Sprache
verfasst sind60."

Die Rhythmik bei Sultan Veled erwżhnt auch T. Kowalski, indem
er schreibt: ,,Die rhythmische Strukur liegt an der Grenze des quantitierenden
und silbenzóhlenden Systems51."

Auf dasselbe macht Tourkhan Gandjei52 aufmerksam, indem er einige
bejten aus der Dichtung des Poeten zitiert.

Bevor zu einer eingehenden Analyse der Reime in den Dichtungen von S u l t a n
V e l e d herangetreten werden kann, ist es notwendig einige den Dichter betreffende
Tatsachen zu erwdhnen, um seine dichterischen Anlagen besser kennenzulernen.
Das konnte einen Einfluss auf die formelle Seite seiner Dichtung haben, und es hat
zweifellos diesen gehabt.

Der Dichter, der Sohn einer Persers, kannte gut die Sprache des Volkes, dem er
entspross. Als gebildeter Mensch, der aus einem literarischen Milieu stammte (sein
Vater Cęl żleddin Rumi war einer der gróssten persischen Dichter), kannte er
sicher auch gut die wenigstens drei Jahrhunderte zźhlendę persische muselmanische
Literatur und die fiir sie vorgesehenen Regeln, also die Prinzipien der Rhythmik,
des Reims und der Stilistik. Er studiertę in Konien und Syrien, er wurde auch von
seinem Vater und verschiedenen Gelehrten ausgebildet, blieb im regen Verkehr
mit vielen Mystikern, grossen Gelehrten und Dichtern, er wuchs also in der Atmos-
phżre der Wissenschaft und der mystischen Anschauung auf53.

Yon dem 11, bis 13. Jahrhundert entstanden in Persien Werke iiber die Theorie
der Literatur, rhetorische Werkeóa, die auch die Lehre von der Rhythmik und dem
Reim enthalten. Wenn wir sogar voraussetzen, dass unser Dichter alle diesen Werke
nicht studiert hatte, so lernte er die Lehre i.iber dię Dichtungstheorie in der Medresse

Op. cit., S. l53-I5+.
Tiir k e debiy ah t ar ihi, I stanbul 1926,S. 3 1t ; Tiirk edebiy atlnda ilk miites s aaiflef, S . 207 .

Op. cit., S. 23.
Op. cit., S. ].53.
M.F. Kóprtilliz
Frtiher zitiętt.

a d e, Tiirk edebiyatr tarihi, S. 310.

t
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kennen, und die Kenntnis der persischen Poesie gab ihm die Móglichkeit mit den
in ihr angewandten Prinzipien in Beriihrung zu kommen. Die Dichtung von S u l-
tan Veled gehórt, eigentlich in die persische Literatur und dieDichtungen in
der tiirkischen Sprache bilden nur einen geringen Teil. Als er also begann, die tiirki-
schen Gedichte zu schreiben, verfiigte er i.iber die volle Kenntnis der Rhythmik-
und Reimprinzipien, die Kenntnis tiber Móglichkeiten und Regeln ftir richtige
Verwendung derselben.

Der Dichter spricht in seinen Werken, dass er die tiirkische Sprache wenig kennt:

Tiirk(e) dilin biłiirmiseydiim ben

sóz ile belltł góstereydiim ben55

,,Wenn ich die ttirkische Sprache kennte
Wiirde ich mit den Worten klar zeigen."

Tiirkge bilseydiim aydaydum ben size
serlart kim Tefrriden degdi bize
Bildiirq)diim soa ile bildtłgtłmi
bulduraydum ben size buldugumft

,,Wenn ich die ttirkische Sprache kennte, wi.irde ich euch
Geheimnisse ęfzżhlen, die an uns von Gott gelangten
Ich wtirde mit Worten das sagen, was mir bekannt ist;
Ich wtirde euch das finden helfen, was ich gefunden habe57. "

Tiirkge eger bileydiim bir sózi bin edeydiim
Tatga eger dilersiz guyam asrd.r-i 'uld'58

,,\Menn ich die tiirkische Sprache kennte, wiirde ich aus einem Wort tausend

[machen
Wenn ihr persisch wollt, sage ich euch die hóchsten Geheimnisse."

Ob und in welchem Grad konnten die sprachlichen Schwierigkeiten sęine Reim-
kunst beeinflussen? Der Mangel an der guten Kenntnis der tiirkischen Sprache,
deren agglutinativer Charakter verursacht, dass man alle grammatischen Formen
mit der Hilfe von Suffixen bildet, begiinstigte die Entstehung der unwillkiirlichen
Reime. Der Dichter, der die Sprache, in welcher er schuf nicht geniigend kannte,
konnte keine entsprechende Reimzahl finden, die giinzlich den Forderungen der

55 lbtidannme, Vers 78, S. 16.
56 RebabnAme, Vers 97 ll. 98, S.
57 Die Numerierung der Gedichte

d u t M a n s u r o ś l u, die frtiher
58 Ghasel III, 1 1.

2+.
stimmt mit der, in der Arbeit von Prof. M e c-
zitiert wurde tib erein.
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Reimkunst entsprdchen. Dass es auch fiir diejenige nicht leicht war, die die tiirkische
Sprache kannten, kónnen die Reime der spżteren Dichter zeugen. Das Vervoll-
kommnęn der Reime war mit dem Vervollkommnen des quantitierenden Systems
der Metrik eng verbunden.

Fiir die Verwendung der arabisch-persischen Metrik in der tiirkischen Dicht_
kunst waren Verżnderungen in der tiirkischen Lexik unerlżisslich, so wie die Not-
wendigkeit der Entlehnung der arabischen und persischen Wórter, die mit der
quantitierenden Rhythmik ijbereinstimmten. Wir beobachten demnach einen Reich-
tum an Entlehnungen sowohl den Wortschatz als auch die arabisch-persischen
Konstruktionen betreffend, die gleichermassen die Verwendung der quantitie_
renden Rhythmik wie die Bildung kiinstlerischer Reime erleichterten. Diese Ent-
lehnungen bilden in der spźteren osmanischen Dichtkunst 90o/o des Wortschatzes,
wiihrend sie in der Dichtung .,on Sultan Veled 20oĄ nicht iiberschreiten.
Esmuss auchdarauf hingweiesen werden, dass Sultan Veled nicht nuf reim-
rhythmische Werte der Poesie der persischen und arabischen Sprache entlehnt. Es sind
die zum Ausdruck der mystischen Gedanken notwendigen Wórter, hauptsźchlich
aus dem Gebiet der religiósen Begriffe, die die tiirkische Sprache nicht ausgebildet
hat. Die Sprache von Sultan Veled ist also eine verhóltnismiissig reine Spra-
che, obwohl nicht besonders reich. Diese Art der Beschrżinktheit der Sprache hat
ihm die Bildung der kiinstlerischen Reime nicht leichter gemacht. Sie hat aber
den Weg zu solchen Reimen gebahnt, die ihm die Sprache dank ihrer Besonderheit
aufdróngte, zu den Reimen, die mit den in der Volksliteratur iibereinstimmten.

