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Ibt. 29, ig-(e)ł-e :;) - ig-iir-e l-}l
Ibt. 38, Ęus-lar jr'r; - Ęryła-r js_

Diese Reime entsprechen den Bedingungen der klassischen Reimkunst. Im ersten
Fall ist die Stammsilbe ganz tibereingestimmt, in dem zweiten die Konsonanten
rewi lnd da$il, nur die Vokalisation ist nicht iibereingestimmt, was zulźissig ist.

8. In beiden wórtern reimen die offenen stammsilben.
Die Reimvokale sind in Hinsicht auf die Palatalitżt nicht tibereingestimmt.

Reb. 66, tefiri-ye [Ń - yo-rl-ya l;_s'r,

Dieser Reim entspricht den Bedingungen der klassischen Reimkunst.

9. In beiden wórtern reimen die stammsilben und die suffixe. In einem wort
beteiligt sich am Reim der Endstammvokal, im anderen Wort der Konsonant und
der ihm vorangehende Vokal.

Die Reimvokale sind identisch.

Reb. 79, gevde-de l;rf * ćd-e |':l
Reb. 144, ne-veln ?;| - sev-em ę}-
Ibt, 77, dede-m lrl - ćd-em ęs,l

Die oben angeftihrten Reime sind akustisch, sie beruhen auf dem Gleichklang.
Der Reimkonsonant rcwi tritt hier in beiden gereimten Wórtern nicht symetrisch
auĘ wie es die Theorie der klassischen Reimkunst erfordert.

E. Reime mit redif

1. Den redif bilden die Postpositionen

ile
Ibt.79, sóz ile - góz ite

gibi
Reb. 45, bń.ar gibi - Ęullar gibi

bigi

Reb. 89, 'Isi bigi - Miisi bigi

ięiin
Reb. 82, niir igiin - |liir igiin
Reb. 146, kamuft.tlzl anufr. igiin - gózi aru.ft. igiin

2. Den redif bllden die Verben

Ibt. 25, ol ola - bol ola
Ibt. 36, namaz oIfu - niydz oldt

Rocznik Orientalistyczny, ,t. XXVIr, 1

olmaĘ
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Reb. 60, yiiz ola - yaouz ola
Reb . 63, cdn olur dakkdn olur
Reb. 113, bir ola sOr ola
Reb . 1,t+, sóz olur - góz olur

eylemek

Ibt . 24, giin eyleyesen dtłn eyleyesen
Reb. 38 , kahr eyledi zehr eyledi

bilmek

Ibt. 60, yeye bilgi/t - kalmaya bilgil

FaImaF
Reb. ]. ].5, cdn kalur sultrdn kalur

durur

Reb . 20, 153 , lok durur - qob durur

ise

Reb . 92, yiiz ise - tłssttz ise

gerek

Reb. 68 , bilmeĘ gerek - bulmak gerek
Reb. 81, bakmak gerek - 7rkmah gerek

3. Den redif bilden die l omenformen

Ibt. 56, olam ki Tełiriven - kalam ki Tefiriven
Reb . ż3, górdi Tefrriyi - sordt Tefiriyi
Reb . 52, górme Tefiriyi sormt Tefiriyi
Reb . 37, olfu giilef - bulfu giilef
Reb. ].30, sinden sayrullk kandan sayrulft

+. Den redif bilden die Pronomen

Reb. 136. górmi;dlir oI sormc;dur ol
Reb . L+6. kamufiuzl anufr igiln - gózi anuii ięiin
Ibt. 56, olam ki Tefiriv kalam ki Tefirruen
Ibt. 78, biliłrmiseydt;m ben - góstereydilm ben

5. Reime, in denen redif zwei Wórter bilden.

Reb . t+6. kamufiuzi anufi igiifr - gózi auufi igiifr
Ibt. 56, olam ki Tefrriven - kalam ki Tefiriven
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F. Ęalib
Die klassischen Reimtheorien nennen |la ib einen solchen redif, der vor dem

gereimten Wort oder zwischen den reimenden Wórtern auftrittoz.

t. Redif ist vor dem gereimten Wort:

Ibt.27, bini bilgil - bini bulgil
Reb. 29, ki kimse demedi - ki kimse yćrnedi
Reb. 50, anląr ćtdiler - ąnlar gitdiler
Reb. 51, ne kim anlardan geliir - ne kim anlardan Ęalur
Reb. 78, Ęulak olur - kuląk biliir
Reb. 161, deftize girdiler - defiize aćrdiler

2. Redif ist zwischen zwei gereimten Wórtern.

Reb. 41, klrfu al miinkirleri - urdt ol kd.firleri

Die oben angeftihrten redif, und ha{ib gehóren zu den einfachsten und leichtesten.

Es sind Pronomen, Postpositionen, Hilfsverben, also Wórter, die in der Volkspoesie
am meisten in dieser Rolle auftreten.

Reime in Ghaselen

Nlesnewi_Form, die man fiir die langen Gedichte anwandte, wo religióse, histo-
rische, didaktische und sittliche (;ehrengiz) Probleme, so wie die, der Liebe erórtert
wurden, bildete ftir die Dichter die leichteste Form von dem Standpunkte des Reimęs
aus. sie besteht aus Distichen und der Dichter sucht die Reime nur ftir die mitein-
ander benachbarten Hemistichieno3.

Anders ist Situation in den monoreimenden Gedichten, wie ęs z. B. Ghasele sind,

wo man ftinf bis frinfzehn identische Reime finden soll. Die Schwierigkeit eine

_ gróssere Zahl d,er Monoreime zu finden hat dazu beigetragen, dass die Dichter
nicht lange Ghasele verfassten. Die Rhythmik und der Monoreim des Ghasels sind
Bindeelemente, die eine Reihe von Distichen zusammenftigen, von denęn jeder fiir
sich allein inhaltlich ein Ganzes bildet ohne mit anderen versen desselben Gedichtes
durch Leitgedanken verbunden zu sein6a.

Zweifellos fiihrt das Monoreimen in das Gedicht eine Art Monotonie EinfOrmig-
keit ein, bei dergleichzeitigen prizisen, kunstvollen Harmonie, die zwischen Reim
und Rhythmik eintritt.

83

62 Wabid Tebrizi, op.
233, Garcin de Tasstl

63 J. R y p k a, Dćjiny..., S.
64 Op. cit., S. 87.

cit., S. 138, Śams-i Kays, op. cit., S. 23t-
op. cit., S. 371 .

88.



84 STANISŁAWA RYMKIEWICZ

i

Mecdut Mansuroglu fiihrt in der Arbeit Sultan Veled'in tilrkge man-
zumeleri eine Reihe der Ghasele und einzelner Distichen an, die in die persischen
und griechischen Ghasele eingeschaltet waren, und legt auch FaHsimile der Hand-
schriften dieser Gedichte bei. Von den dort gedruckten Gedichten, nummeriert von
III bis XXVIII haben die Nummer IV, VII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII, XXVI,
XXVII nur vereinzelte tiirkische Wórter oder vereinzelte tiirkische Distichen,
die Nummer V, X, XI, XIII, XX haben je zwei oder drei tiirkische Distichen, die
in die persischęn Ghasele eingeschaltet sind. Die iibrigen zwólf bilden volle Gedichte
oder auch lżngere eingesetzte Strophen in der tiirkischen Sprache. Der Umfang der
tiirkischen Ghasele ist wie folgt: Ghasel III besteht aus zwólf bejt, GhaselVl aus
zehn bejt, wobei der siebente und neunte bejt identisch sind, Ghasel VIII - aus
sieben, IX- aus sechs óejt in der tiirkischen Sprache, Die Einteilung dieses Ghasels
ist folgend: die bejt 1, 3, 5, 7, 9, II - also ungerade - sind persisch verfasst, die bejt
ż, +, 6, 8, 1,0, 'j,2 

