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H y p e r b ő lis e h e  T y p e n  im  A r a b is e h e n .

V o n  Ignas fíoldziher.

I. G r o s s e  M e n g e .

i. In dem sehr brauchbaren Handbuch dér arabisehen 
Phraseologie von 'A b d  al-Rahm án b. ísá al-Ham adáni 
(st. 327 d. werden für die Veranschaulichung grosser

Mengen nur zwei Redensarten angeführt: JiJ|

b £ ll  ^  y i í 'í ,  „zahlreicher als die Kiesel* „zahl-

reicher als die H euschrecken". Al-M ejdáni, in dessen P ro - 
verbienw erke die mit Elativform en beginnenden R e d e n s 

arten und Sprichw örter besondere Beachtung finden, führt 
nur noch e in e , von den beiden erwahnten verschiedene 
Redensart an: L^jJI y i f l  „mehr als die Sp litter,

in welche ein Holzscheit gespalten“ werden kann,3) welche.

l )  Kiláb al-alfái ( B e jr ú t  18 8 5 ) 5 3  u n té n .

3) D u v o n  stu u n te r sc h e id e n  is t d ie  R e d e n s a r t :

„ w ir  sin d  m e h r an Z a h l a ls  s ie “ : . . . .

J J L e  i s j l  ( I b n  a l - S ik k ít ,  L e id e n e r  H s c h r . W a r n e r

nr- 597  föl- 3° 1- U e b e r  d ie  V e r w e n d u n g  d é r  K i e s e l  b e im  Z iih le n  u n d  l 'h e i l e n  

s. A l - T e b t íz ! ,  Hántása 2 9 7 , íiLiíS..^- Z u h e jr  10  : 14 .

A
3) Magma' al-amfál (B ű iá k  128+ ) II 9 9 ;  m aii fin d e t a u c l i : ^ n >1

b ű ,* J I  und b a j t j f  ib id . I 3 1 .  J0 3.

D é r  A nla& s d es S p r ic h w o r te s  (e in e  e r g ö tz lie h e  D ija - G e s c h ic h t e )  is t  an 

e rs te r e r  S t e l le  erz iih lt.



ab er in dér Literatur ungleich seltener vorzukommen 
scheint als jene beiden, überaus háufigen Redensarten, 
in welchen K ieselsteine') und Iieuschrecken2) als Sinn- 
bilder dér denkbar grössten M engen gelten.

In dér Literatur begegnet uns ausser den erwáhnten 
noch eine grosse Anzahl von typischen Phrasen, welche 
dér hier zu besprechenden K lasse  dér H yperbel dienen.

2, W ie  in dér biblischen Literatur 3) íC]er Sand am 
M eere*, so wird auch in dér ittarabischen Phraseologie zu-

náchst dér S a n d  ( 4)JőöjJÍ, aber auch 6)^ |y J |)

l)  „ W ir  sind niclit wenig, wenn die K iesel getóhlt werden“  Siba- 

w ejhl ed. D e rk n b o u rg  II 2 6 ,4 ; T A  p j* -]  SalAma b. Gandal:

f i} *  ^  (5 ^  r - '  *  Űt} ;
A ^  ,

Al-M utanabbi. Diwán (K airó 130S) I 3 1 2 :  ^,1  J u j!  (5- Ü !

3 Sowi edi es  beiandern derartigenHyperbeln (z. B. beim Sand, s. u. S. 291 f.) 

vorkommt, wird auch dér K iesel zuwcilen localisirt. A b ű -l- 'A lá  al-M a'arrl

sagt in einem B rielc über die gelehrten Verháltnisse in Bagdád:

lVá*  o IlXjLo  jvJjlU

o> "^ 5  ‘ * 7 - '^ ^  (?)
£ íx 'U ív 'L j  (Rasá'il’ Leidener Hschr. W a r n e r  nr, 1049 Tol. 50).

2) Agáni X  47 . 4 : s&ls&^ l o i + i .  J k i .  ; Ibn Hí-

síim 6 1 5 ,2 ;  La-»0' • ■ • ■ í Al-IiuhturS, Hamása

(Leidener H schr. W a r n e r  nr. 8S9) 129; 'A d S b . Zejd: L j J K  m - j

, V U l y JI; Hűd 35 : 5 ; Aus b. HajVar ed. G e y e r  26 : 3 ; vgl. im Hcbr. 

GESEN]US Thesaurus 1257.
3) Für das Assyrische vgl. ina [mJS/ya hu rá sí ki ipiri w<Wu[/] „in 

meinem Lande ist das Gold zahlreich wie Staub" T eli el-Amarna, E. 24, 70; 
Z im m e r n  in dieser Zeitschr. V , 19. —  Red.