Man darf jedoch nicht wórtlich verstehen, was der Dichter selbst tiber seine
schwache Kenntnis der ttirkischen Sprache schreibt. Im Jahre 1266 geboren (623 H)
in Larenda (Karaman) verbrachte er sein ganzes Leben in Konien, hier studierte
er und, wie Kópriiliizade M. Fuad schreibt, kannte er nicht nur das
choresmische Tiirkisch, so wie sein Vater, sondern auch das in Anatolien gebrauchte
Tiirkisch, wo er sich aufhielt5g. Sein Bekenntnis also, er kenne die tiirkische Sprache
weniger, zeugt eher davon, dass er gróssere Schwierigkeiten iiberwinden musste,
wenn er die Dichtungen in der tiirkischen Sprache, bei der Verwendung der arabisch-
persischen Rhythmik verfasste und von dem Standpunkte der klassischen Theorien
aus die richtigen Reime suchte, als dann, wenn er zu diesem Zweck die persische
Sprache gebrauchte. Auf diese Tatsache machte G i b b aufmerksam und schrieb:

" Here he can mean only that he did not write Turkish verse with the same facility
as Persian 1 for his v,rork is before us to pfove that he possessed an excellent knowledge
of the Turkish language, as indeed it would be strange had he not, seeing that he
passed all his life in a Turkish country6o."

59 Tiirk edebiyah tarihi, Istanbul L926, S. 310.
60 Gibb, op.cit., S. L5+; Kópr{ilińzade

S. 310: ,,Aber sowohl ftir seinen Vater als auch
Tiirkisch. "

5 Rocznik Or,ientalistyczny, tt. )()(VII, 1

M. Fuad, Tiirk edebiyatt, tarihi,
fur ihn war persisch leichter als
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Das Wesentlichste, das auf die Reimkunst von Sultan Veled Einfluss
haben konnte, ist die Kenntnis der Volkskunst, mit der der in der Ttirkei geborene

Dichter in Beri.ihrung kommen musste. Die Beriihrung mit der Volkskunst erlaubte

dem Dichter, die in den Volksdichtungen angewandten Reime kennenzulernen, mit
denen er durch die Theorie der poesie nicht bekannt werden konnte und deren

Klangharmonie er hóren musste.

S u 1t a n V e l e d schaltete in seine persischen Dichtungentiirkisch geschriebene

Partien ein, von denen die erste 76 Distichen zżhlt und in dem im Jahre 1291 entstan-

denen Ibtidanam,e enthalten ist, die zwęite - 162 Distichen - befindet sich in Rebab-

narle, die im Jahre 1301 beęndet worden ist, und schliesslich die in seinem Dfuan

enthaltenen Ghasele, deren Entstehungszeit nicht bekannt ist. Ohne Schaden fiir die

allgemeinen Folgerungen kann man die zwei ersten Dichtungen zusammen unter-

suchen. Es scheint recht zu sein Ghasele aus Rticksicht auf ihre von den vorigen

Dichtungen unterschiedliche Form einzeln zu untersuchen.

Die weiterhin angefiihrten lJntersuchungen umfassen das gesamte tiirkische Reim-
material, dass in den Gedichten von Sultan Veled enthalten ist. Um die Orien-
tierung in den von dem Dichter angewandten Reimtypen leichter zu machen, wurde

eine Aufteilung in Gruppen durchgefiihrt, je nach dem was in der Reimstellung

auftritt und was der Dichter fiir den Reim hżlt. Die Hauptgruppen wurden in Un-
tergruppen aufgeteilt, je nach dem, was die Reime kennzeichnet, ob nur die gramma-

tischen Endungen reimen, ob sich am Reim die Stammvokale beteiligen. Dann
wurden in dęn Untergruppen die Reime zusammengestellt, die ęine iibereingestimmte
Vokalisation in Hinsicht auf die Palatalitd,t und Labialitżt der Vokale besitzen, abge-

sondert von diesen, die in dięser Hinsicht nicht tibereingestimmt sind. Weiter wurden

die Reime in Gruppen nach den reimenden grammatischen Formen zusammen-

gestellt.

i

Die genaue Anordnung der Reime in Gruppen ermóglichte einerseits die Feststel-

lung, in welchem Verhżltnis sie zu den Prinzipien der klassischen Ręimkunst stehen,

anderseits die Darstellung der fiir sie charakteristischen Ztige.

Fiir die Analyse der Kunstreime ist die Beri.icksichtigung ihrer Graphie unent-

behrlich. Die tibereingestimmten Buchstaben und Vokalisationszeichen bilden
klassische Reime. Deshalb ist ihre Graphie im arabischen Alphabet angegeben.

Bei den Studien iber Ibtidanamewlrde das derArbeitvonProf. M ec dut M an-
s u r o l u Sultan Veled.'in tiirkge manzumeleri beigelegte Faksimile der Hand-
schrift,tas sich in Konien befindit, Nr. 2138 benutzt (Tafel XII_XVII). Bei den

studien iber Rebabnatne wurde das Faksimile der sich in der universitetsbiblio-
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thek von Istanbul befindenden Handschrift Nr. 1375 aus dem Jahr 1346 benutzt
(Tafel XXIII-XXX). Von der Graphie der Reime wird nur in einzelnen Fźllen
gesprochen, wenn irgendwelche besondere bemęrkenswL,rtc Eigentiimlichkeiten
der Rechtschreibung auftreten. Im allgemeinen kann die Graphie der gereimten
Suffixe keinen Zwelfel erwecken, weil diese keinerlei Unterschiede aufireisen darf.
Erst wenn sich der Reim bis auf die Stammsilbe erstreckt spielt die Graphie eine
gróssere Rolle je nach dem, wie weit er diese Silbe umfasst.

i

Die Reime in lbtidan&me und in Rebabn&me

Die Aufteilung der Reime

A. Identisch-lautende Wórter, die diesselbe Bedeutung besitzen.

Ibt. 5, (diri) ola - (yazruz) ola
Reb. 96, (igre) Te,frriyi - (kamusma) Tefiriyi
Reb. 7, cdn durur - bunda durur

Nach der Theorie des kunstreimes bilden identisch-lautende wórter von derselben
Bedeutung keinen Reim. Reime dieser Art treten in der Volkspoesie auf und sind
ihr ursprtinglichster Typus.

