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W. Barthold. 
12 Vorlesungen uber die Geschichte der Tiirken 

Mittelasiens. 
Deutsche Bearbeitung 

von Theodor Menzel. 

Vorwort. 
Als ich von dem Anfang Januar I926 in Baku tagenden VorkongreB zur 

Organisation des I. Turkologen-Kongresses nach Konstantinopel zuriick- 

gekehrt war, traf ich dort Professor W. Barthold an, der auf eine offizielle 

Einladung der tiirkischen Regierung hin nach der Tiirkei gekommen war, um 
an der Universitat Konstantinopel einen Zyklus von Vortragen iiber die Ge- 
schichte der Tiirkvolker Mittelasiens zu halten, deren bester Kenner er war, 
Barthold arbeitete die I2 Vorlesungen, in die er sein Thema eingeteilt hatte, 
in Konstantinopel selbst aus, allerdings durch die Liickenhaftigkeit des 

bibliographischen Materials am Anfang einigermaBen beengt, da bei der 

Eigenart des tiirkischen Bibliothekwesens europaische und besonders rus- 
sische orientalistische Werke in Konstantinopel, wenn iiberhaupt, nur sehr 
liickenhaft vorhanden sind. Die von der Tiirkei seinerzeit auf das Betreiben 
A k c u r a o g h 1 u J i s u f's erworbene Bibliothek Professor K a t a n o v's, 
die den Grundstock der Buchersammlung des Turkologischen Instituts bildet, 
kann auf wirkliche Vollstandigkeit keinen Anspruch erheben, um so mehr, 
als die meisten russischen Gelehrten bei der Beschranktheit ihrer Mittel von 
vornherein ihre Privatbibliothek nur als Erganzung der ihnen zur Ver- 

fugung stehenden staatlichen Bibliotheken anzulegen pflegten. Gerade dieser 

Mangel an Hilfsmitteln aber, auf die Barthold glaubte zahlen zu k6nnen, 
liel die Beherrschung des Stoffes durch Barthold in um so glanzenderem 
Lichte erscheinen. Die kleinste Einzelheit des riesigen, weit verstreuten 
Materials, bei dem so vieles noch im Flusse und strittig ist, war ihm mit 
alien Kontroversen gegenwartig. 

Die Vorlesungen sollten in tiirkischer Sprache durch einen tiirkischen 
Gelehrten vorgetragen werden, da Bartholds Vortrag fur einen groBeren 
Personenkreis zu schwach war. Barthold widmete sich der Ausarbeitung 
dieser Vortrage, in denen er die Quintessenz seiner wissenschaftlichen 

Forschungstatigkeit auf dem Gebiete der Geschichte der Turkv6lker geben 
wollte, mit gr6Bter Hingabe. Die einzelnen Vorlesungen trug er dann 
russisch im Turkologischen Institut im engeren Kreise vor, bevor noch der 
offizielle tiirkische Zyklus in der Universitit begonnen hatte. Hier horte 
ich ihn zum ersten Male dozieren. Diese Vorlesungen - fast nur im Kreise 
tatarischer Studenten und Dozenten gehalten, da die Kenntnis des Russischen 
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bei den Turken wenig verbreitet ist - sind mir in ihrer schlichten Gr6Be 

unvergeBlich. Es war nicht ganz leicht, ihnen zu folgen. Wenn man sich aber 
erst einmal an seinen leisen stockenden Vortrag gew6hnt hatte - wenn 
Barthold russisch sprach, trat seine Neigung zum Stottern infolge der 
eisernen Energie, mit der er sich bei seiner offiziellen Lehrsprache im Ziigel 
hielt, weit weniger in Erscheinung als beim Deutschsprechen -, erhielt man 
einen vollen Einblick in den ungew6hnlichen Reichtum seines Wissens, den 
sein bescheidenes, zuriickhaltendes Wesen auf den ersten Blick gar nicht 
ahnen lieB. Eine Flut von Gedanken str6mte von ihm aus. Mit gr6fter Be- 

reitwilligkeit ging er auf alle Anfragen, Anregungen und Bedenken ein und 
suchte alle Schwierigkeiten zu beheben. UnvergeBlich ist mir auch die ge- 
meinsame Fahrt, an der ebenfalls K6prulii-z de M ehmed F u d, 
Dr. 'A i B e y und M e s z a r o s teilnahmen, mit Barthold von Konstanti- 

nopel nach Baku zum I. Turkologen-KongreB (26. Februar bis 6. Marz 1926), 
wo Barthold die Reihe der wissenschaftlichen Vortrage mit seinem Referat 
eroffnete: ,,Der gegenwartige Stand und die nachsten Aufgaben der Er- 

forschung der Geschichte der Tiirkvolker1)." 