- also gerade - sind tiirkisch geschrieben. Ghasel XII besteht
aus sieben bejt, wovon die bejt I, ż, 3 in zwei verschiedenen Fassungen sind (also
zusammen zehn bejt). Ghasel XVI besteht aus zehn bejt, XYII -aus neun, XIX-
aus elf, XXIII neun, XXIV - aus neun, XXV sieben, XXVIII -aus elf bejt. Wie es aus dieser Zusammenstellung hervorgeht sind die Ghasele in
ihrer Lżinge verschieden: drei Ghasele haben je sieben bejt, vier je neun, ein-zehn,
zwei je elf und zwei je zvłólf bejt (darunter ein tiirkisch-persischer bejt), Yon der
Form der Ghasele von Sultan Veled, die in der westtiirkischen Dichtung
die źilteste von dieser literarischen Gattung sind, werden wir an anderer Stelle spre-
chen. Hier, um die Art der zu analysierenden Reime zu erkldren erwihnen wir,
dass ein Teil der Ghasele von Sultan Veled die sogenannten tnusammat
sind.

Sie beruhen darauĄ dass die in ihnen angewandten Metren, einfach, regelmóssig
oder symetrisch genannt, aus der geraden Zahl der identischen Versfiisse fiir jedes
Hemistichion gebildet wurden. Auf diese Weise fallt auf die Mitte des Hemi-
stichions gerade die Hżilfte des angewandten Metrums. Wenn auf diesselbe Stelle
die Zżisur fellt, teilt sich das Hemistichion in zwei gleiche Teile und aus dem
Distichon wird eine vierzeilige Strophe. In musammaź befindet sich der Reim am
Ende jedes Hemistichions, die Anordnung der Reime fiir die auf diese Weise
entstandene vierzeilige Strophe ist: aaab, cccb usw. Weil Ghase|ę - v1175ąvlv7ą[

nicht in der Form der vierzeiligen Strophen verfasst sind, sondern in der Form der
Ghasel, werden wir von ihren Monoreimen sprechen, die am Ende jedes óe7r

auftreten, und von inneren Reimen, die in der Mitte des Hemistichions auftreten.
Als Beispiel fiihren wir hier einel bejt aus dem Ghasel III an und betonen bei
Gelegenheit, dass in S u l t a n V e l e d's musammat die Anordnung der inneren
Reime nicht immer mit dem oben angegebenen Schema iibereinstimmt.
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Ghasel III, 2

Ger biń sen ge! góresenigendilziifi.i bay góresen

ne nese, kim ister iseil.lsafra gele, safr.a gele.

,,'Wenn du mich gut siehst, wirst du dich fiir einen Reichen halten.
(Alles) was du nur begehrst, kommt zu dir, kommt zu dir."

So wie vorher die in Ibtidaname lnd Rebabname ęnthaltenen Reime in Gruppen
aufgeteilt wurden, werden auch die Reime der Ghasele in Gruppen zu ammen-
gestellt.

Die Aufteilung der Reime in den Ghaselen.

A. Identisch lautende Wórter, die dieselbe Bedeutung besitzen.

Die Wórter treten in der Monoreim-Anordnung auf.

Ghasel XII,2. (dna) kilfu, 6. (neler) ktl&.
Ghasel XXVIII, 1. (nur) duttt,7. (bini) duttt., 2. (dasra) yitti,4. (oar&,) yitti
Ghasel XXIV, la. (ne) dururslz,3. (hem) dururslz

Innere Reime
Ghasel VI 10. (fualk) i7iin - ('dgi) igiin
Ghasel XII2, ('osik) oldum. - (delij) oldum

Die ganze Reimgruppe entspricht den Bedingungen des klassischen Reimes nicht.
Gemżss der Theorie bilden identisch lautende Wórter von derselben Bedeutung
keinen Reim.

B. Identisch lautende Wórter von verschiedener Bedeutung also homonymische
Reimę.

Ghasel XIX
L. Karnum agdur, karnum agdur, Ęarnum ag, d

Ra|lmet ćtgil Tefrri, bana Ęapu a9. d
,,Ich hab Hunger, ich hab Hunger, ich hab Hunger
Erweise Erbarmen Gott, óffne die Ttir."

In der efsten mtsraist das Wort ag ęl eine Adjektivform und bedeutet 'hungrig'.
In der zrveiten mtsra ist das Wort a9 * d 2. Person des Imperativs von dem Verb
agmak'óffnen'.

3. Ra|lmetiifr. gokdur, defii,zdhr ć QeleP;
ra}.lmetiifi. ekłilrneyesen goĘ sag. e|-

10. Ol ne Ęagdur, oI ne gózdiir, cdn ahłi
ol ne boydur, ol ne yiizdiir, ol ne sig. vl-

,,Es gibt viel von deiner Gnade, ganzes Meer o Herr
Mógest du deine Gnade nicht vermindern, Streue sie viel aus."
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,,Was fiir Augenbrauen, wa fi.ir Augen, sie ergreifen die Seele
Was fiir Statur, was fiir ein Gesicht, was ftir Haare."

In dem bejt 3 ist das Wort sag ę)- die Form dęr 2. Person Sing. des Imperativs
von dem Yerb sapmaft 'ausstreuen'. In dem 10. ist das Wort sag y'- das Substan-
tiv von der Bedeutung 'das Haar'.

Ghasel XXIII
!. Senijfi. yiiziifi giinegdilr, yoksa aydur .si,l

cdnum alfu, góziłń dakt ne aydurt ;'*.l
,,Dein Gesicht ist die Sonne oder der Mond
Es hat meine Seele genommen, was sagt noch dein Auge?"
In der ersten mlsra ist ay-dur das Substantiv von der Bedeutung 'Der Mond'

mit der Kopula dur. In der zweiten mlsra ist ayd-ur das Verb aytmak'sprechen'
mit dem Suffix der 3. Person Sing. des Aorists.

4. Ne okdur bu, ne oĘ, kim. degdi sinden
biniim boyum siiftilydi, yimdi yaydur.

6. Siniifr boyun bu daidan ag&., gegti,
cihdn ćmdi, yiiziifrden yaz u yaydur.

,,\\:as fiir ein Pfeil, was fi.ir ein Pfeil, der von dir geflogen ist
N,Ieine Gestalt war Spies und jetzt ist ein Bogen.
Deine Gestalt erreichte den Berg und wuchs (iiber der Berg) hinaus
Und von deinem Gesicht ist die Welt der Frtihling und Sommer geworden."
\Ąlie wir sehen hat das Wort yay im ersten Fall die Bedeutung 'der Bogen', im

zweiten bedeutet das Wort yay'der Friihling, der Sommer'.
Die homonymischen Reime stimmen mit den Prinzipien des klassischen Reimes

iiberein.

C. Es ręimen die Wórter, die zu derselben grammatischen Gruppe gehóren.
1, Der Reim ohne Anteil der Stammsilbe.

Monoreime

a. Nicht alle vokale in den reimenden suffixen sind hinsichtlich der palatalitiit
iibereingestimmt, sie sind aber hinsichtlich der Labialitiit iibereingestimmt.