Die erste Reimzeile ist unbestreitbar. In dem zweiten Fall ist: Reb. 96 igre Tefi.riyi -
Ęamusina Tefi.riyi. Wenn wir sogar das Wort Tńriyi fnr redif annżhmen, indem wir
in dem Endbuchstaben - det elif ist - der ihm vorangehenden Wórter den Reim
suchen, so bildet das Zeichen elif im Wort ftamusina das Dativsuffix und im Wort
igre den Vokalauslaut des Suffixęs -ra -re, der eine Richtung bezeichnet. Bei einer
derartigen Sachlage bildet das auch keinen Kunstreim, weil er die Stammsilbe nicht
umfasst, was doch das wichtigste Prinzip des Kunstreims ist. Der Endvokal kann
den Reim in den Wórtern arabischer und persischer Herkunft bilden, wenn er als
langer Vokal auftritt und die Rolle zwei kurzer Vokale erfiillt. Beide oben genannte
Wórter sind tiirkischer Herkunft, und das End-elif, als Suffixvokal kann nicht fiir
den Reim gehalten werdęn.

In dem dritten Beispiel, Reb. 7, ist cdn dutur, ,'rr,lt. - bunda durur

)3) l1ii.; wenn wir das Wort durur fnr redif hielten und den Reim in den ihm
vorangehenden Wórtern cd.n-bunda suchten, so reimt im Klang der Stammvokal
a im wort cdn mit dem vokal des Lokativsuffixes im wort bunda. Der konsonant
a verliert im Auslaut den Klang, man hórt ihn nicht61. Von dem Standpunkte der

61 H.K. A rvr vI T

K ax, IrI cclt ed oB ąHll.fl

AK. Hayx CCCP,

p I4 c B, Heycmońqusoe nottoilceHLle coHopHblx P|I,H s mtopKcKttx .f,3bl-
no cpąBHurneltbHoń łpaJńJvarnlłKe rnrcpKcrtlx .flsblKor: rr @orterny,a. VIpE.
S. 279-280.
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Prinzipien des klassischen Reimes aus,. bilden den Reim weder identische Wórter,
in diesem Fall durur, noch die Ubereinstimmung der Stammvokale, mit Ausnahme
des Auslautskonsonanten, mit dem Suffixvokal. Das Reimęn der identischen Wórter
ist eiń Fehler, Itrd. genannt. Es ist aber ganz nattirlicher akustischer Reim, den man
hórt.

B. Identisch-lautende Wórter, die verschiedene Bedeutung besitzen _ oder
homonymische Reime.

Ibt. 63, imdi, kim sen diri sen, anda oar;
fr , kim ister isefr sen, anda car.
,,J etzt, du du lebst, gehe hin
(alles) was du dir wtinschen kannst ist dort. "

Reim: diri sen anda car _l| s oł jT

ister isefi sen anda r)ar :| s oJ;T 0- Jl:-

Reb. t21,, Dutmadt sóziyle, kim gerii kaya
berki;ilPdilr, eyle kim tagda baya
,,Die Worte bestżrkten ihn nicht, damit er zurtickkehrt
Er beharrte, wie ein Felsen auf dem Bero "
(ge:ra) baya tj (tagda) haya ia

In der erstenVerszeile (Ibt. 63) ist das Wortaar- 2. Person Singular des Impera-
tivs von dem Verb aarmak: 'gehen', in dęr zweiten - z)ar- tritt in der Bedeutung
'ist vorhanden, ist' alf. Anda ist in der ersten Verszeile fiir die Bezeichnung der
Richtung : 'dorthin' ('wohin'?) gebraucht, in der zweiten - fi.ir Bezeichnung
des Ortes : 'dort' ('wo'?). Diesen zwei Wórtern vorangehende Wórter diri sen

und ister isen sen haben gleichlautende Endungen. Im ersten Fall bildet sez einen
Priidikatsuffix 2. Person Singular : 'du bist', in der zweiten Verszeile ist sen Perso-
nalpronomen dęr 2. Person Singular :'du'.

rm zweiten Reim, Reb. 121, in der ersten Verszeile bildet das Wort kaya die Form
der 3. Person Singular des Optativ-SubiuŃtivs von dem Yerb kayma& : 'zuriick-
kehren'. In der zweiten Verszeile ist es das Substantiv : 'der Felsen'.

Derartige Reime entsprechen den Forderungen der Kunstreimtheorie, obwohl
hier Wórter reimen, die zu verschiedenen Gruppen gehóren. Dies wird nicht
empfohleir. aber zugelassen.

C. Es reimen Wórter, die zu denselben grammatischen Gruppen gehóren.
1. Der Reim ohne Anteil der Stammsilbe (nur Suffixe reimen)
a. vokale in den reimenden suffixen sind identisch.

Ibt. 78. Tijrk ditin biliirmiseydiim ben

sóz ile bellil góstereydtłrn ben

,k*,,l
ó*:. j-)

(l*;t)

Reim:
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,,'Wenn ich die tiirkische Sprache kennte
wtirde ich mit worten erkldren."

Reim: biliirmis-eydiim ben
góster-eydiim ben

Reb. 19, bil-e - giir-e
Reb. 21, bil-me-ye - gór-me-ye
Reb, 47, ata-muz - fuamu-muz
Reb. 64, ol-ur - yal-ur

b. Vokale in den reimenden Suffixen sind nicht iibereingestimmt in Hinsicht auf
ihre Palatalitet. Sie sind dagegen tibereingestimmt in Hinsicht auf die Labialitdt.

Ibt. 39, ug-ar - ćd-er
Reb. 118, gdr-in-iir - dur-ur
Ibt. 37, sóyle-r-ler - oyna-t-lar
Reb. 132, afr.la-rrlaz-am - bil-łnez-em
Reb. 86, befi.ze-mez - sa-tntlz
Ibt. 60, yć-ye bilgil - l.calma-ya bilgil
Reb. 85, us-lu-dur - beblii-diir
Reb. 71,95, I57, iste-łil - Ico-żrl
Reb. 108, iste- il - sanma-lll
Reb. 162, de-!il - bo-śil
Die ganze Gruppe C umfasst Wórter, die derselben grammatischen Gruppe an-

gehóren, d.h. hier reimen Substantive mit Substantiven, Verben mit Verbęn. Hier
tritt eine grosse Anzahl von Untergruppen auf, je nach dem, ob sich die Stammsilbe
am Reim beteiligt und ob die Reimvokale hinsichtlich der Palatalitiit und Labia-
litat iibereingestimmt sind.

Die Untergruppe 1 a-b enthżlt Reime, an denen sich die Stammsilbe nicht betei-
ligt. Nach der klassischen Theorie gibt es kęinen Reim dort, wo die Stammsilbe
nicht reimt. Die Suffixe, die dieselbe Bedeutung besitzen, bilden keinen Reim.
Die Verwendung derartiger Reime ist jedoch in der klassischen Poesie zulżssig,
aber nur in langen Gedichten, solchen wie Mesnewi und Kaside, und in grósseren
Abstżinden voneinander, nicht hżiufiger als je sieben-acht bejt. Solcher Reim ist fiir
den Fehler itd. gehalten, persisch śayegd.n genannt. Diese Reimart bildet den ein-
fachsten Typus der Volksreime.

2. Der Reim mit dem Anteil der stammsilbe nur in einem der reimenden wórter.
Die stammsilbe des einen wortes reimt mit dem suffix des anderen wortes. In dem
zweiten reimenden 

.lVort 
beteiligt sich die Stammsilbe am Reim nicht.

a. Reimvokale sind identisch.