4) Jákút I 3Ó4, 5 :^.aS"Í .1 Lfá^JiS' (so ist ijÁ jJ íS '

dér Ausgabe zu corrigiren, vgl. T A  .*() J Al-M utanabbi II 177:
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zűr Veranschaulichung unzáhlbarer Vieiheit verwandt. I ) je  

Commentatoren erkláren al.s S a n d  das W o rt (J.■_>%') ;n 

folgendem  V erse des R u ’ba b. al-‘A g g á g :

^  ptjŰ I JyJI ^ 3  3)fő! ^ L i t  JuJutT

„Ich habé inéin V o lk  gezahlt so viel wie dér Sand 
da die Edéin fortgezogen ausser m ir“ (d. h. und ich 
geblieben bin).->j

Es ist jedoch nicht dér S an d  am U fe r  des M e e re s  
den mán damit meint. Zumeist sind es G h r is t lic h e  
Schriftsteller, die sich hierin an den bíblischen Ausdruck

2QO Ign. Gold ziher

is**;
JU^Jí

Abű Saf id al-Rustam l bei A l-C hafágl, Tiráz al-magális m  (in dér A u s g  

Kairó 12S4 falsch paginirt als 147): J . ^ 1! J iX r.

5) A  l-barázdák ( b e i Ü s d  aí-gűba I 379 untén):

*** t>tVc 3  JLaÍ I  Lj|
. \A-v. L-2>\j (3

61 Gauh. y u x  A bü-l-N agm : 0 JkJtíT; x  A

Abű Du’c jl) : q Í - S  \j *£> c j ü K  ; Á l-F arai

3 3 :8  (Dhvdn ed. BoüChisr 48) im Lobé dér lianü Tamim:
* - > * r-

(iXjtXfi f.J.£ J ,  jíS ly

‘ í|t
V T " '

(Dies ist in K H  ISJJ Gén, 13 : 16. 28: 14).

1) Mari sagt auch: ( j j J C f  (^ f) ^ I x ía j  Ibn al-SikUJt

í. c. g.

2) Ásás al-bal&ga s. v . y M j J l  

31 Ibid. t \ í

4) C h izá n a t al-adab  I V  4 2 5 ;  G a u h . s. v . : ^yjn j j J Í S d í

^ uyi.



Hyperbolische Typen im Arabisehen.

h alten d , die H yperbel in d ie s e n i Sinne anzuwenden 
pflegen. In Nachschriften christlich - arabischer W erke 
findet mán liáufig, dass Abschreiber oder Eigenthümer von 
sich sagen, ihre Sünden seien zahlreicher als dér Sand am 
U f e r  d e s  M e e re s .')  Bei von dér Bibéi nicht beeinflussten 
A rabern  ist vielmehr dér S a n d  d é r  W ü s t e n e i  gemeint.

D ie W üste wird in solchen Fallen zuweilen localisirt. 
E ine gew isse Berülimtheit hat dér S a n d  von ‘ Á l i g  er- 
la n g t2): „W e r vor dem Schlafen dreimal den Spruch

s a g t : 15 ^  y® - * A'I. - ^ÁJI íJJI  ̂é n -.. I

x J í dem verzeillt Gott seine Sünden und waren sie so
zahlreich wie dér Schaum des Meeres, wie die Blátter dér 
Báume, wie dér Sand von Á lig  oder wie die T agé dér 
W e lt“ .3) In einer muhammed. Tradition, welche von den 
D ogm atikern, die die E w igkeit dér Höllenstrafe láugnen, 
als B e w e i s  für ihre Lehre angeführt zu werden pflegt, 
heisst es: „W ürden die H öllenleute in dér Hölle auch so 
lan ge verbleiben, wie dér Sand von ‘Á lig  (d. h. eine uner- 
messlich lange Zeit), endlich karne ihnen doch ein T a g ,

1) Collfctions scúmíifiques de Vlnstitut det langues orientales (St. Pelers-

liurg 1S91) V I  122,22. 1 2 4 ,7 :  s b ü a i .

Dér Abschreiber dér arab. 

\rita Pachom ii ed. E. AmÉLINEAU (Annales du Musée Guimét X V I I  71 1 , 2)  

sagl von dér Unaahl seiner Sünden: O j . f i .

2) Al-M cjdan! II 308, 5 í t l c j j  Jáküt

III 5 9 1; vgl. T A  A bú N uchejla:

^  ^  ^ ; 

ibid. anonym: j í t L o  ^ L c. ( ju a ü r. H udfjl. 9 5 :2 .

3) A l-T irm id i II 246: ^_sÜI ^  ( n j y i ö )  o ö l í '

^ 1 .  O tX f

L ö tX J f vgl. A l-A zrakí, Chron. St. Mekka ed. W ü s tk n fe ld  253 penult.