Barthold, mit dem ich in Baku das Zimmer teilte, erkrankte im Verlauf 
des Kongresses, der in einem ungeheizten Sitzungssaal tagte, ernstlich an 

Lungenentziindung und traf erst nach langerem Erholungsaufenthalt in 

Leningrad, wohin ich auf seinen Wunsch seine Gattin telegraphisch aus 

Konstantinopel gerufen hatte, wieder in Konstantinopel ein, worauf er dann 
seine Aufgabe erfolgreich beenden konnte. 

Die Vorlesungen wurden durch einen Schuler N e m e t h's: Dr. R a g h i b 
C h u 1 u s i (dem wir angeblich die in der neuen tiirkischen Latein-Ortho- 

graphie verwendeten harten ,,stimmlosen" Buchstaben am Wortende zu ver- 
danken haben) unter der Kontrolle Z e ki Va li di's aus dem Russischen 
ins Tiirkische iibersetzt. Weniger befriedigend und gelungen ist die einem 
anderen Tiirken zugeh6rende Ubersetzung des letzten Teiles. 

Die von Dr. Raghib Chulusi vorgetragenen tiirkischen Vorlesungen des 

Zyklus hatten in Konstantinopel einen groBen Erfolg. Eingehende Berichte 
und Inhaltsangaben der einzelnen Vorlesungen, deren Durchsicht und 

Erganzung Barthold selbst in dankenswerter Weise iibernahm, brachte 
P. Wittek in der Tiirkischen Post2). 

1) Stenograficeskij otcet. Baku 1926 S. 121-132. Deutsch von Dr. P. Wittek 
in ZDMG., Neue Folge, VIII, 1929, S. 121-142. Tiirkisch in Turk Jurdu, Neue 
Folge, IV, Nr. 23, S. 385 ff. 

2) I. Jahrg. Nr. 9 (9. Juni) bis Nr. 63 (2. August 1926). Abdruck in den Mit- 

teilungen der Deutsch-Tiirkischen Vereinigung, VII, Nr. 7 und 8/9, Berlin 1926, 
mit alien Druckfehlern und Versehen und einigen iiberflissigen Zusatzen am 

Anfang. 
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Der Wichtigkeit des Stoffes fur die Turken entsprechend wurden diese 

Vorlesungen I927 unter dem Titel: Orta Asija Tirk ta'rtchi haqqynda 
dersler in Konstantinopel in der Evqaf-Druckerei in recht guter Ausstattung 
gedruckt. Das Buch enthalt auBer den 12 Vorlesungen (222 S.) ein Bild 
Bartholds, eine kurze biographisch-bibliographische Einleitung (3 S.), ein 

allerdings bei weitem nicht ausreichendes Namenregister (17 S.), Sach- 

register (2 S.) und ein Verzeichnis der zitierten Werke (I S.). 
Wegen der Wichtigkeit, die gerade dieses Werk Bartholds nicht nur fiir 

die Turkologen, sondern auch fiir die Historiker besitzt, iibersetzte ich sofort 
nach Empfang des Buches den tiirkischen Text im Winter I927/28, nachdem 
ich mich mit Barthold selbst in dieser Sache ins Benehmen gesetzt hatte. 
Barthold begriiBte mein Unterfangen. Wahrend meines letzten Aufenthaltes 
in Konstantinopel 1928/29 war es mir durch die freundliche Vermittlung 
Professor Zeki Validi's miglich, meine bereits fertig vorliegende Uber- 

setzung mit dem russischen Originalmanuskript der Vorlesungen, das sich 
im Besitz Zeki Validi's bzw. des Turkologischen Instituts befindet, zu ver- 

gleichen. Diese Vergleichung erwies sich um so n6tiger, als die tiirkische 

Ubersetzung nicht in alien ihren Teilen als mustergiltig angesehen werden 
kann. Besonders in den letzten Vorlesungen finden sich manche MiBverstand- 
nisse und Fliichtigkeiten, die sich nach Einsicht in das russische Original 
unschwer richtig stellen lieBen. Da ein groBer Teil des Manuskripts nicht 
in Maschinenschrift, sondern in der schwer leserlichen Handschrift Bart- 
hold's vorlag, so war die Vergleichsarbeit ebenfalls nicht allzu leicht. 