Ibt. 46, eksiik-siiz - yiiz
Ibt. 67, sen - bin-den
Ibt.73, yazug-un - lądun

DIE ENTWICKLUNG DES REIMS IN DER TURKISCHEN KUNSTLITERATUR
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Reb. 36, beW - an-ląr-a
Reb. 43, kafir-ler-i - diri
Reb. 45, btńar gibi - kuI-Iał gibi
Reb. 15ó, y&r - baĘ-ma-drlał

b. Reimvokale sind in Hinsicht auf ihre Palatalitdt nicht iiberęingestimmt. In
Hinsicht auf die Labialitżt sind sie iibereingestimmt.

Reb. 34, lą'in - ęąv-m
Reb. 35, kĘir-Ier-e - Ęara
Reb. 54, dijnyd.-da - dede
Reb. 92, ),iiz - us-suz

3, Der Reim mit dem Anteil der Stammsilbe in einem der gereimten Wórter.
In einem Wort reimt die Stammsilbe -| Suffix, im anderen Wort nur das Suffix.

a. Reimvokalę sind identisch.

Reb. 102, sev-er-em - dile-y-em
Reb. 5, bu-ńlr - us-lu-dur
Reb. 147, yiiz-e - góz-ilńii-ze

b. Reimvokale sind in Hirrsicht auf ihre Palatalitżt nicht iiberęingestimmt, in
Hinsicht auf dię Labialitżt ribereingestimmt.

Ibt. 9, gid-er-tneĘ-diir.111;ri5(r, Ł^"r7{) 
__ tak-dur ;1i'|_ (;",i:"l)

Reb. 146, kamu-ńuz- l- góz-i
Reb. 70, yele-ye - bag-i;-la-ya

Die Untergruppen 2a-b,3 a-b es sind Reime mit dem Anteil der Stammsilbe,
nur in einem der gereimten łVórter. Die Theorie des klassischen Reims erfordete,
dass der Reimkonsonant rewi zu dem Stamm des gereimten Wórtes gehórt. In den
Reimen dieser Untergruppen tritt der Reimkonsonant im Suffix auf, also nicht
symetrisch, nicht an der identischen Stelle in beiden gereimten Wórtern. Wenn
auch derartige Reime in der klassischen Poesie auftraten, so war es sehr selten und
sie r,vurden immer fiir Fehler gehalten. In der Volkspoesie sind derartige Reime ganz
natlirlich.

4. In beiden Reimwórtern bilden den Reim die Stammsilben (denen keine Suffixe
folgen).

a. Der Reim ist der Konsonantenauslaut der Stammsilbe. Die ihm vorangehenden
Vokale sind identisch.

1) Ibt. 25, Reb. 90, ol J'' - bol )},.
2) Ibt.24, łiin ł'{ -aiiu.)'JJ; Reb. I0l, giin J'r{- ięiin b's-
3) Ibt, 26, sen ben ł.
4) Ibt. 36, namdz jl.; - niydz )'7;
5) Ibt. 66, azvdy ós)| - hay a-
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6) Ibt. 79, Reb. II4, s57 )s- - góz ):{
7) Ibt. 80, siz j- _ biz ,s.

8) Reb. 9, ebed Ji| - meded :ł.
9) Reb. 20, 1,53, loĘ js: - 9oĘ jsł

10) Reb. 63, cdn,_r[. - d,ilkkdn gl-Y:
11) Reb. 82, nfrr )ri - ftfrr 2r-
12) Reb. 93, ig 6.1 - bic G:
13) Reb. 1,03, ben g. - ten ci
14) Reb. 1,I5, cdn Jtr - sultdn alLl-_
b. Der Reim ist der Konsonantenauslaut der Stammsilbe. Die ihm vorangehenden

Vokale sind in Hinsicht auf ihre Palatalitżt nicht iibereingestimmt. Hingegen sind
sie in Hinsicht auf die Labialitiit iibereingestimmt.

1) Ibt. 68, gór ,,r{ - sor .s'9-
2) Reb. 44, deńiz :{i - biz .,.3

3) Reb. 60, yiźz )s:. - yavuz )'3\_

4) Reb. II3, bir s+_,. - slf s-
5) Reb. 1,1,6, degiil §, - hul J:;
.6) Reb. 122, degiil Jr, - bul }1

c. Der Reim beschriinkt sich auf den Auslautvokal.

Reb. 33 , 'a d |ag ejdehd |o-rj l

,d. Der Reim erstreckt sich auf die Endsilbe mit dem Vokalauslaut.

Reb. 89, 'Isi u*^o 
* Milsi u-7n

e. Der Reim erstreckt sich auf den Auslaut zwei Konsonanten mit dem yorange-

henden, hinsichtlich der Palatalitżt nichtiibereingestimmten Vokal. Dieser Vokal
ist hinsichtlich der Labialitdt iibereingestimmt.

Reb. 38, hahr łó - zehb J^)

f. Der Reim erstreckt sich auf einundeinhalb stammsilben. Im Auslaut des
Reims ist ein Vokal.

Reb. 127, ćgi uł| - kigi uę{

Die Untergruppe 4 umfasst Wórter, wo die Stammsilben reimen, denen keine
Suffixe folgen. Diese Reime entsprechen am meisten den Bedingungen des klassischen
Reims. Die Reime 'l,, ż;4,6,9,I0,11,I+ in der Sektion a und 1 u. 3 in der Sektion
b sind die so genanten kofae -i rltireddefe. also solche die ridf besitzen. Die tibrigen
Reime der Sektion a-b, besitzen das iibereingestimmte rewt und gleichlautende
r-orangehende Vokale. Dort tritt das sogenanntę rewi-i muĘayyed also Auslaut-rewi
auf. Man soll hier betonen, dass die Graphie iń der Reimkunst von S u lt a n V e-

{_
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l e d keine hauptsźchliche Rolle spielt. Wir haben hier klangtibereingestimmte
Reime und ihre nicht tibereingestimmte Graphie z. B. Reb. ++ },' -;f:; ner. ttS
}.|Nłji Reb. 116 )r3- :.AlsoineinemFalletrittimReim ridf auf. *,-ł-Jr'
und in dem ihm entsprechenden Reim gibt es keinridf.

In den arabischen und persischen Wórtern bildet der lange Endvokal den Reim.
Einen solchen Reim haben wir in der Sęktion e: 'ą d |*o - ejdehd [o.:jl
Fiir einen reichen Reim wurde ein solcher Reim gehalten, in dem der Konsonant
und der lange Endvokal reimen, also ein solcher wie in der Sektion d: 'Isi u--,
Mfisi u-3o. Der regelmiissige klassische Reim ist in der Sektion e: kahr
,<! - zehr ,a;, wo rewi und der ihm v'orangehende Konsonant, genannt Ęayd,
reimt. Solcher Reim heisst kafiye-i mukayyede. Der Reim der Sektion Ą sowie alle
hier besprochenen Reime, entsprechen den Forderungen der klassischen Reimkunst.