Z eitschr. f. Assyriologie, V II. 20
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an welchem sie herauskámen." ’ ) A usser von ‘Á lig  wird 
auch noch dér Sand dér D ahn á2), dér von jabrín^), Zarűd1) 
und A tr á 5) bei solchen H yperbeln erwahnt. In dér 'A n tar- 
E rzáhlung, irt w elcher so viel fabelhafte geographische 
Nomenclatur zu finden ist, wird dér S a n d  d e s  W á d í  
K in 'á n  in solchem Sinne an gew an d t.0)

D ie hyperbolische V ergleich u n g „viel wie dér Sand", 
oder „mehr als dér S an d “ wird nicht nur für Dinge 
verw andt, w elche dér Záhlung unterworfen sein können. 
Sie wird zuletzt ein allgem einer E xponent für die K ate- 
gorie des Superlativs; dér Gesichtspunkt des Gezáhlt- oder 
Gemessenwerdens tritt völlig  in den Ilintergrund, D ér 
Dichter A bú-l-'A táhija  sagt z. B., dass sein Ereundschafts- 
verháltniss zu Sálih al-m iskín nicht gelockert werden könne, 
„denn ihre Stricke sind aneinandergeknüpft7) nach Anzahl 
des Sandes“ , d. h. dieselben sind unendlich fest, unlosbar 
verbunden.8) D asselbe gilt auch von anderen Vergleichungs- 
objecten, w elche in diesem Zusammenhange angewandt zu 
werden pflegen, z. B. von K ieselsteinen9) und den weiter

1) Ibn Tej mi ja bei Ibn al-Alttsí, Get Iá al- ajnejn f i  mubáhamat al-Ah- 
madejn (Bű]S.V 1298) 262.

2) Z. B. Lebíd ed. C h a I.idi 115 ült., hier aber nicht zum Ausdruck 
dér grossen Menge.

3 ) J A l-H am adSní, Malf<hnat (Bejrflt 1S89)

142, 7-
4) T A  |VÍcLi*

s) T A  s. v. Al-Agtab a l-Igü-

íX*JI ; y  *:• J  (É ĵt Ui
6) Sirat ‘ Antar  ed, Ía h Ín  X  99, 8 X X I  103 ultim.:

t • y

7 ) V g l. liieriiber Zeit&chr. f ü r  VSlkcrfsych. X III  257 ff.

8) Agáni III 16S, 24; Diwdn ed. Bejrüt 330 ,7:

9) 1 A  j A S - ; M ugallis b. L a tit  a l-A sa d i: „W enn  du dicb feíndlich



untén zu erwahnenden Regentropfen. ‘Omar b. R a b fa  sagt 
von seiner G eliebten, dass er sie liebe „so viel w ie die 
Tropfen (des Regens) und die K ieselsteine und dér Sand“

JkXfc)1)-

3. Ein haufiger Typus fúr grosse M engen ist auch dér
S c h a u m  d e s  M e e r e s  ) (oben p. 291). A l-‘ A g-

gág  sagt von dér M enge dér Schaaren dér M odar und 
Tamim beim M irbad-Kam pfe:*)

|*>JI sLiúü |*jJ( jviíi i3t ü

fit

Dazu giebt A l-T eb rizí folgenden Commentar: 

î í, í 

&ÜuC |*£*aJIj jA ÍC ’I OjoiJt

■ On Î < 4^ 1 
'  ’ 3

4. A usser dér „Zahl dér M euschrecken“ wird auch die
«» > *

dér A m e i s e n  o<\.e jvJCys JU.^ (vüf^)3) als hyper
bolische R edensart in diesem Sinne angewandt. Mán

sagt auch „mehr als es W iirm er g ie b t“ 4) d jJ jt  •:•<I;

vgi. 5) 0.3̂ -*! L í '  cí^ áí U á£ j .ü ü .

gegen raich benimmst, zürnt er (dér Chalif) so viel wie K ie se l" :

^  dbLi.

1) Agáni I 6 1 ,8 ; das betrefiende Gedicht ist vollstaudiger mitgetheilt 
bei A l-Chafógt, Tiráz al-magális (K airó 1284) 65; dórt werden für J>tXc 

J a ü J t die Varianten Juo^Jf O tX c  und |* sx !l O tX r angegeben.

2) Ibii a l-Sikkít 48.
3) Agáid  X  49 , 5 . wobei jedoch zu beachten, dass im Jákiít  IV

J029, 20 die Lesart JüO^JI steht.

4) Al-D am irí (Bülák 1284) s. v. iiúd, I 427, 10.

5) Üsd al-güba I 237, 19.