Ghasel VI, 1. aft-asen, La. al-asen,2. gór-esen, 3. bul-asen, 4. bil-esenr 5. dut-asen,
6. sey-ełenr 7 . san-asen, 8. Ęoy-asen,9. nan-asen, I0. yalaar-asen

Ghasel VIII 1. yar-Avan, 1.a. alla-yavam, 2. ól-evem, 3. dut,ayam, 4. ol,avafi,
5, giil-evem, 6, gózle-yevem, 7. óp-evem

Ghasęl XI, 10. kap-arsen, 1I. dut-ąrsen
Ghasel XVI, 1. ne-viiz, ta. ug-avuz,,2. ag-avaz 3. ag-avazr 4. ur-avaz,5. sry-avuz,

6, yi.e-avaz, 7. yap-avuz, 8, al-avuz, 9. gór-eviiz
In der ersten mlsra ttitt das Fragepronomen ne mit dem Personalsuffix der 1. Person

Plural. Alle iibrigen reimenden Wórter sind Verben. Nur in dem ersten Reim bei
dem Pronomen ne greift der Reim auf den Auslautstammvokal iiber.
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Ghasel xvII, 7. dile_mez, !a. dart_maz, 2, gerek-mez, 3. ol,maz, 4, gór_mez,

5, sev-mez,,6. baĘ,maz,7, dur,maz, 8, fuo-maz, 9, agil-maz

Ghasel xxv, 1. gór_esen, La, bil_esen, 2. ol_asen, 3. dut_asen, 4. at,asen,

5. ig-esen, 6. bul-asen,7. gizle,yesen

Innere Reime

a.DieVokaleindenreimendenSuffixensindidentisch.
Ghasel III, 3. bil,gil - gór-gil

7. sevin-iir - gór-iił
77- btl-e,y-diim - ed,e-y-diim

Ghasel VI, 4. bafu-ma-llt - bo-łil
Ghasel VIII, 6. gór,iir,se - bil-iir-se
Ghasel IX, 8. fuap-dufr - yat,dufr

10- dile-mez,sen - ed,e-sen

b. Die vokale in den reimenden suffixen sind in Hinsicht auf die palatalitiit nicht

tibereingestimmt. Sie sind hinsichtlich der Labialitłt iibereingestimmt,

Ghasel III, 6.'asiĘ-vam - delii,vem
|2. sev,er,se - bab-ar-sa

Ghasel XII, 3. gel,iliim - di,is,tliim - ol-dum

7. ay-dur - siz-in-le-dijr
Ghasel XVI, 1. ęib,ał-sa - gir-et-se

2. dut,a-vuz - kes-e,viiz
3. giit-e-viiz - ftoy-a-vuz - dut-a-vaz

7. Ętr-a-vuz - ver,e-viiz - ylĘ-a-vuz
8. gór-iir - ayd-uł

Alle Reime der untergruppe 1 entsprechen den Forderungen des klassischen

Reimes nicht.

2. Der Reim mit dem Anteil der Stammsilbe. Die Stammsilben der einen Wórter

reimen mit den suffixen der anderen wórter,

Monoreime

Ghasel IXr2. sen_den g,l^_r4, din_den g_ri.l ,6. ben rr.,8,ben-den;ł,,10, s ll jł l

L2. yaman gl^l.}

In den bejt 2,4, 8 reimt der Auslaut des Ablativsuffixes mit dem Auslaut der

Stammsilben in den bejt 6, !0, !2.Im Reim des bejt 12 ist der Reimvokal hinsichtlich

der palatalitżt mit den iibrigen Reimen nicht iibereingestimmt.
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Innere Reime

Reimvokale sind in Hii}sicht auf die Palatalitłt nicht tibereingestimmt. Sie sind
in Hinsicht auf die Labialitat tibereingestimmt.

Ghasel IX, 2, hul-afr - bu-giin

3. Der Reim mit dem Anteil der Stammsilbe. In den einen Wórtern reimt die
Stammsilbe * Suffix, in den anderen Wórtern nur das Suffix.

Monoreime

Ghasel XX, 5. dile-r _r!:, O. ea-er ł)
Innere Reime

Ghasel VIII, 4. sey-eł-iim ls_ss|- - dile-r,iim ę9rl,s
Ghasel XII, 5. sey-er, )r|- - sóyle-r }.- - tog-ar ,ć3b
In dem Wott si)yle-r und dile-r greift der Reim auf den Auslautstammvokal tiber.

Die Reime der Untergruppe 2 u. 3 stimmen mit den Forderungen der Theorie
des klassischen Reimes nicht iiberein.

4. In den gereimten Wórtern bilden den Reim die Stammsilben (denen keine
Suffixe folgen).

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

Innere Reime

Ghasel IX, ó. yoĘsul Js*3s:- kul Jł
b. Der Reim ist der Konsonantenauslaut der Stammsilbe. Die ihm vorangehenden

Vokale sind in Hinsicht auf die Palata|itźt nicht tibereingestimmt. Sie sind in Hin_
sicht auf die Labialitót tibereingestimmt.

Innere Reime

Ghasel III,2. gey góresen b-fó{- bay góresen O-Ń..
Ghasel XIII, 8. siil bisi u{:F - hul bigt u{, Sr;

c. Der Reim beschriinkt sich auf den Auslautvokal.

Ghasel VIII, 3. sil7ii 3?)-,

d. Der Reirn dehnt sich auf

Ghasel VI, 6. artule ola Y_,I

rnnere Reime

delii 9ll;

die ganze Endstammsilbe aus.

rnnere Reime

.;i_,I - yastaĘ ola YrI g:*l
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e. Der Reim erstreckt sich in einem wort auf einundeinhalb stammsilben.
Im anderen Wort greift der Reim in den Konsonantenauslaut des vorangehenden
wortes iiber.

Innere Reime

Ghasel III, 10, Ghasel VI, 3. bu giin o{ s:- diigiin g{9:

Die Reime der Sektion a, b, d geniigen den Bedingungen des klassischen Reimes.
In der Sektion c ist der Reim einer der primitivsten Typen des Volksreimes. Die
Reime der Sektion e sind von dem Standpunktę der klassischen Theorie aus fęhler-
haft. Es ist der Fehler. ma'mńl genannt, d. h. solcher Fall, wo zwei Wórter mit einem
gereimt sind.

5. An dem Reim beteiligt sich die Stammsilbe. Die Stammsilbe f Suffix eines
wortes reimt mit der stammsilbe des anderen wortes.

rnnere Reime

Die Reimvokale sind identisch.
Ghasel III, 8, Ghasel VI, 7. Ęaru ..r;[; can-e .;j|-
Solche Reime sind in der Kunstpoesie angewandt.

6. Der Reim erstreckt sich auf die Stammsilben.
Es reimen Stammsilben und Suffixe.

Monoreime

Ghasel XIII, 7. sen-i ;7, 8. ben-i uz;.
Ghasel X, 11. sóz-i 62r-, 12. yiiz-i ó)s:
Die vokale der reimenden stammsilbe sind in Hinsicht auf die Labialitżit iiber-

eingestimmt.

Ghasel V, 1. siin-i of, !a. bu-n-l ęr!, 2. itiitijn-i 65J, 2a, us-u-nl a1-1 ,
3. yolun-l u7:,_,3a. uzun-i u;3l

In der Reihe 2a beteiligt sich am Reim die Stammsilbe nicht. Es reimt das
Possessivsuffix der 3. Person Sing. f Akkusativ. In den iibrigen Reihen reimt der
Stammsilbenauslaut f Akkusativsuffix. Die Reime der Untergruppe 6 (den Reim
Ghasel V, 2a ausgenommen) entsprechen den Bedingungen des klassischen
Reimes.