Im allgemeinen konnte ich auch bei dem tiirkischen Text die mir nicht 
unbekannte Tatsache feststellen, daB das Osmanisch-Tiirkische, so entwickelt 
es auch im Vergleich zu alien anderen Tiirksprachen ist, so daB man es als 
eine ,,allen literarischen Anforderungen entsprechende moderne Literatur- 

sprache" bezeichnen konnte, fur die Darstellung moderner wissenschaftlicher 

Fragen doch noch kein so eindeutig klares Sprachinstrument in bezug auf 

Terminologie, Konzinnitat und leichte Verstandlichkeit ist - wenigstens in 
der Hand des Ubersetzers -, daB man durchaus der Kontrolle durch eine 

europaische Kultursprache entraten k6nnte. Wie klar und selbstverstandlich 
wirkt manchen tirkischen Konstruktionen der Ubersetzung gegeniber der 
russische Text! 

Professor Barthold, mit dem ich I929 in Berlin zusammengetroffen war 
und der bei mir spater in Kiel einige Tage zu Besuch weilte, wahrend sein 
fur den Juni I930 angesagter Besuch wegen Verweigerung der russischen 
Ausreiseerlaubnis unterbleiben muBte, war so freundlich, mir die Durchsicht 
des deutschen Manuskripts, von dem ich ihm einen Durchschlag zugesandt 
hatte, und die Beifiigung von Stellennachweisen zu versprechen. Die groBe 
Inanspruchnahme Bartholds durch andere Arbeiten verzogerte aber diese 
Durchsicht. Gerade uber der Durchsicht meines Manuskripts uberraschte 

I; 
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4 Die Welt des Islams. 1932. Beiband 

Barthold vollig unerwartet am 19. August I930 plotzlich der Tod3). Einen 
Teil der ii. und die 12. Vorlesung konnte Barthold nicht mehr erledigen. 

Aus Barthold's NachlaB, der in den Besitz der Russischen Akademie der 
Wissenschaften iibergegangen ist, erhielt ich durch freundliche Vermittlung 
Professor K r a c k o v s k i j's mein Manuskript wieder ausgehandigt. Ferner 
sandte mir Professor Krackovskij eine fast 400 Nummern umfassende Biblio- 

graphie der Arheiten Rartholds, die er mit vieler Miihe zusammengetragen 
hatte. Es ist dies aber nicht die ganze, mir seinerzeit von Barthold ver- 

sprochene eingehende Bibliographie, die von seiner Frau gefiihrt worden 
war und eine weit groBere Zahl von Arheiten aufweisen sollte. Durch Zu- 
satze und Nachtrage habe ich diese bibliographische Liste auf eine moglichst 
groBe Vollstandigkeit zu bringen versucht. Sie gibt einen guten Einblick 
in Barthold's umfassende Arbeitsmethode und seine erstaunliche literarische 
Fruchtbarkeit. Die Bibliographie, die ich eigentlich als Anhang zu der Uber- 

setzung geben wollte, ist so umfangreich ausgefallen, daB sie als eigene 
Arbeit im Islam erscheinen soll. 

In der vorliegenden Ubersetzung wurden die von Barthold beigefiigten An- 

merkungen unverandert aufgenommen und meinerseits eine Anzahl von Hin- 
weisen auf Barthold's sonstige Arbeiten beigefiigt. Besonders reich an tat- 
sachlichen Angaben sind seine zahlreichen diesbeziiglichen Artikel in der 

Enzyklopadie des Islam, die mit groBtem Nutzen zum Studium der Vor- 

lesungen heranzuziehen sind. 
Die Vorlesungen Barthold's uber die Geschichte der mittelasiatischen 

Turken sind das beste, was bisher auf diesem Gebiete geschrieben worden ist. 
Die Ubersetzung erscheint mir, abgesehen von der Heranziehung des nicht 
veroffentlichten russischen Originals und den von Barthold selbst herriihren- 
den wertvollen Anmerkungen, auch aus dem Grunde gerechtfertigt, weil das 

Buch auch fur Nichtorientalisten wichtig ist und weil auch nicht alien Orien- 
talisten das tiirkische Original ohne weiteres verstandlich sein diirfte, 
wahrend der ungedruckte russische Text wohl kaum irgend jemand zugang- 
lich ist. M. E. sind auch moderne orientalische Texte durchaus nicht fiir 
alle Orientalisten so muhelos und ohne Zeitverlust lesbar, wie das in neuerer 
Zeit manche Kreise wahr haben wollen, so daB sie bei allen wichtigen orien- 
talischen Neuerscheinungen selbst die Einleitung und die Einfiihrung und 
den kritischen Apparat ausschlieBlich in orientalischem Gewande sehen 
wollen. 