5. In beiden gereimten Wórtern erstreclrt
Die stammsilbe des einen wortes reimt mit
anderen wortes.

a. Reimvokale sind identisch.

sich der Reim auf die Stammsilben.
der stammsilbe und dem suffix des

Reb. 40, deve |s: - ev-e |j
Reb. 73, c-dnl u;lł - bam ul3
Reb. 109, an-t u;l - banl u:l3
Reb. 151, siigi u-7 - giig-i u7{
b. Die Reimvokale sind nicht iibereingestimmt in Hinsicht auf die Palatalitiit.

Sie sind in Hinsicht auf Labialitżt iibereingestimmt.

Reb. 31, srrb, G,J- - diri6;.s:
Reb. 99, a-m ur - ani uS
Reb. 39, Ibrćihtm-e [.^olr,l _ dd'imd l.,l:
Reb. 112, var 2l j - s l,-?l 2l3ł

Die Untergruppe 5 umfasst Reime, die sich in beiden Wórtern auf die Stammsilbe
erstrecken, wobei in einem Wort die Stammsible ohne Suffix, im anderen die Stamm-
silbe und Suffix reimt. Diese Reime bilden keine vollkommen klassischen Reime,
weil die Reimbuchstaben in beiden Wórtern nicht genau symetrisch auftreten.
Derartige Reime werden jedoch in der Kunstpoesie angewandt.

In der Sektion a, ist die Graphie in Reimen iibereingestimmt und der genaue
Gleichklang beibehalten. In der Sektion b sind die Vokale hinsichtlich der Palata-
litet nicht iibereingestimmt. Diese Reime werden im Weiteren besprochen.

6. In beiden Wórtern reimt die Stammsilbe und Suffixe, die verschiedene Funktion
haben.

a. Reimvokale sind identisch.

Ibt. 16, efug-in JŚT deg-in
Reb. 2, 1,23 sóz-Ier-i órJr7

,
góz-Ier,i e ,i:{
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Ręb. 177, cdn-Iar-1 .grl;L - an-Iar-t. :s};l
Reb. ż5, yulduz-l ój'^l_ - uruz-l 41s'2'jl

b. Reimvokale sind in Hinsicht auf die Palatalitżt nicht iibereingestimmt, aber

in Hinsicht auf die Labialitżt iibereingestimmt.

Reb. 138, bu-ną u:,i - giin-i uŚ
Die Untergruppe 6 umfasst Reime, an denen sich die Stammsilbe und die Suffixe

mit verschiedenen Funktionęn beteiligen. Diese Reime entsprechen den Forderungen
der klassischen Reimkunst und man kann sie sogar zu den reichen Reimen zdrhlen.

7. In beiden Wórtern reimen der Stammsilbenauslaut, den der Konsonant bildet,

und suffixe.
a. suffixvokale und vokale vor dem reimenden konsonantenauslaut dęr stamm-

silbe sind identisch in beiden wórtern.
Ibt. 23, ag-a-sen ;*rT - ya -a-sen f,-6\,_

Reb. 4, yćr-em ir:, - gTster-em ę;-Ś
Ibt. 4, Ęat-dt a39J3 - al-dt 6,",fr
Ibt. 48, bal-dt c^i|a - qal-& 6:!17
Ibt. żI,ig-ti u:a,| - big-ti ;a;1
Reb. 84, ot-i \l - tol-a )\L
Reb. 24, ol-ma-dl6ł.!3'l - tol-ma-fu 6*lL
Ibt. 65, ba$-ma [.i[, - bak-ma l.;\;

Reb. 124, san-ma- ll ,S;;- - inan-ma-!il };;'-,|
Ibt. 55, dut-!il ,},li _' ut- il J:l'rl
Reb. 87, ag-ar ,łi - sag-ar g-
Ibt. 8, gemig-mek-diir 's".{;i-rf 

-bi -^"7r-6iiy 21{z:,
Ibt. 14, var-mry-dur 2',l;1.s|'s -Ęar,mtg-dur )'J G,)\;
Ibt. 35, nilr-dan-dur .|"g'r2'9: -l1iir-dan-dat,1) !)_s3>
Ibt. 76, go-Ędur ':";sł 

-oĘ-dur 
';".i7

Reb. 126, az-dur s':jT -rdz-dur 2',>3l;
Reb. 125, góz,ler,i ó'rJ'){ -sóz-ler-i 6ll)s-
Reb. 97, siz-e lj- -biz,e |s.

Reb. 10, a-fr-a |{l -bań-a K:

Reb. 59, o-i-g l{t 
-saft-a 

l{-
Reb. 104, bafi-a l(: -yafr-a 

ld
Reb. 94, 1,8, cdn-t jl: -a-n-l 

jT
Reb. 15, yiiz-i 6)'s: -gendiiz-i ój'JJ-l
Reb. 76, gaz-i a::){ -sóz-i ,3.s'9-
Reb. 139, biz-i al, -siz-i ój:Reb. 155, ugmak-t ua.7'| -|laĘ-l ui-
Reb. 65, cdn-ufr-l u(,l- -7rn6n-ufi,t u(,l\l
Reb. 4t, munkir-Ier-i ,srlŚ. -kafir-ler-i 6"lr;tŚ
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b. suffixvokale sind identisch. Die dem reimenden konsonantenstammauslaut
vorangehenden Vokale sind nicht identisch, obwohl sie hinsichtlich der Palata-

litiit und Labialitżit iibereingestimmt sind.
Dem reimenden Auslautstammkonsonanten folgt der Vokll.

Ibt. 70, Reb. 69: ćd-e |':l -gid-e |{
Ibt. 31, 53, ol-a-sen ni'rl -bul-a- en 1,-,i9,
Ibt. 12, ćd-eme-ye-sen 6-^al*l -gid-eme-ye-sel O?l +5

Ibt. 13, ęlĘ-ama-ya-sen g,,-7,|a7 -baĘ-ama-ya-sen O*:Jlz,
Reb. żż, slg-ar 

-rĘ 
-a!-ar ,/l

Reb. 26, 56, bal,ur }i. --g|-yy ,!'9l
Reb. 61, gid-er ,^{ -ćd,", .lll
Reb. 150, geg,iir-e |'r7l{ _'ig,ilr-e '|'*:|

Dem reimenden Auslautstammkonsonanten folgt der Konsonant,

Ibt. 51, $egli ul*f.,-ig-ti u:ę,l
Reb. 58, ol-dl ó_,l) 9| -[4l-|1 6_119,
Reb. 83, ol,ma-dt 6-il -bul-ma-dl 6łJi.
Reb. 50, ćt-ti-Ier j:,l -git-ti-ler 

'}:{

Reb. 143, Ęu\-\ar-um ęr|Ż -koI-|ar,am ęri!'ri
Reb. 161, git-di-Ier ,!sr{ -yilr-di-ler ,l9ss_
Reb. 160, bul-drlar ,!.ii. -g1,41-1ar 

-r!J-'l

Reb. 81, baĘ-ma$ |r|"a, -ęlk-maĘ 
j.zł

c. suffixvokale sind identisch. Die dem reimenden konsonantenstammauslaut
vorangehenden Vokale sind in Hinsicht auf die Pa|atahitdt iibereingestimmt und in
Hinsicht auf die Labiafitat nicht tiberęingestimmt.