H yperbolische Typen itn Arabisclien. ÍQ 3
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2Q4 Ign. Goldziher

5. Bereits aus einem dér oben angeführten Beispiele
habén wir gesehen, dass ebenso wie bei Homer {//. II 800: 
Xh]v yoq (pvXkotaiv tor/.áiet; i(' ipa/naV-otau’) in diesem Zu- 
sammenliange neben dem Sand auch die B l á t t e r  d e s  
B a u m e s  ( ^ J !  OtXn) erwáhnt zu werden pflegen

(oben p. 291). Unter den Sinnbildern dér grossen V ielheit 
finden wir noch ganz besonders eine bestimmte Pflanzen- 
gattung b erücksichtigt: die ‘ú ja k ’. sLűjl’I OíXc

0 |JCuj U *j. In einer anderen V ersion: ^

x 1̂ gv die Z a h l  dé r  B á u m e  d é r  T ih á m a .*)

6. Die T r o p f e n  d e s  R e g e n s.J ) Nach einer Tradition,
welche A l-K u rtu b í in seinem T afsír-W erke anführt, hat 
G ott an dem T agé, an welchem er seinen Thron erschuf, 
eine R iesenschlange gebildet, aus deren Munde táglich  so 
viel Tobpreisungen (tasbih) ausgehen „wie die 1 r o p f e n  
d e s  R e g e n s  ( jk J t  die B látter des Bautnes,

wie die K iesel und dér Sand, wie die la g e  dér W elt, und 
die Zahl aller E n gel5.4) D ie Zusammenstellung dér „R e g e n - 
tropfen und B látter des Baumes* ist in dér volksthüm - 
lichen Erzáhlungslitteratur háufig.0)

7. Auch die biblische V ergleichung 21  ̂ O'EK'n

fehlt im Arabisehen nicht. D ie Zahl grosser Heerscharen 
wird mit den S t e r n e n  verglichen.6) In einem Hadit wird

t) Üsd al-g&ba IV  132, n .
2) Ibn Hi£&m S80, 5.

3} Al-Mutanabbi II 14.0: j ls ü J t  ^ -0  J

ibid. 334: .k -ü il iü t  . . . >*'>■
4) Bei Al-D am iri s. v. b aj j a  I 347.
5) Tauscnd und eiiie Nacht (BúláU 1279) III 209, 14 j Sirat *A ntar  

v 118, 3 ( ^ a j l  O J u lj  l^iy ü i  J j )  IX  144,6  V. u. K I 34 ,6  v. u. X V I  

135.7 X X II  76,4.

6) Al-Farazdak, Agdnl VIII 189, 6 X I X  11, 1:

ilií" v ^
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an den Propheten die F rag e  gerich tet, ob es Menschen
gáb e, denen so viele bona opera (\»,1 ___ zu G ute kommen

als es Sterne am Hímmel giebt. „F re ilich !“ antw ortete dér 
P rophet bejahencl.1) W alid  II. lasst sich von seiner Ge- 
liebten so viele Grüsse senden wie Sterne am Ilim m el:

MJuJjJU 13 j i  L e iL J f ^  p l .

S tatt dér Sterne im A llgem einen werden auch speciell 
die P l  e j a d en  erw ahnt; so in einem tendentiösen Hadit, 
in welchem  mán den Einfluss von Genes. 1 5 : 5  nicht ver- 
kennen w ird: J J x  Jlü ^,1 ^*1

^ 5̂yj ^iail JLs ílXaJ ö f j

scX® <í LL*j  íól l«l JU oJLi

3) .slL-Lo

8. „M ehr denn H aare a u f dem H au p t“ (Ps. 40 : 13, 
69 : 5). Eine arabische Eigenthüm lichkeit ist es, die grosse 
M enge mit dér Anzahl dér H a a r e  d e s  V i e h e s  zu ve r- 
gleichen, wobei speciell dér V iehstand dér Banü ICelb er-

w áhnt w i r d : ^ L yu i ^  ^ a * J !  iU J  jJ jf

4) -w J y  ^  7 ^ -  Lödül *L~J! ^Jf

9. Schon in oben angeführten Beispielen habén wir 
einige in diese R eih e gehörige A usd rü cke bem erkt, w elche 
an die religiöse Legende anknüpfen : ,so  viel wie die T a g é

d é r  W e l t “ (LüjJI p Q  ,w ie  die Z a h l  a l l e r  E n g e l “

I-'utúh al-Édm c d . N . L f .e s  10 3 , 3 v. u . ; Q ( ,  x t  J j l .

fjzk  OtXc
1) Bei Al-D ahabí, Misán al'i"tidál (Lucknow  1301) I 123

2) Agáni V I 222, 7 v. u.