7. Dęr Reim mit dem Anteil der Stammsilbe. Es ręimen der Konsonantenauslaut
der stammsiibe und suffixe.

Monoreime

Ghasel XII , 1,. al-dt, dJJt , '!,a. gel-di ó;.){, 2. hil-dt dJ];,
+. gal-ń ó-rla , 5. tol-fu óJ]t , 6. bil-di dJ,l , 7. bul-fu cał]:

3. sal-ń g_C-\l-,
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In diesem Ghasel haben die drei ersten bejt doppelte Fassung. Diese Tatsache
dndert an den Reimen nichts. Die dem Auslautstammkonsonanten vorangehenden
Vokale sind nicht iibereingestimmt. In der klassischen Reimkunst ist die Nicht-
iibereinstimmung der rewi voralgehenden Vokale dann zugela en, wenn nach ihm
der Vokal folgt. Die Reime dieses Ghasels entsprechen den Bedipgungen der klas-
sischen Reimkunst nicht, es sind akustische Reime, sie beruhen hauptsżichlich auf
Suffixen.

Ghasel XXIII, ].. ay-dur _,i:.I , La.

sl:.r-, +. yay-dur 21:i, 5 . 7ay-dur
8. Ęolay-dur ;J^Ji , 9. bo,y-dur JJ:l

ayd-ur _,ill , 2. gey-diir sĄ.{, 3. saray-dur

-lJ:i , 6. yay,dur JJ:i. , 7. ftay-dur ,i:!,

In dem ersten bejt geharcn die reimenden Wórtef zu verschiedenen grammati-
schen Gruppen. Sie lauten identisch, aber ihre Bedeutung ist verschiedenen, sie
bilden den homonymischen Reim. Mit Ausnahme der Reihe 1a, wo die Form der
3. Person Sing. des Aorists auftritt, sind alle iibrigen Reime Nomen mit Kopula-
dur. In der Reihe 4 u. 6 sind Homonyme was in der Klassik einen Reim bildet.
Der Auslautstammkonsonant reimt (ausser dęr Reihe la) mit der ihr vorangehenden
Vokalisation: also das iibereingestimmte taulih vor rewi. Wenn wir dię friiher
genannten Ausnahmen beriicksichtigen, entsprechen die iibrigen Reime den Forde-
rungen der klassischen Reimkunst.

GhaselXXVIII, 1. dut-tt j'3:,1,a. dii;-ti u::,':,2.yit-ti u:,,3. git-ti u:Ś,4. yit-ti 
ęa_,

5. bit-ti ć::,6. bat-tt ;i.,7. dut-tt o;i, 8. Ęat-tt of , 9. at-tt ,r;-l, 10. diit-ti }':,
11. satłl'"7).

In dem Wort dil;-ti beteiligt sich am Reim nur das Suffix. Die Reime 1 u. 7 und
2 u. 4 bilden identisch lautende Wórter von derselben Bedeutung. Die Stammvo-
kale vor dem reimenden Auslautstammkonsonanten sind nicht iibereingestimmt -
diese Ubereinstimmung tritt in manchen Reimen auf, was uns erlaubt, sie in einzelne
miteinander reimende Grupen aufzuteilen:

'I. dut-t1,7. dut-tt, 10. diit-ti,
2. yit-ti, 3. git-ti, 4. yit-ti, 5. bit-ti,
6. bat-tt. 8. Ęat-tt,9, at-tt, tl. sat-tt,.
Die Monoreime sollten als Ganzes aufgefasst werden fiir das ganze Gedicht,

deswegen entsprechen die Reime dieses Ghasels den Bedingungen der klassischen
Reimkunst nicht, sie sind akustische Reime, die auf dem Gleichklang der Suffixe
beruhen.

Innere Reime

a. Die suffixvokale und die vokale vor dem reimenden konsonantenauslaut der
stammsilbe sind identisch.

Ghasel III, 9. rabmdn-dur;.lg[ł.,1 , * eyłdn-dur, ygll*-ż
Ghasel XVI, 4. ur-ut-sa |-_s.sl , - dur-ur-sa l-_,1;.l, 5. dul,ur fehlt im

Faksimile,

Diese Reime entsprechen den Forderungen der klassischen Reimkunst.
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b. Die Suffixvokale und die dem reimenden Konsonantenstammauslaut vorange-
henden Vokale sind nicht iibereingestimmt hinisichtlich der Palatalitdt, sie sind aber
hinsichtlich der Labialitżit iibereingestimmt.

Ghasęl VI, 5. Ghasel VIII, 2,. can-am r;|l - ben-iim g;
Ghasel VIII, 7. gtir-di śr_l:f - dur-dt ę9s_ls

Ghasel IX, 4. gdr-diim ().ss{ - sor-,dum ęs_r-
Ghasel XII, 4. ge7-u idi)n gł,2l*{ - ag-ar-idiln g-t,..;[7l , 6. seg-iin głl--bag-

-un g7li - ag-un glT
c. Die Suffixvokale sind in Hinsicht auf dię Labialitat iibereingestimmt, in Hin-

sicht auf die Palatalitżt aber nicht iibereingestimmt. Die dem Reimstammkonsonanten
vorangehenden Vokale sind weder hinsichtlich der Palatalitdt noch der Labialitżit
iibereingestimmt.

Ghasel YI, ż. yol-a e)r, - yel-e ll,

8. Es reimen die Endstammvokale.

Innere Reime

Reimvokale sind identisch.
Ghasel III, 5. sóyle-r-vem - góyne-r-vem
Der bejt fehlt in dem Faksimile der Handschrift. Der Reim entspricht den Bedin-

gungen der klassischen Reimkunst nicht,

9. Es reimt die offene Stammsilbe.
Reimvokale sind identisch.
Ghasel VIII, 5. agla-r-vam ?)rtćl - tńlar-r-vam, ę9r!{l
Der Reim entspricht dęn Forderungen der klassischen Reimkunst.

D. Die reimenden Wórter gehóren zu den verschiedenen grammatischen Gruppen.

1. Der Reim ohne Anteil der Stammsilbe.

Innere Reime

Ghasel IlI, +. an-da - Ęat-tl-a

ż. Bei den Substantiven beteiligt sich am Reim die Stammsilbe, bei den Verben
nur suffixe.

Monoreime

Ghasel XXIV, ].. yat-ur$zl ta. dur-urilzl 2. gór-iźrsiT 3.

5. l,ar-urstZl 6. demiir-siZ; 7 . ol-uf slZl 8. bul-urslz) 9. óg-iirsiz
Die Reime der Sektion 1 ll. 2 entsprechen den Bedingungen

ku nst nicht.

dur-ur lZl +. kór-siZ,

der klassischen Reim-
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3. Es reimen die Stammsilben (ohne,Suffixe).

Monoreime

Ghasel XIX , 1,. karnlłłn a C| , 1,a. kapu
+. ge C{, 5. kulag eY_/ , 6. hn e[- , 7.

10. sa7 L|*, 11 . ka Cl;
Die Reime Ia,3, 4, 10,11 sind die Form des Imperativs der 2. Person Sing. also

es reimt dię Stammsilbe des Verbs. Die iibrigen Reime sind Substantive. Am Reim
beteiligt sich der Auslaut der geschlossenen Stammsilbe. Solche Reime wurden in
der Klassik angewandt, obwohl hier Wórter reimen, die zu verschiedenen gramma-
tischen Gruppen gehóren.