Ibt. 56, Reb. 13, ol-am ęi'9l - bal-am ,i|;
Ibt. 2ż, kurt-ll-a-sen b*);J; - bul-a-sen 6),.
Ibt. 64, bul-ą-sen O): - bal-a-sen glil;
Reb, 6, ol-ur ,il - al-ur ,il
Reb, 12, fuarll-uł'r!_s'i - ol-ur'r!l
Reb. 16, vćr-iir'.s.;l - gół-iir'j9{-
Reb. 72, ol-uł'rl'9| - l.eal-ur'rta
Reb. 41, Ęlr-dl 6:13 - ur-dt 6s.s'5

Reb. 105, bin-i ul, - giin-i uŚ
d. Die suffixvokale und die dem reimenden konsonantęnstammauslaut voran-

gehenden Vokale sind nichtiibereingestimmt hinsichtlich der PalatalitŻt, aber bin-
sichtlicht der Labialitżit sind sie iibereingestimmt.

Dęm reimenden Auslautstammkonsonantęn folgt der Vokal.
Reb. 11, gór-em łrr{ - dur-am irL
Ibt. 19, 28, gór-e-se" 611}ś'-sor-a- en ł13's-
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Ibt. 30, gór-e,sen o:Ś - dur-a-se!.9|-rr,
Ibt. 54, gel-e-sen ł-i5 - al,a,sen g-I I

Ibt. ż, ai-e 1'9l j brl,o Y'r,_.
Ibt. 61, ,or-o o'r'r- - lijy-ę o2-9ł

Reb. 3, var-u |s, - vćr,e |sl
Reb. 17, 75, gór,e i'f - dur-a |',s'l:

Reb. 120, bil-e 1, - kal-a 1;
Reb. 149, giviir-e Irrr{ - ur-a Iss|

Ibt. 62, sor-a-lar "ri.r;- - gór-e-Ier ,i'r1{
Reb. 8, ol,ur 'r!| 

- ól-iir';!l
Reb. 119, gół-iir 'r'rr{ 

- dur-ur ';';s

Reb. 51, gel-iir ,Ś - hal-ur ,\3
Reb, 88, iłr,i;, .r'r, - ,,or-rr'r_,',
Reb, 1, bil-iifi ŚI: - fuI-uft -{);
Reb. 48, ulm-un łi:r: - bin,iin ;,z,

Reb. 28, Ii7, gar-iiaijz :s{r:{ - sor-ufruz ir{r'r-
Reb. 145, bil-iifiiiz j:(i : - fuI-ufiuz ;}1;i
Reb, 110, góz-iin i_:':s{ - uruz-un J3':'ł
Reb. 32, ayl 6;| - ge!-i a;{
Reb. 158, bun-t uli. - siin-i ulf
Ibt. 47 góftl-i-n-ien g^ild9{ 1 ul-rn-dan g;J,'3|

Nach dem reimenden Auslautstammkonsonanten tritt der konsonant auf.

Ibt. 3ż, gór-me-ye-sen gĘ':3{- soy-ma,ya-sen 6*1ź.s'1-
Ibt. 11, siir-lit J:":s- - tlur,gił 

"\,_-;}:
Ibt. 17, al-gil }{-iT - gel,gil S{-i:
Reb. 52, gór-me |;'_f,- 5gy-mą l;'r-

Ibt, 7, ót-meĘ-diiry iili't - ol-mak-,dur ;li,.i'|
Ibt. 33, gór-meĘ-diźr )1i|źf b)Ł,,!) - sor-mak-dur slia;r) (,1,7" ,L)
Ibt.50, vćr-di ś_J)J_-Ętr-ń ó_l ,i,
Reb. 23, gór-di ósss.{ -sor,łh 6ss2-
Ręb, 30, gey-me-di ó""r- say-ma-dt 6-ł.,.l-
Reb. 42, Ętr-ma-di 4j.l,aril - gir-me,di ,.9l,;r{

Reb. 57, bul-ma-dl óJ.J, - ól-me-di 6'lll
Reb. 74, gór-me-di e ^, r\ - sor-ma,di 6,,l,;2r'-

Reb. 131, gel-me-diifi e{'r"Ś- o1,^6-6pi Ś,,x|l

Reb. 134, gór-mą,diifr -ś'i,;'s{ - sor,ma-duf, e{ i;;.r-
Reb, 136, gtir-mi$-diir s'^l^^;'r{ - sor-mtq-duł ;'"l,r'r-
Reb. 130, sin-den JJ:,, - Ęan-dan gl:i
Reb 129, gór-me-le |k){ - sor,ma- a l;;'r-

Die dem Konsonantenstammauslaut vorangehenden Vokale sind nicht iiberein-

gestimmt hinsichtlich der Palatalitżt und Labialitżit.
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Dem reimenden Auslautstammkonsonanten folgt der Vokal.

Ibt. 4ż, Ęal,a-sen iJ*i6 - ól-e-sen g'*i'|

Ibt. 57, set-e Y-{ - ol-a |'9l
Reb. 62, uy-af jł'|-ig,er ,7l_
Reb. 78, ol-ar ,!l - bil-iir ,l,
Reb. 91, bil-iir 'rl, 

- bul,ur 'r]i,

Reb. 148, I5+, bil-iźfr _il, - bul-uA Śl,

Dem reimenden Auslautstammkonsonanten folgt der Konsonant.

Ibt. 6, Ęal-maz;;it6 - ól-mel, ;;i'1
Ibt. 59, gel-mez ";lŚ*obmaz 5!jl
Ibt. 20, bil- diir- e -v e n "o' i 27i,. - t ol- dur - a, v an 2,' 9' ; 5^i rL
Ibt. ż7, bil-śil J;l:- bul- il },li,
Ibt. 34, ig-meĘ-,tliir ri3ą.t -ug-maĘ-dur r'Jri'rlReb. 68, bil-mele .3.]: - bal-maip .1li.
Reb. 98, 100, iit-diii-iim-i u.ł9li1 - brt-dug-am-t, u.ć 9'l!i,

Die Untergruppe 7 hat die grósste ZahI der Reime. Die in den vorigen sechs

Gruppen durchgeftihrte Analyse lźsst feststellen, dass es nicht viele Reime gibt,
die man fiir echt-klassische Reime halten kann. Sogar diese Reime, die unseres,

Erachtens den Bedingungen der klassischen Reimkunst entsprechen, sind durch

Suffixe ausgebaut, sie beruhen auf ihrem Gleichklang und gehóren eigentlich zu den

typischen Volksreimen.
Solche Feststellung berechtigt uns die Untergrupp ę 7 in eine Reihe kleinerer

Sektionen aufzuteilen, deren Grundsatz die Ubereinstimmung der Reimvokale ist.