3) Musnad Ahmed bei Al-Dahabí 1. c. I í  156.

4) A l-T irm idl 1 143.
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oder „dér  G i n n e n  d e s  K ö n i g s  S a l o m o 14. A u s  diesem 
K reise kann noc'i die V ergleichung einer grossen M enge 
mit dér „ A n z a h l  d e r V ö l k e r ' Á d  und T a m ú d "  erwáhnt

werden: 131 xj| jJLct lil
w c-

) ■ Jm OLe -e. ■ J'tX*.' U j ' y) *

Mit dér F rage, wie allé diese hyperbolischen Redensarten 
stilistiscli verwandt w erd en , bescháftigen sicli die A dab- 
W erke dér arabischen Literatur vielfach. Es genüge hier 
dér Hinweis auf einen darauf bezüglichen Abschnitt des 
Zahr al-adab von A l-H u srí:2) xJl+i..

II. D a s  G e r i n g f ü g ig e .3)

A n ersterer Stelle ist hier w egen dér A nalogie mit 
Gén. 14 : 23 (bĵ J 7]“ht?) zu erw iihnen, dass auch im A r a 

bischen zum Ausdruck des G eringfügigen, W erthlosen 

„dér Schuhriemen* oder noch voller: Jodlf d l  ~

gebraucht wird. „Findest du für sie einen Ebenbürtigen, 
so gieb sie ihm zűr Frau und sei es auch nur für seinen

S c h u h r i e m e n  (als mahrY Lgj LgJ ,jt

+)«Jjü dl^-áo yiy  A u s dieser Redensart ist wohl die Er-

záhlung entstanden, dass, als dér Prophet nach dér Er- 
oberung von Chejbar den G láubigen das Plündern dér 
Stadt verbot, ein Mann mit cinem (oder zwei) Schuhriemen

]) Sirat ' Antar  X V  49, 12.

2) Ed. BÚ15V 1293. III 164.

3) Műn vgl, für die betr. Redensarten in der neuhebrfiisclien Litcralur
M. S tk in sc h n iíld e k : Typen I. Das Kleinste und das Grösste, in K o b a k ’s
7>eitschrift Jtschurun  V III (Bamberg 1875) p 69— 75.

4) Agáni I 153, 15; vgl. A l- 'A g g á g , Chizánat al-adab II 443, 24:
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(die er erbeutet hatte) zu ihm kam. D a sprach dér Pro- 
phet: ,Ein (oder zwei) Schuhriem en aus H öllenfeuer.“ *)

V iel háufiger wird aber in derselben Bedeutung das 
J l i c  verw endet, dér Strick , mit welchem die Füsse des

K am els gebunden werden. D as bekannteste Beispiel ist 
dér Ausspruch Abű Bekr’s : „W ürden die Menschen mir 
auch nur einen K am eelstrick von dér $adaka (Alm osen- 
steuer) verw eigern, so würde ich gegen  sie den gihád  
unternehinen.“ s) In dér volksthümlichen Literatur ist die 
A nw end ung dieses A usdruckes überaus hauf ig,  so oft 
jem and, dem grosse Geschenke angeboten werden, seiner 
U neigennützigkeit A usdruck g ieb t, oder andererseits ge- 
sag t werden soll, dass dér Eroberer alles Hab und G ut 
des Feindes erbeutet und selbst das G eringfügigste nicht 
zurücklásst u. a. m.-*)

1) Al-Buchári, Magáit nr. 40: ^ L s \ i

idjt JLüj .1
.^ b  ^  j l

a) Al-Mubarrad’s Kam ii 222: y i  ^ Ű j l  L ^ jl iJ U lj

xjwLt jv^.jtXscLi b ilit

E s ist nicht zu bezweifeln, dass die im Kamen dér KjoIc angefiihrte Er- 

klarung ( s ^ C j L w < J  Le ^ j^ jLÁ x ^J) die richtige 

ist. V gl. Al-AbSthí, 1Mustafraf (K airó 1275 lith.) 116: r-̂

r r ^ '1 Á  ^  S-Ój

b U  j liL s  i ú J b u j  XÁA*=» ^ £ .