4. Bei den Nomenformen reimt die Stammsilbe, bei den Verbformen der Kon-
sonantenauslaut der stammsilbe und die suffixe.

Monoreime

Ghasel III, 1. ile Y_ , La. nol-a Y_r; , 2. gel-e Y(, 3. ol-a
5. bul-a fehlt in der Photokopie der Handschrift, 6. taralalla
8. sal-a )t-, 9. lahavlavald Y9j9-Y, !0. ile Y, L!. uld Y;, !2. beld Y,

Reime dieses Ghasels kann man frir solche halten, die den
klassischen Reimes entsprechen, \,veil der Konsonant hier reu)i
a des stammes oder der des suffixes bildet u)Asl.

a C|, 2. bazlamag,61.1ri , 3. sa7 C|- ,

aga e_l;|, 8 . qa C|- , 9. Ama ę.l"l ,

Yl , +. fual-a } ,

)Ąllr;, 7. bll-a ),,

Bedingungen des
bildet, der Vokal

,&

Der Uberblick der Reimgruppen und die
Reime mit den Prinzipien der klassischen
solcher Gruppen, die typische Volksreime

Absonderung solcher Gruppen, deren
Reimkunst tibereinstimmen, wie auch
sind, lżsst folgende Schltisse ziehen:

A. Nur eine kleine Anzahl der Reime ist nach den klassischen Prinzipien gebaut,
und zwar:

1. Homonymische Reime, nach der heutigen Terminologie clnash kafiye genannt.

2. Die sogenannten Ęafiye-i milreddef, also solche Reime wie: namaz - niyaz,
nur - hur, giin - diln, rahman - eltan, d. h. diese, die vor rewi einen der drei
Buchstaben: l elif, 9 aaID, oder ó je besitzen.

3. Einzelne Reime, die sogenannten Ęafiye-i m,ukayyede, also: lpahr*zehr, ryP--
sidft, d.h. diese, die vot rewi den Konsonanten Ęayd besitzen.

4. Reime mit dem langenEndvokal, also:'ad-ejdehd, undReime mit einem
dem Vokal vorangehenden Konsonanten: 'Isi- Mfr.st.
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5. Einzelne Reime, die sich auf eine gróssere Zahl der Stammsilben erstrecken,
z,B.velirn-delim, kĘiler-dryiler, und die in der heutigen Terminologie sogenannten
tung-Reime (: bronzene Reime), z. B. sayruaatn - ayruoarn, kulaouzz;an - aguzaan.

6. Eine verhżltnismżssig kleine Anzahl solcher Reime, in denen symetrisch die
stammsilben und suffixe reimen.

B. Die grósste Gruppe, ungefźhr zwei Drittel allęr Reime, also die Hauptgruppe,
bilden die akustischen Reime, die auf dem Gleichklang der Wórtęrendungen, d.h.
der Suffixe mit dem Antęil der Stammsilbe, und manchmal sogar ohne ihren Anteil,
beruhen.

Wie schon erwdhnt wurde, kannte Sultan Veled gut die Prinzipien der
klassischen Reimkunst. Er schrieb persische Gedichte, verkehrte mit Dichtern,
lernte in Schulen, wo Poetik IJnterrichtsfach war. Als er die tiirkischen Gedichte
verfasste, wollte er sicher in ihnen seine Kenntnisse der Reimkunst gebrauchen.
Das ist ihm nur im minimalen Masse gelungen. Die bestęn Reime von dem Stand-
punkte der klassischen Reimkunst aus hat er mit den arabischen und persischen
Entlehungen geschaffen. Sęhr selten jedoch ist es ihm gelungen, die klassischen
Normen in Gedichten anzuwenden, in denen den Reim echt tiirkische Wórter
bildeten. Gewóhnlich sind es einsilbige Wórter, in denen die Stammsilbe und der
Auslautkonsonant reimen. Alle diese klassischen Reimę gehen in der grossen
AnzahlderReime von sultan veled verloren. Beim Reimender tiirkischen
Gedichte fiigte sich dęr Dichter dęr Natur und den Gesetzen der ttirkischen
Sprache und schuf Reime, die mit ihrer Struktur iibereinstimmten, also solche,
wie sie die volksdichter schufen.

Nachdem wir den Klangwert der Reime von Sultan Veled vorausgesetzt
hatten, ordnetęn wir sie bei der Aufteilung je nach dem, ob sich die Vokale am Reim
beteiligten; wir stellten dann solche Reime zusammen, in denen die Vokale in Hin-
sicht auf die Palatalitżit und Labialitźt iibereingestimmt ,waren, und solche, in denen
diese Ubereinstimmung fehlte. Die Anwendung bei der Transkription der gegen-
wżirtig vorgesehenen Gesetze, z. B. des der Vokalharmonie, zeigt, dass es in Reimen
manchmal keine Klangiibereinstimmung gab. Die Volksreime beruhen auf der
Klangharmonie der Wórterendungen. Wenn in der heutigen Aussprache der Gleich-
klang fehlt, ldsst sich vermuten, dass es infolge der sprachlichen phonetischen oder
morphologischen Unterschied.e im Vergleich mit der damaligen Sprache geschieht.
Deswegen schenken wir unsere Aufmerksamkeit manchen Reimen noch einmal,
um sie besonders zu besprechen und ihre phonetischen Verhżltnisse zu iiberpriifen.

Als ersten nehmen wii den Reim 35, lJi - lJlJi{ Wir habęn diese Wórter so
transkribiert, wie sie in ungebundener Sprache lauten: kafirlere-Ęara. Der Ręim
ist, wie man sieht, nicht klassisch, der Auslautkonsonant des Pluralsuffixes -| Dativ-
suffix reimt mit der offenen Stammsilbe des anderen Wortes. So gelesen bildet er
keinen Gleichklang, keine Harmonie. Wenn wir ihn aber: kĘirlere-Ę,are ldsen,
kliinge er als Reim.
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Wir haben leider in den Sammlungen der Dichtkunst der tiirkischen V<llker kein
anderes Gedicht gefunden, das so gut iliesen Reim bestótigen wiirde, wie das ta-
tarische Lied, das einmal von dem tatarischen Sdnger niedergeschrieben worden
ist. Wir zitiercn es in dieser Form, wie es von ihm geschrieben wurde. In diesem
Lied tritt dasselbe Wort Ęare auf, das wir hier analysieren.

óksek minare

Ęaslart Ęare
qalfu.raylm zrna dare
o nazh yare

óksek minare
olmazrnt qare

altm hiimig baktr pare
yolladtm yare.

Es fóllt hier auf, das der Klang der reimenden Wórter dem Reim der erstenVerszeile,
der Strophe angepasst wurde; das Auslaut a ist in e iibergegan.gei_.. Dieses Beispiel
ldsst uns vermuten, dass es mit dem Reim von Sultan Veled óhnlich sein
konnte. Um den Gleichklang mit dem Wort hafirlere zu bekommen, hat man es,

wider die Prinzipien der Vokalharmonie, Ęare gelesen.
Folgerichtig der Reim Reb. 39 l",1.1 - ["^l_,:l, Ibrahime-daimakonnte lbrahime-

daime lauten, wenn das zweite Wort mit dem ersten tibereingestimmt wurde.

In diesen zwei Fiillen reimten die Stammsilben. In dem Reim Reb. 54 l;; - l.r^i.r

diłnyada - dede, reimt das Lokativsuf,fix mit der Stammsilbe. Man weiss, dass die
Vokale der Suffixe nicht immer mit der Stammsilbe tibereingestimmt waren. Die
Suffixe mit dem dumpfen Vokal konnten nach der Silbe mit dem hellen Vokal
auftreten und umgekelrrt65. Es scheint also, dass in diesem Reim das Lokativsuffix -
de lautete, und dann gibt es einen genau gleichklingenden Reim diinyade - dede.

Derselbe Fall ist in dem Reim Reb. 106 1.1f- t-ł^i.ll wo er diinyade-gide lauten soll.

Bezieht es sich auch auf andere Reimę ? Waren in folgenden Reimen derartige
Ubereinstimmungen der Endvokale móglich ?