Die Anwendung der gegenwżrtigen Graphie mit der Beriicksichtigung der Vokalhar-
monię ermóglicht diejenigen unter ihnen auszuschalten, die keinen Gleichklang
geben, um sie zusdtzlich von einen anderen Standpunkte aus im Weiteren, analY-

sieren zu kónnen.

Die Sektion a, enthżlt Reime, in denen der Auslaut der geschlossenen Stammsilbe
und die suffixe reimen. Alle diese Ręime haben identische Reimvokale, deswegen

sind sie sowohl in der Graphie als auch im Klang iibereingestimmt. In vielen FŻillen

sind es Reime die ma.n kafiye-i miiredd,ef nennen kann, sie besitzen ridf , il den iibrigen
Reimen ist die Vokalisation taulihvor dem Auslaut-rezol iibereingestimmt. Sie diir-
fen also als solche, die der klassischen Theorie entsprechen, anerkannt werden.

Die Reime der Sektion b, c, d, sind akustische Reime. Ihr Gleichklang beruht auf

dem Endstammkonsonanten und auf der Zahl der Suffixe, die geringer oder grÓsser

ist. In einer Anzahl von Reimen beobachten wir, dass die Graphie nicht tiberein-
gestimmt ist, So ist es z. B. in Reb. 26, _rl'jl - ,!i. Reb.56, }?. - )'rlrl Reb, 150,

i'*_l - l'_,7rReb,81, j.i" - 3[.i, Ibt.56, Reb. 13, nit6 - ri;l Ibt. 6+, O*tl' - ł{,
Reb. !2, j'l -'r!r|i ńeb. 72, ,li - 

'rfrl Reb. 41, ęs1'9 *l 4,,lri Reb. 30,
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4iJ.,[r - .J{f Reb. 134, -{'rźr) --fi.'rrfReb. 136, '.slŁnr." - ;^4;f Reb. 130,
gr; - gl:- Ibt.4ż, oil1 - o*l1 Ibt.57, 'Yil - 

-y-f ner. 62,',y) - &'|
Reb. 91, '"li - '.,,l, Ibt, 6, (-;;iri) ;ii - ji't Ibt. 59, ;;l'9l - 

"p( rut 20,

t3rrirL - 
"oj'):^i1 Ibt. 3+, is\;!jl - ,"3 t;Ł_l Reb. 98, 100, u.e ,1i. - ulć ł.ll,

Dort, wo die Stammvokale hinsichtlich der Palatalitd,t und Labialitżit tibereinge-
stimmt sind, ist der Glęichklang der Reime vollstóndig. Er beschrdnkt sich nur auf dię
Suffixe bei solchen Reimen, wo die Stammvokale hinsichtlich der Labiattat nicht
tibereingestimmt sind. Der Gleichklang ist noch schwżcher, wenn solche Wórter
reimen, in denen es keine Vokaliibereinstimmung, sowohl hinsichtlich der Palatalitżt
als auch hinsichtlich der Labialitżit gibt. Wenn in diesen Reimen nach dem Endstamm-
konsonanten der Konsonant des Suffixes steht, reimen nur die Suffixe. Eine so grosse
Anzahl der Reime entspricht nicht den Bedingungen der klassischen Reimkunst
und bildet typische Volksreime.

8, In beiden reimenden Wórtern reimen die Endstammvokale.
a. Die Reimvokale sind identisch. Die ihnen vorangehenden Konsonanten sind

nicht iibereingestimmt.

Reb. 29, dć-me-di dJ.,J - yć-me-di 6lu
b. Der Reim erstreckt sich auf die offene Stammsilbe. Die Reimvokale sind iden-

tisch.

Reb. 46, eyle-di dJŁl * bekte-di $;.K:

c. Der Reim erstreckt sich auf einundeinhalb Stammsilben. Die Reimvokale
sind identisch.

Ibt. 45, Ęun-ya \.y3-yorl-ya \,s_s:
Reb. 133, veli-m 9!s,--deli-m ę;ll
Reb. 142, Ęisi-ter Jl:if - di;i-ler ,l:",s
Reb. 111, a rdar s:.)l) -Ęulmdsi-dur _s:;1.13

d. Der Reim erstreckt sich auf. zwei Stammsilben. Die Reimvokale sind identisch.

Reb. 135, sayra-vam i, ił- - ayru-vatn ęi: :_i
Ibt. 18, hulavuz-van Or'r)ć- a uz-van a-:i:ćT
In der Untergruppe 8 a treten von dem Standpunkte der klassischen Reimkunst

aus sehr schwache Reime auf, die nur auf dem Endstammvokal beruhen. In der
sektion b reimen offene stammsilben. Die Reime der sektion c sind schon so-
genannte reiche (zengip,) Reime, weil hier einundeinhalb Stammsilben reimt, und
in der Sektion d gibt es sehr entwickelte Reime, in der heutigen Terminologie
tunc (:S76vzene) genannt. Sie beruhen darauf, dass sich an einem Reim das ganze
Wort beteiligt, das einen Teil des zweiten reimenden Wortes bildet. Das sind nicht
einsilbige Wórter, weil solche keinen ausgebautćn Reim bildeten. Mit der Ausnahme
der Sektion a entsprechen die iibrigen den Bedingungen des klassischen Reimes.
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Es sei hier im Zusammenhang mit dem Reim Ibt. 45 in der Sektion d. bemerkt,
dass das |ange u - o gemźss der klassischen Theorie miteinander reimen.

9. In beiden wórtern reimt die stammsilbe mit dem konsonantęnauslaut.
a. Reimvokale sind identisch.

Ibt. 43, imdn-dur _;ig|łl - miisi)lmdn-dur .srgi.i71

Das ist der klassische Reim, der sogenannte kafiye-i rniireddef.

10. Der Reim erstreckt sich auf zwei stammsilben mit dem konsonantenauslaut.
Die Reimvokale sind in Hinsicht auf die Palatalitdt nicht tibereingestimmt.

Ibt. 40, 4I, gótiir-e |'Ji;Ś - ofur-a |'ri'yl .

Der Reim entspricht den Bedingungen der klassischen Reimkunst.

11. Der Reim erstreckt sich auf den Stammvokal. Der Auslautkonsonant ist
nicht identisch. Die Reimvokale sind identisch (der assonantische Reim).

Ibt. 15, cleg-iire |}'r- geg-iźre |'r-(.
Das ist ein typischer akustischer Reim. Von dem Standpunkte der klassischen

Reimkunst aus ist es nicht zugelassen, dass rewi, also der letzte Stammkonsonant
nicht iibereingestimmt bleibt. Dieser Reim kann also in der klassischen Reimkunst
nicht in Betracht kommen.