Xí'cX asJ J  J U lc  ^ á JLw « j l  c J j j l  adül
x>

J U j SíXo U w ó j lXaC j +£. viJÜjo

tX vc  O ^ A A * J b  o L a X í  ^ j L d b  !iX st]  hier

ist von dér geringfügigsten Sache die K ede, die dér R egem  aus dem öflent- 
lichen Vermögen für sich verwendet

3) Sirat ' Art tar V 22, S : JL ö£  Le L á J L s? ;
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Damit verwandt ist dér Gebrauch verschiedener W orte,

welche „Strick“ bedeuten, namentlich dér W orte und

yMuÁ't ersteres wird noch náher als „aus

Haaren geflochtener Strick* bestimmt. Die unzüchtige 
Frau soll, wenn sie nach zweim aliger Bestrafung wieder 
rückfállig wird, verkauft werden, selbst um den allergering- 
fügigsten K a u fp re is : ^  L jjiaaIí iáJLift o ó ;

jXj*, in einer anderen V e rs io n : ‘ ) J y  Um aus-

zudrücken, dass die Handabhauung als Strafe für den 
Diebstahl in A nw endung gebracht werden soll, selbst 
wenn es sich um die Entwendung dér geringfügigsten, 
werthlosesten Sache liandelt, sagt dér Prophet: „G ott 
verfluche den D ie b ; wenn er ein Ei stiehlt, möge ihm 
die Hand abgehauen w erden, und wenn er einen Strick  
stiehlt, m öge ihm die Hand abgehauen w erden:

O íÍlX j  ̂ 5k_Vj

In dieselbe Synoym en - Gruppé wird mán auch von

vornherein das W o rt Jlaaí záhlen, welches zu den in dér

altesten Literatur als T yp u s des Geringfügigen gebráuch- 
lichen W orten gehört. So sagt Ta'abbata Sarran von

ibid. nq. 12 JLic VUI '7°> 1 p-S-*-*

i l j  J l i c ;  1 7 4 ,14 ü 'L i  

(JLü£ i i ,  J X I  102, 9 u. a. m. Sirat Sej/  X I 18, 12 : i U

juiJI j, <3 j *~ tSjL^oJ

1) Buch. B u jü  nr. 66; Muh&rabún nr. 22; ’ A/ i  nr.S7; Muslim  V  154; 
Üsd al-gába II 325, 13, vg], III 2 5 1 ,4 .

2) Buch. Hudúd  nr. 7. In Bezují auf die Achtung des Eigenthums 
wird auch die N a d e l  als Heispiel für das tíeringfügigste erwahnt; Ibn í l i -

iám 880, 6 v. u.: iijJ ísJ L  iiL ö ll
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* e
dem Mádchen, das ihm einen Ko r b  giebt: yj  jJl-

‘ ) „sh e sh o w s n ő t a  w h it o f  s e n s e “ , w ie  E d . R e h a t se k

ü b e r s e tz t .’ )
Auch im K orán kommt diese Redensart einige M ale vor 

(4 : 52i 79; ]7 : 73)> wo Muhammed sagen will, dass Gott 
den Menschen n i c h t  d a s  G e r i n g s t e  von dem ihnen ge-

bührenden Lohne vorenthált ^ , i& v  ül. ,not a

s t raw“ , wie E. P alm er  übersetzt). D ie Philologen und
E xegeten wollen jedoch in dieser Redensart nicht
als „aus Pflanzenfasern geflochtenen dünnen S tr ick “ gelten 
lassen, sondern geben derselben eine Beziehung auf noch 
viel G eringfügigeres ■*): kleine Fasern in (Jer Spalte eines

D a t t e lk e r n s  ^ ^*jl sLáíOI) oder: kleine
schmutzige Hautstückchen, die mán zwischen den Fingern 
knetet (^jJl xaJÜCí  Lc).

In einem dem Abű-l-Asw ad al-D u’alí zugeschriebenen 
Gedicht, in welchem dér Dichter das getáuschte Vertrauen 
beklagt, heisst es:

lXílL J  r i i  x lx .Y l joJUlaí

„Ich habé ihm Freundschaft erwiesen und ihn ge- 
ehrt, aber von ihm nicht den geringsten Nutzen ge- 
zogen.“ ■*)

A l-R á 'í sagt in einer K u sid e, in welcher er ‘A bdal- 
m alik gegenüber sich über seine Steuereinholer b ek lag t:

„Diejenigen, denen du befohlen hast, dass sie G e- 
rechtigkeit üben, erfüllen nicht so viel wie eine F aser 
von dem, was du b e fo h le n /s1)

1) I/amdsa 245 v. i ;  Agání X V III  2 17 ,4 .