Ibt. 2, 1r: - Yrr (Yrl) óle - bula
Ibt. 40, 4I, lr;'rl - 

' 

j;{ gófiire-otura
Reb. 70, [-1:ó[, - l!1l eyleye -- bagtElaya
Ibt. 57, Yrl - 5L{ gete - ola
Reb. 96, [:^-_r"li - l-,-l igre - Ęamuuna
Ibt. 60, |JB - li1 yiye - Ęalrnaya
Reb. 120 ił; - 

-j,ł, bile _- Ęala
b. 17, 75 l );J - l,J{ (l .|, -1'F) góre - dura

65 T. K o w a 1s k i, Dialectes turcs osmanlis, E. I., Bd. +, S. 980.
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Reb. 52 li,r7 ,-, |;r!{ górme - sorfna
Reb. 129, |:;r7 - l;;rŚ górmeśe - sorrnaśa
Reb. 55, l;- - ly size - siga
Reb. 149, l.sjl - ly-{gfuiire-Iła

Wir haben auch Reime, wo im ersten Wort a auftritt. Wenn in diesen Fżllen solche
Ubereinstimmung móglich wżre, wiirden sie lauten: ?)ara -v)erl, sora-3ij7ą, gĄę1

vare 
-Qere 

(cf. kara ist in kare iibergegangert) sore - sijre. Also auch das Lauten des
Optativ-Subiunktiv-Suffixes kónnte von der Vokalharmc.nie unabhiingig sein.

Der Ręim Reb. 49 ), - ,l-[i ist auch beachtenswert.
Das Pluralsuffix bei den arabischen Wórtern lautete immer -ler (das heutige

saatler)66, Dies war mit der genauen Unterscheidung der Entlehnungen und dem
Bewusstsein verbunden, dass die arabische Sprache nur den lateralen Konsonanten
/ besass. Der gegenwórtigen Aussprache gemdss sollte man den Reim hasląra-bile
lesen, was freilich keinen Gleichklang gibt. Dieser Reim lautete am wahrscheinlichsten
haslere - bile, was akustisch harmonisiert.

Dasselbe Prinzip bezieht sich auf dię Entlehnungen aus der persischen Sprache.
Demgemżss sollder Reim Reb. II7. 6rli1-6"l;l- canleri-anleri lauten. Die Form
anler ist angegeben in der Grammatica Turcicą necessariis regulis PraeciPuas linguae
dfficultates illustrans, ac aliquot colloguiis et sententiis turcicis aucta, studio Johannis
Christiani Clo dii, Lipsiae 1729,3.26. BekanntistdieTatsache, dassdasdoppelte
Pluralsuffix - lar-ler, den Wórtern angehiingt wurde, ohne dass man die Vokal-
harmonie berticksichtigteo?. Dasselbę bestźtigen alte Grammatiken z.B. M e g i s e r
Hieronimus in seinen Institutionum linguae Turcicae libri quatuor. Quorum I. conti-
net... de orthographia TurcArabica, 2... de Etymologia Turcorum, 3.,. Prooerbiorum
Tutcicorum Centuriąs. 4. Dictionąriurn est Latino-Turcicum et... Turcico-Latinum.
Lipsiae 161,2, gibt die Beispiele der Substantive im Plural im folgenden Wertlaut:
hamuler, oguler, armaganler, ademler, babalar, sultanlar, yaradanlar, yatturler, onlar
usw. Dem Stamm mit den dumpfen Vokalen wird ein Suffix mit dem hellen Vokal
angehżingt und umgekehrt. Ahnlich gibt Nugy de Harsany Jacobus in
Colloquia famikaria Turcico-Latina seu status Turcius loguens... Subnexum est Testa-
tnentum seu Foedus Mahomedis cum Christianis initum, Coloniae Brandeburgicae
t672.

Das Suffix -ler tritt auch konsequent in Vocaboląrio Toscano e Turchesco, Arric-
chito di molte Voci Arabe,Persiane, Tartare, e Greche... Conla giunta di alcuni Rudi,
menti Grammaticali utili per impossessarń del aero Idioma Turchesco. Composto da
Antonio Mascis, Firenze l677,auf, wo wir folgende Beispiele haben: S. 14
oI-oller, bu-buler, S.25 oller ocurler, S. 26 ochursaler.

66 A. F i s c h e r, Die Vokalharmonie der Endungen an den Fremdwórtern des
Tiirkischen, Leipzig 1920.

67. T. Kowalski, opt. cit.
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Francisci de Mesguien Meninski gibt in der LinguarumorientaliumTurcicae,
Arabicae, Persicae Institutiones, seu Grammatica Turcica... aus dem Jahr 1680, S. ż7,
nebeneinander zwei Formen an: atlar-atler, atlarun-atleriin, S. 68 olalar-alsunler,
.olurler-olsunlar. In der Ausgabe aus dem lahr 1756 Francisci de Mesguien M e-
n i n s k i, Institutiones linguae turcicae cum rudirnentis paralellis linguarurn arabicae
etpersicae. Editio altęra... curante Adamo Francisco K o l l a r, Vindobonae, ftihrt
fiir das Vokalsuffix -lar, -ler das Zeichen ae ein und schreibt: ogullaeriim, babalaerilrn.

In der Grammatik von Holderman, Jean Baptiste,Grarnmaire Turque,
.ou methode courte et facile pour apprendre la langue turque, aoec un recueil des noms,

des t:erbes et des rnanieres de parler les plus necessaires a sgaoo,ir, aoec Plusieurs dialogues

.farniliers, Constantinople 1730 (Vórlag Ibrahim Muteferika), haben wir, S. 9 babaler,
korkuler, S. 14 anlar, bunlar, S. 1,9 babalerum, S. 29 durler, idyler, S.30 olurler, olsunler,
S. 3I olaleridy, olurlerdy, alarler, S, 4| sewsunler.

Im Zusammenhang mit derartigen Móglichkeiten bei der Verwendung des Plu-
ralsuffixes, soll man den Reim lbt.37 ,irl:rl - ,i_rl:7 saylerler-oynarler, Ibt.62
soraler - góreler lesen. Der Reim 36 l,til - )ł, wird die Klangtibereinstimmung
haben, wenn man ihn bela - anlera lesen wird. Ein solches Beispiel haben wir
,auch in Alliteration Ghasel XVI, 7; oleri-oleli.

Bei Gelegenheit haben wir hier erwżhnt, dass die arabische und persiche Sprache
nur das laterale lbesitzt, Es scheint, dass Sultan Veled, derpersischer Her-
"kunft war, sich immer dieser Sprache bediente, in ihr schrieb und sie besser als das
Tiirkische kannte, das velare / in der ttirkischen Sprache nicht unterschied und
iiberall das laterale / hórte. Wenn man seine Reime nicht als graphische Reime
auffasst (an manchen Beispielen konnte man feststellen, dass die Graphie von ihm
nicht konsequent iibereingestimmt wurde) und nur den Gleichklang wie in akusti-
schen Reimen sucht, so bekommt man in den Reimen Reb. 116 &i - r und
Reb. Iż2 Ji - Jń nur dann den Gleichklang, wenn man in beiden Fżllen das
,/ als das laterale / liest; degi)l -kul, degiil - bul.