12. Der Reim ęrstreckt sich a:uf. zwei Stammvokale. Der Konsonant zwischen
ihnen ist nicht iibęreingestimmt.

Reb. 141, 'alem-i u|lc-6trgn-i u.:1
Dieser Reimtypus heisst in der klassischen Reimkunst kafiye-i muassese, das

heisst, er besitzt ta'sts. In diesem Fall der Konsonant dalilgenannt, im ersten Wort
/ im zweiten d muss nicht identisch sein.

13. Die Stammsilbe endet mit zwei Konsonanten. Der ihnen vorangehende Vokal
und der vokal des suffixes sind identisch.

Ibt, ++,'I;k-l *ar-r- tdk-t .il*o
Reb. 67, 'tslc-dur )) jŁ9 - sdle-dur, JJóJp
Solcher Reim heisst in der klassischen Reimkunst Ęafiye-i rnuĘayyede, also er

besitzt kayd, dem rewi vorangehenden Konsonanten. Ęayd muss in dieser Stellung
nicht iibereingestimmt werden.

14. In einem der gereimten Wórter erstreckt sich der Reim auf den Auslaut der
geschlossenen Stammsilbe, in dem anderen Wort auf ęinundeinhalb Stammsilben mit
dem konsonantenauslaut. Die suffixe haben verschiedene Funktion. Die suffix-
vokale sind in Hinsicht auf ihre Palatalitżt nicht iibereingestimmt, dagegen sind
sie in Hinsicht auf die Labialitót iibereingestimmt.

lbt. 52, nilr-ldur )J,_),i - biiri-diir, )&_) r .

Reb. 159, nilr-nl js'si-bfrri-ni jj9-
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Von dem Standpunkte der klassischen Reimkunst aus, sind es die sogenannten
miłreddef-Reime, die ridJ vot rewi besitzęn. Die Suffixe sind ebenfalls nicht ganz
identisch, weil sie im einem Reim mehr ausgebaut sind, in dem anderen weniger.
Diese Reime entsprechen den Bedingungen des klassischen Reimes.

15. In einęm der gereimten Wórter erstreckt sich der Reim auf den Endstammvo-
kal, in dem anderen auf den Stammkonsonentenauslaut und auf den ihm vorange_
henden Vokal. Die Reimvokale sind identisch.

Reb.27, Mevldnd-,ya L;Y9. - bay-a|^,

Dieser Reim stimmt mit den Prinzipien der klassischen Reimkunst nicht tiberein,
weil der Reimhauptkonsonant rewi in dem ersten der gereimten Wórter iiberhaupt
nicht auftritt. Der Reim beruht auf dem Gleichklang, er ist akustisch.

D. Die reimenden Wórter gehóren, zu verschiedenen grammatischen Gruppen.
1. Der Reim ohne Anteil der Stammsilbe. (Es reimen nur Suffixe.)
a. Die Reimvokale sind identisch.

Reb. 128, Mtisi-ye - iste-ye

b. Die Reimvokale sind in Hinsicht auf die Palatalitdt nicht iibereingestimmt.

Reb. 55, siz-e - stg-a
Reb. 49, bds-lara - bil-e
Reb. 77, ayruĘsrdur - gór-iźr

Die Reime der Untergruppe 1 sind ohne Anteil der Stammsilbe durch Suffixe
selbst gebildet. Es sind also Volksreime, akustische Reime.

ż. oie stammsilbe eines der wórter reimt mit dem suffix des anderen wortes.
a. Reimvokale sind identisch.

Ibt. 69, kimyd - ada-ya

3. Der Reim mit dem Anteil der Stammsilbe in einem der gereimten Wórter.
Die Stammsilbe f Suffix reimt mit dem Suffix des anderen Wortes. (Die gereimte
Stammsilbe hat einen Konsonantenauslaut.)

a. Die Reimvokale sind identisch.

Ibt.49, gdvur-idi - ur-aridi
Reb. 14, sóz-lere - gól-e

b. Die Reimvokale sind in Hinsicht auf die Palatalitót nicht iibereingestimmt.

Reb. 106, dilnya-6g * gid-e
Reb. 152, adl - de-di

In den Untergruppen 2 und 3 a-b sind Reime mit dem Anteil der Stammsilbe
nur in einem der gereirnten Wórter. Sie entsprechen den Prinzipien des klassischen
Reimes nicht.
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4. In den beiden gereimten Wórtern bilden den Reim die Stammsilben (ohne
Suffixe).

a. Die RerTirvokale sind identisch.

Ibt. 10, bil & - bismil )*,
Reb. 53, bul J'ł: - kal Jl:e
Reb. 80, baĘ Jl1 - łaĘ j|s|
Reb. 140, bayft u,|, - yĘ o:

Diese Reime entsprechen den Bedingungen des klassischen Reimes, obwohl ihr
Wert durch die Tatsache vermindert ist, dass die gereimten Wórter anderen gram-
matischen Gruppen angehóren. Der Reim 2 und 3 sind die sogenannten Ęafiye-i
miireddefe, sie besitzen ridf. Die zwei iibrige Reimen haben die iibereingestimmte
Vokalisation tau{ih. Hier tritt rewi, genannt muĘayyed, das Alslaut-rewt auf.

5. Der Reim erstreckt sich in beiden Wórtern auf die Stammsilben. Die Stamm-
silbe eines wortes reimt mit der stammsilbe und dem suffix des anderen
Wortes.

a. Die Reimvokale sind identisch.

Ibt. 1, pey arnber ,.n[;-, - iste-t ;|-,l
Dies bildet den klassischen Reim nicht, weil der Reimkonsonant in dem zweiten

wort kein stammkonsonant ist.

6. In beiden wórtern reimt der konsonantenauslaut der stammsilbe und die
Suffixe.

a. Die dem Auslautstammkonsonanten vorangehenden Vokale sind identisch.

Ibt. 3, góg-e K'r{ _ óg-e'|{'rt

b. Die dem Auslautstammkonsonanten vorangehenden Vokale sind nicht identischl
aber sie sind hinsichtlich der Palatalitdt iibereingestimmt.

Reb. 58, yol-a \3, - ąI-a \l
Reb. 107, 7ik-a l,ł - |laĘ-a le-

Der Reim der Sektion a kann fiir den Reim gehalten werden, der den Bedingungen
des klassischen Reimes entspricht. Die Reime der Sektion b, die in dem Stamm-
konsonanten und dem Suffix enthalten sind, sind graphisch iibereingestimmt. Das
ReimPrinzip lautet, dass der dem rewt vorangehende Vokal nicht iibereingestimmt
rłerden mus , wenn nach rewt wagl, also der Suffixvokal, auftritt. Auch diese Reime
kann man zu den Reimen zźhlen die den Bedingungen der klassischen Reimkunst
entsprechen.

7. In beiden wórtern reimen die stammsilben und suffixe.
Die Reimvokale sind in Hinsicht auf die palatalitijt iibereingestimmt.