2) Journ. o f  Bombay Branch, Royal Asiat. Sodety X V  S l.
3) Vgl. den Commentar zu H ad d  M ai.1 309.
4) Agání X I  112, 2.
5) Chl zárult al-adab I 503. 15.
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A ls  Specimen für das G eringfügige gilt :tuch dér
c-

Zw eig des A rak-Baum es J iy  ^  Ein Beispiel

dafür bietet folgendes H adit: , ,W e r  das R ech t eines mus- 
limischen Mannes —  sagte dér Prophet — durch eine 
Eidesleistung verkürzt, dem verbietet Gott das Paradies 
und verhiingt über ihn das Höllenfeuer. “ D a sprach mán 
zum Propheten: „Und wenn dies R ech t auch eine geringe 
Sache w áre?11 Er antw ortete: „Und wenn es auch nur ein 
Zw eig vöm Arák-Baum e w áre“ ; dies wiederholte er drei- 
m a lV )

A n das Pflanzenreich knüpft auch folgende hierher- 

gehörige Redensart an: ^  Lc (Korán 35:14)

„sie verm ögen nicht so v i e l , wie das Háutchen eines 

Dattelkerns* (Bejdáwi: ül JJl i i l i J ! e'ne andere E rklarung 

giebt dem W orte 1.t UV die Bedeutung: „die Spalte des

D attelkernes" s'LjJ\ Kámus', vgl. auch 2) j oder

t. .,  U'v ^jLwó Lo „es ist nicht so viel werth, wie das H áut

chen eines D attelkerns“.J) Dies kifmir wird nun, nament- 
lich in dér spáteren Sprache m’ t dem W orte

1) Al-Muwatta’ III ig o ; Üsd al-g:iba I 154, 4: ^y/í J L i‘
w . . u 9 n

^Lül &J xL il XA-Lc JtUI *-Lw.-0

^  L  I jJ ls

.ízj\jj6 lisükj LgJLi kiJM U a

2) Üsd al“£&ba III 254, 8 sagt Muhammed zu ' A ’iáa:

^LD l d. h. indem du wenn auch nur eine geringfügige 

Sache als A lm osén giebst,

3) Abú Hanífa al-Dínawari 284, 2.



y j ü l) verbunden, welches eine kleine V ertiefung (oder einen 

Punkt, £x&) am D attelkerne bezeichnet {Gauh. K aviüs: 

i'tyjf 3, ^ ' 1  syilJI) und auch in dér f t ő a - V e rbin-

dung ,*£; zűr Bezeichnung des Geringfügigen

dient. A l-D ahabí sagt in seiner Einleitung zu dem W erke 
Mísan a l- it id a l , Gott habé unter den Muslimin K ritiker 
enveckt, welche die Hadite au f d ie  k l e i n s t e n  ü e t a i l s

p r ü f e n  : 3) I o l i j .

Mit jjJ ü  gleichbedeutend ist a a\ und wird gleich- 

falls in dér hier in R ed e stehenden Bedeutung angewandt:

y jü i+ j íjváXS 1 5 ^  íS ^ '
„ ' t ó

Zu den von Al-Zamach£arH) angeführten V ersen des
Gemíl kann noch eine Stelle aus dem Hudejlitendiwán
gestellt werden (208 : 4):

, j - o^ ~. •' « > . » £ '? r  1 6 0 9 “ ■»'
(J  1. *** ^ íL u a+ j JL SV j |v!»

„Meine T h a t  h a t mir n i c h t  d a s  m i n d e s t e  bei 
Musáfi' genützt, dass er priese, wenn er ausser Standé 
w a r, mir zu vergelten “ ( W ellh au se n  p. 149).
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1) TebrtzS, Fiam, 2 4 5 ,1 1  ^ í j j í í j  JuüLjÜ !

p S j L ü ü  £

2 ) S. GhÜNERT, Die Allitteration im A lt-A  r akiseken nr. 200 f.

3) A uch im Türkischen, z ,B . Tüfinátneh (Stambul o.J.) 1 3 ,12 u .

J ü j  y fJ ü  ®S| 4 a - p»L«ü>

7 ** ^  5̂ ) 9* ]  ” er erz31llle

die Ereignisse bis in dia kleinsten D elails", U nricbtig ist es dalier, wenn 

B ia n c h i’s Dictionnaire turc-frangais ^ t U a sclireibt tind „pár petíts mól1- 
ceaux“  überselit.

4) Ásás al balága II 309 s. v.
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„D er F lügel eines Flohes" juóyu „L ás..1) „W enn je-

mand auch nur einen so geringfügigen Schw ur thut, dass er 
(nur) den Flügel eines Flohes betrifft, so wird dieser Schw ur 
zu einem schwarzen Punkt in seinem Herzen bis 2um T a g  
dér Auferstehung“ heisst es in einem Spruch, dér vor 
dem im Orient herrschenden Leichtsinn hinsichtlich des 
Schwörens warnen will.1)

In Bezug auf das Gewicht sind die Specimina dér 

G eringfügigkeit: das Senfkorn ^  iUz* JU&C-5) und

das Gewicht einer kleinen röthlichen Am eise J L á ií1);

mán findet in demselben Sinne auch: s) JU&*.

Die zűr Bezeichnung des sV e r á c h t l i c h e n “ dienenden 
Typen gedenke ich bei anderer G elegenheit besonders zu 
behandeln.