Auch bei den anderen Reimen mit dem Auslaut -/ solchen wie:

Ibt. 11 ,E".,'ł - s;r'r- (s;r: - Jćr7\ siirlil-durgit
Ibt. 17, J!-jT - ;(Jf (;;tf- ,};,tl\ algll-gelgil
Reb. 71, 95, 157 # - Jł-| isteśil-kołl
Reb. 108, #J: - Jł- | istegit-sanmagil
Reb. 162, Jdi - }ćl degil-fr,o!il

.erhalten wir den vollen Gleichklang, wenn wir das laterale / anwenden. Es soll darauf
hingewiesen werden, dass in allen oben genannten Fżillęn die Graphie genau iiber-
eingestimmt ist, Mit der Ausnahme des Reimes Ibt. 17, wo wir in der Handschrift Nr.
2158 S{-iŚ -.;fiT haben, und in der Handschrift Nr. 2140 (aus dem Jahre 1464)

}r- }iT vorfinden, sowie des Reimes in dem bejt3, Ghasel III, wo wir 1, - J{rŚ
,bilgil 

-górgil haben, hat das Suffix in allen anderen Reimen die Form .}" abgesehen
davon, nach welchen Vokalen es auftritt.
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Auf dięse Weise erhalten wir den Gleichklang auch bei anderen Reimen. Also:

Reb. 1 .(i -_ Ś!, bittin - ktliin
Reb. 145, ;:ńi -' )' r, j:,. bili)niiz - Ętltin,iiz...,. u. dgl. m.

Die akustische Harmonie haben wir dann auch bei dem Reim lbt. +7

g's:^!'r| - JśKr{ góntinden-ulinden, det, węnn man diese Móglichkeit nicht bertick-

sichtigt, keinen akustischęn Gleichklang gibt (gónlinden - uh,ndan).

Keinen Zwęifel hegen die Reime lbt.6, kalmaz-ólmez,Ibt.59, gelmez-olrnaz
wenn man sie mit einem lateralen l liest. Es gibt aber eine Anzahl von'Fżllón, die

nicht mehr so einfach, sind. Dęr Reim lbt. 20, bildiireoen - toldijraoan, hegt folgenden

Zwęi1e|: Stimmen unter dem Einfluss des lateralęn / die ihm folgenden Suffixe
auch iiberein ? nimmt der Reim die Gestalt bildijreaen - toldijreaen an ? wird der Reim

Reb. 160 ,i,1,1'| - JJil, bulduler-oldiler lauten? Dann wiirde der Reim Ręb. 143

rriJ:; - ęrlii kullertłrn - kolleńrn lauten.
In dieser Hinsicht scheinen die Reime des Ghasels III interessant zu sein.

l. ile, !a, nol-a,2. gel-e,3. ol-a,4. kal-a,5. bul-a,6. taralalla,7. ktl-a,8. sal-a,

9. laharllązlala,10. ile, It. uld, 12. beld

Es soll vor allem daran erinnert werden, dass die Ghasele von S u 1 t a n V e l e d
Lob- und Flehenhymnen sind, die zweifellos frir die laute Rezitation oder zum Singen
wóhrend der gemeinsamen Gebete der sogenantęn sarna'68 bestimmt waren. Die
Reime dieser Ghaselę \4,aren 1,on dem Dichter mit dieser Bestimmung verfasst, dass

sie eine Harmonie, eine akustische Befriedigung geben sollten. Man darf davon

nicht vergessen, wann man sie bespricht. Unter den 13 reimenden Wórtern sind in
dem Ghasel III vier arabische Wórter verwendet: lahaalaaald*uld.-beld.-taralalla.
Ohne Zweifel tritt in diesen vier Fóllen das laterale / auf. Man kann hoffen, dass die
zehn iibrigen Reime in dieser Hinsicht ribereingestimmt werden mussten, und dass

in allen 13 Reimęn das laterale / auftritt,
Es entsteht ein anderes problem und zwar: Auf welche weise und inwiefern ist der

Endreimvokal akustisch tibereingestimmt ? Indem man annimmt, dass in arabischen
Wórtern der reimende Auslautvokal a ist: lahalllaoald-uld-beld-taralalla, analy-
siert man die tiirkischen wórter. Mit den arabischen wórtęrn reimen die wórter:
nola-ola-kala-bula-ktla-sala. Es bleiben drei Reime, deren Endvokal mit
den friihęr aufgeziihlten nicht iibereingestimmt ist. Zwei von ihnen sind iden-
tische Wórter - so sind nur zwei Reime zu analysieren. Der Reim des bejt ż *
gel-e war auf solche Weise iibereingestimmt, wie wir es in anderen Fźllen beobach-
tetel(z.B.beló-anlera). Das Suffix der 3. Person des Optativ-Subiunktivs kann
hier in der Form a auftreten, ohne durch die Vokalharmonie bedingt zu sein. Der
Reim wird also., gel-a lauten.

u'J. Rypka, Dejlry..., S. 186, D. B. Macdonald, E. I., Bd.4, S. 125.

7 Bocznik orientalistyczny, t. xxvll, 1
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Anders ist es im Reim des bejt t und lQ wo die Postposition ile auftritt. Wird
diese Postposition mit iibrigen Formen reimen und ila lauten l Hier soll die Graphie
beachtet werden.

bĘt 1. \;r{
bejt 10 \r,

Der Vokal i ist hier mit kesra bezeichnet. Er tritt im Metrum in kurzer Silbe auf,
man darf also solche Graphie anwenden, obwohl hier auch das Zeichen ó je
beibehalten werden konnte, dann rviirde die Graphie folgend aussehen )ł,;9f

Anderseits sei auch darauf hingewiesen, dass die Postposition ile am meistęn ą1,1

mit o am Ende geschrieben wird. Hatte die Graphieżnderung ausschliesslich
ihre Ubereinstimmung mit den iibrigen Reimen als Ziel oder war es ein Zeichen,
dass das End-e im Begriff ist in a zu iibergehen ? Die Postposition wiirde dann
inderAussprachevon Sultan Veled ila lauten.

Befassen wir uns noch einmal mit dem Konsonanten l, Hat die Tatsache, dass
man diesen Konsonanten unter dem Einfluss der persischen und arabischen Sprache
als das laterale / empfunden hat und in Entlehnungen aus diesen beiden Sprachen
das Pluralsuffix in der Form -ler angewandt hat, dies beeinflusst, dass dieses Suffix
in derselben Form den tiirkischen Wórtern beigegeben tł,urde und nur in der Form
-ler alftrat? Das wiirde freilich nur in bezlg auf die hóheren Schichten zutreffen,
wo die arabischę und persische Sprache bekannt waren und unter deren Einfluss die
Literatur und osmanische Sprache gebildet rvurden. Beide Sprachen waren in den
hóheren Schichten hoch geschźitzt als die Sprachen der Wissenschaft und Literatur,
es konnte sogar eine Art Manier oder Mode entstanden sein, denselben die tiirkische
Sprache auch phonetisch angleichen zu wollen. Es soll hier auf die Notiz von C 1o-
d i u s hingewiesen werden: ,,Pluralis est anler, vulgo anlar". ,,Pluralis est bunler,
bulęr sie in reliquis69."

Solchen Vermutungen kónnte man die Reime Reb. 45, Reb. 156 gegeniiberstellen.
Reb.45 ,lł-r(1, Reb. 156,;9łft; -rDLi:. Wenn wir sie mit demPluralsuffix
-/er lesen, finden wir keinen Gleichklang, weil mit dem Wort Ęuller das Wort
blilar rcimt, und mit dem Wort bahmadiler - das Wortoar. Beachten wir hier jedoch
die Graphie. Sowohl in dem Woftblńar als auch im Wort aar ist ekf nicht vorhanden.
Wenn es sich um die Ubereinstimmung der Graphie in der Reimstellung handelte,
wiirde es nicht recht sein, die Anderungen in dem Pluralsuffix einzufiihren und
es in der Form .,1Y zu schreiben ? Es soll darauf hingeuriesen werden, dass diese
Silben, von dem Standpunkte der Rhythmik aus langen Silben bestehen. Vielleicht ist
durch die Orthographieżnderung und das Auslassen des Stamm elif in der Silbe -
fr,ar il dem Wort blńar und in dem Wortoar darauf hingewiesen worden, dass der
Vokal a in diesen Silben im Begriff ist, in e tiberzugehen, was den Reim mit dem

69 Op. cit., S. 26.
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Suffix -ler gźbe? Wir haben auch ein entgegengesetztes Beispiel im Reim Reb.
1!2. rtrśli_ ,l9-. Auch hier entsteht die Frage, ob es nur eine Gleichschaltung
der Graphie ist? Wenn ja, dann analog mit dem oben genanntęn Reim kónnte eĘ
in dem Wortoar ausgelassen werden, was die Graphie mit dem Wort seoer iiberein-
stimmen wiirde. Aber die Anderung ist in dem Wort sever eingetreten. Vielleicht
ist ęs auch dieses Mal ein Hinweis, dass das e in der Endsilbe in der Aussprache dem
a żhnelt, was den Reim mit dem Wort zlar gdbe.