ITT. G r o s s e  E n t f e r n u n g .

F ür die Bezeichnung unermesslicher Entfernungen kennen 
wir aus dér Bibéi den A usdru ck: „so fern wie dér Sonnen- 
aufgang vöm Sonnenuntergang* (Ps. 103:12).  Diese B e
zeichnung für eine grosse Entfernung finden wir auch bei

1) Vgl. auch: \ÚJüc Le Al-M ejdánl II 206, 19.

2) Üsd al-gába III 120, 15 — Li.2* ^

• íwLjtJI JUuLi í  o ó lí ’ X.ÓjJCJ
3) Korán, Snrc 2] : 48, 31 : 15; Al-NagáSi, Chizánat al-adab I 113, g . 

Hudejl. 73 : 3, 97 : 11.

4) Dhv&n al-Achfal 298, 1.
5) Sure 4 : 4 4  u. a. m. Nach " fa la b  sollen hundert dieser darra das

w C-j-
Gewicht einer habén (Al-D am íri I 443.6). —  Andere erklaren 3 ^

als „Sonnenstaubchen*, Sirat*A ntar  X X V I II  111 vJl+ jil Ij a XSú  J

L$áx |wf*kel pj iyjuí J.aíÍ.1 jl J U f  Hyju

.(A u sg. iy j)  S jó  ^
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dem arabischen Dichter Magnűn b an t'Á m ir ( I k d  III 151,17):  

_ ĝjl Lc d. h. von einem Ende

dér W elt zum andern. Im Sprichwort werden die Plejaden 
als Maasstab für eine unendliche Entfernung angew andt: 

•> «*
byi-'f ‘)> un(i diese Anschauung ist auch in manchen

sonstigen Redensarten zum A usdruck gekom m en.3) Viel 
liaufiger ist aber im Arabischen die Bezeichnung zweier 
concreter geographischer Endpunkte, deren Zwischenraum 
als das Maximum denkbarer Entfernung betrachtet wird. 
Jemen galt von nordarabischem Standpunkte aus bereits 
als sehr grosse Entfernung: ^  ül,

und innerhalb Jemen’s wird Birk al-gumád als Endpunkt 
des Erreichbaren genannt.1) ,W ü rd est du uns selbst bis 
B irk al-gumád führen wollen, —  so lásst mán die Getreuen 
zu Muhammed sprechen —  so würden wir dicli doch be- 
schützen und vertheidigen, bis du dahin gelan gtest.*5) „Von 
Bostra bis nach M a’rib“ bezeichnet in dér ersten Zeit des 
Islam die grösste Entfernung, die sich eine überschwáng- 
liche Phantasie vorstellen konnte.6) Die „Cisterne“ (^ ^ L l) 

lásst mán so gross sein wie „von $an‘á bis nach B ostra“ 7), 
und zűr Veranschaulichung" des raschen Fluges des A dlers 
sagt mán,  dass er m orgens im ‘ Irak ist und abends 
bereits Jemen erreicht.8) „Von Bostra bis zu den Burgen

1) Al-Hamadání, Kit&b al-alfát 299, S.
s) Muh. Stud. I 117  A. 4 =  Üsd al-gídia IV  216.

3) Ibn Sa'd ed. W e l l h a u s e n  4, 9.

4) V g l. die Stellen in Múlt. Stud. II 177.
5) Üsd al-güba IV  410.

6) Ihn H iíSui 554, 9.

7} AbŰ-l-I-ejt al-Samai kandi, Tanbih al-gdfi/ín  233: x y \ l  U  r  I

^  , j - 0  Lo K

8) Al-Dam íri II 152 s. v. 'néá/i; ^ .t^ fcJ b  ^ í\ x XS

J vgl. G evek, Aus I>. Hatrar p. 92 (zu Ged. 41).
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N a g rá n V  ist eine V arietát dieser A usdrucksw eise.') Zwei 
andere Endpunkte wahlt die Phantasie des Dichters K u - 
tajjir: „M eíne L iebe bleibt, wenn auch mein K am eel die 
Strecke durchzöge, die zwischen A egyp ten  und Guráb 
lieg t“ (letzteres bei Damaskus)." *)

1) Aus b. Magra T A  ; Ják. I 3 11, 15: Lo

; RSiid b. 'A b d  rabbihi (Zeitgenosse von Muhamroed, Ü sd .li

gába II 149):

7 ^  j* 0-? ,~Sy> 0**^*

A l-C h a % í, 7'iráz at-magális 109 (ín dér Ausgabe falsch pa^inirt als 145),

2) Jűb. I IX 7 7 9 , * 0 : Ü ílw l-C .

B u d a p e s t ,  Mitte O ctober 1892.