Diese weitgehenden Hypothesen kónnen nach den Studien iiber die Reime
andęrer Dichtęr verleugnet oder bestótigt werden. Wenn sie bestżtigt worden wdren,
wtirde es sich zeigen, dass das Pluralsuffix von den hóheręn Schichten nur in einer
Fotm -Ier gebraucht wurde. Das wiirde die Sprache der Elite von der Sprache der
niederen schichten des ttirkischen volkes unterscheiden,

Auf Grund der Tatsache, dass die Reime von S ultan Vele d akustische sind,
schenken wir unsere Aufmerksamkeit noch anderen Gleichkliingen. Der Reim
Reb. 11 lrL - 1.;rf wiirde den vollen Gleichklang geben, wenn wir annihmen,
dass die vokalharmonie in dem wort nicht beobachtet worden ist und das suffix
in beiden Wórtern in einer Form - em aufgetreten ist, also der Reim wirde górem-duren
lauten. Dasselbe wtirde im Reim Reb. 132 analmazern*bilmezem., und mit demAbla-
tivsuffix in dem Reim Reb. !30 senden-Ęanden sein.

Auch in diesem Fall soll man sich an die alten Grammatiken wenden. In der schon
friiher zitierten Institutionum linguae Turcicae von Megiser (Caput VI De
Verbo - die Seitenangabe fehlt), leseir rvir: korkarern, aglarem, susarem, yatturem,
bullurem und weiter eine Bemerkung: ,,Vulgus vero primam hanc Indicativi personam,
non per em, sed um, exprimit: ut severum bakarum etc. atq; ita loquuntur plerqs:
secundum rectam tamen loquendi rationem, vera illius terminatio in em definit"7o.

Folgerichtig wird der Aorist in der verneinenden Form anlarnazem-bilmezenl
lauten. Es ist móglich, dass analogisch die 1. Pers. Sing, des Optativ-Subiunktivs -e-lz
lautete, unabhiingig von den ihnen vorangehenden Vokalen, also dur-e-m,

In derselben Grammatik von M"giser finden wir eine Anzahl der Beispiele
fiir die Deklination, wo das Ablativsuffix mit den ihm vorangehenden Vokalen nicht
tibereingestimmt ist: sultan-den, sultanlar-den, duman-den, dutnanlar-den, ogul-den,

oguler-den, ad-lardan, souk-den, soukler-den, bńang-den, baba-dan, babalar-dan,
bunlar-den, onlar-den usw.

In der friiher zitierten Gramrnaire Turque.,., von Holderman haben wir
f olgende Formen des Ablativsuffixes: baba-den, korkou-den, anlar-den, bounlar-den,

boura-den aber auch choun-dan (;un-dan).
und wie ist es bei den Reimen mit dem Infintitivsuffix i

uJ zabytkach staroPolskich
S. 51.
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70 S^ehe auch: A. Z
I " Katechizacja turecka

a j ą c z ko w s k i, Glosy tureckie

Jana Herbiniusa, Wrocław I9+8,
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lbt. 7, 'r]Łii 
- 

'r""a.i'l ólmePdijr - olrxaPdur

Ibt. 9, ,7;1) - ,łzri{ giclermekdiir - iraĘdur

(.li_4t - ,?d)
Ibt. 33, '2ł3li.lr7 

- 
';ńl-_;f górmePdilr - sormaĘdu

(2s7ł- - 2r7'r()
Ibt. 34, ,i3t."'rl - ,i31.-,] igmeĘdilr - ugmaĘdur

(>6..t - ,'7 d)
Reb. 68, .lJ: - jJ, bilmek-bulmab

Aus dieser Zusammenstellung sieht man, dass die Graphie des Inlinitivsuffixe
immer mit dem dumpfen ft einheitlich ist, in manchen Flillen mit elif und in der
Handschrift Nr. 2140 mit 1 }. Ist also dieses Suffix immer in der Form -mak
aufgetretenl Dafiir spricht die Graphie des Reimes Reb. 68, bilmak-bulmak,vło
im Zusammenhang mit dem lateralen / das Suffix mit dem hellen Vokal und mit
-{ ke1 auftreten kónntę.

Dies alles sind die Probleme, die wźhrend der eingehenden Analyse der Reime
von Sultan Veled auftauchen. Auf Grund dieser Untersuchungenkann man
den Schluss tiber die Sprache dieses Dichters, iiber die Eigenschaften seiner Ausspra-
che, die vielleicht durch die persische Sprache beeinflusst war, ziehen.

Von ernsten die Phonetik betreffenden Folgerungen, die sich auf Grund der
IJntersuchungen auf die Epoche oder auf das Gebiet verallgemeinen lassen, kann
noch nicht die Rede sein. Die lJntersuchungen der Reime bei den anderen Dichtern
werfen vielleicht auf diese probleme noch ein anderes Licht.

Die suffixe welche in den Reimen hervortreten:

Das Suffix des Dativs, Akkusativs, gektirzten Akkusativs, Lokativs, Ablativs
das Ablativsuffix mit Kopula, Pluralsuffix und Pluralsuffix mit Akkusativsuffix.

Das Personalsuffix der 1. und 2. Pers. Sing.
Das Pluralsuffix * Possessivsuffix der 1. und 3. Pers. Sing.
Das Possessivsuffix der 2. Pers. Pl. * Dativsuffix.
Das Possessivsuffix der 2. Pers. Sing. u. Pl. * Akkusativ der 3. Pers. Sing. f

Ablativ f Kopula.
Das Possessivsuffix der 1., 2., 3. Pers. Sing. und 1., 3. Pers. Pl. a Kopula.
Das Infinitivsuffix, Infinitivsuffix mit Dativ und Infinitivsuffix mit Kopula.
Das Adverbsufflx -in.
Dasrichtungsbezeichnende Suffix -ra.
Das Suffix der 1., 2., 3. Pers. Sing. und 3. Pers. Pl. des Perfekts in der bejahen-

den Form und das Suffix der 2.,3. Pers. Sing. in der verneinenden Form.

: ___ T*** _<
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Das Suffix der 2. Pers. Sing. u. Pl. des Imperativs in der bejahenden und der
2. Pers. Sing. in der verneinender Form.

Das Suffix der 1., 2., 3. Pers. Sing. und 1., 3. Pers. Pl. des Optativ Subjunktivs in
der bejahenden, der 2., 3. Pers. Sing. in der verneinenden und in der Faktitivform
und der 2. Pers. Sing. in der Form der Unmóglichkeit.

Das Suffix der 1. Pers. Sing. des Perfekts und Próteritums des Optativs in der
bejahenden F'orm.

Das Suffix der t.r 2.r 3. Pers. Sing.r2., 3. Pers.
1"., 3. Pers. in der verneinenden Form und 3. Pers.

Das Suffix der Modalform atrf -mis.

Pl. des Aorists in der bejahenden,
Sing. des Konditionals.