Die Drucklegung der Arbeit hat infolge der Ungunst der Zeit einige 

Verz6gerung erlitten. Wenn jetzt nach Jahr und Tag das wichtige Buch 
endlich erscheinen kann, so ist das in erster Linie der unermudlichen Um- 
sicht Professor K a m p f f m eye r's zu verdanken. 

3) Vgl. M. D o s t o j e v s k ij, W. Barthold zum Geddchtnis (Die Welt des 

Islams, XII, S. I04). 
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Das Buch, dessen einzelnen Kapiteln Barthold selbst keine Uberschriften 

gegeben hat, hat folgenden Inhalt: 
I. Die Hauptergebnisse der Erforschung der tiirkischen Inschriften und 

der Denkmaler der Tiirken, besonders der Orchoninschriften (8. Jahrh.). 
II. Verwandtschaftsverhaltnis und sprachliche Beziehungen der Tiirk- 

volker zu den Nachbarvolkern und untereinander. 
III. Tiirkisierung Ostturkestans. Verfall des Oghuzenreiches 745 und des 

Uighurenreiches 840. Eindringen des Manichiismus, Buddhismus und 
Christentums und der ostiranischen, soghdischen Kultur. 

IV. Ausbreitung des Islams unter den Tiirken - die wichtigste Tatsache 
in der Geschichte der Tiirken. Der Islam als Universalreligion iiberall 
dem Christentum und dem Buddhismus iiberlegen. 

V. M ahm d al-Kasghari's Diwdn Lughat at-Turk (i . Jahrh.) 
und seine Angaben iiber die Oghuzen und die anderen Westtiirken. 
Gemeinsamkeit der Kultur der Tiirkvolker von der Wolga bis China. 

VI. Wanderbewegung der Tiirken nach dem Westen und Sidwesten und 
ihr Eindringen in die Kulturwelt Irans. 

VII. Die kulturellen Beziehungen der Tiirken zu dem Westen und dem 
Osten vor dem Mongoleneinfall. 

VIII. Aufbliihen Chorezm's in der nachkasgharischen Periode. Empor- 
kommen C i n g i z - C h a n's. 

IX. Turkestan unter der Mongolenherrschaft. Bildung der mongolischen 
Dynastien (Die Goldene Horde). 

X. Volkisches und politisches Leben der Tiirken und der tiirkisierten 

Mongolen-Dynastien in Mittelasien. Verfall der Dynastien und der 
Kultur. 

XI. Innere Wirren und kultureller Verfall Turkestans. Das Zeitalter 
Timur's. Charakteristik Timur's. Reichsorganisation. 

XII. Wirtschaftliches und kulturelles Leben der mittelasiatischen Tiirken 
bis zur Neuzeit. 

Am SchluB fiige ich ein eingehendes Register bei, das die Benutzbarkeit 
des Buches als Nachschlagewerk gewahrleisten soll. 

Kiel, 3I. Juli I932. Professor Dr. Th. Menzel. 

Indem wir unsererseits der Freude Ausdruck geben, daB es uns m6glich 
geworden ist, die vorliegende wertvolle Arbeit zum Abdruck zu bringen, 
mochten wir zugleich noch an die Charakteristik der Lebensarbeit Bar- 
thold's von Milius D o s t o j e v s k ij erinnern, die in unserer Zeitschrift 
Band I2, Heft 3, Mai 1931, S. 89-I35 erschienen ist. Hier hat Dosto- 
jevskij S. 103 und 104 auch iiber die 12 Vorlesungen Barthold's berichtet. 

B e r i n, den i8. November I932. 

Die Herausgeber der Welt des Islams. 
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6 Die Welt de8 Islarns. 1932. Beiband 

I. 

Diese Vorlesungen sollen die von der russischen und europaischen 
Wissenschaft auf dem Gebiete der Geschichte der Tiirk-Vclker ge- 
wonnenen Ergebnisse in dem mir zur Verfiigung gestellten knappen 
Rahmen vorfiihren. Dabei wird sich zeigen, daB diese Ergebnisse vor- 
erst noch nicht sehr reich sind und eine Menge damit in Zusammenhang 
stehender Fragen noch nicht v6llig geklart ist. Der Grund hierfiir liegt 
zum Teil darin, daB die Erforschung der primaren Quellen der tiirki- 
schen Geschichte solche Kenntnisse erfordert, wie sie sich nur schwer 
in einer einzelnen Person vereinigt finden. 

Um die Geschichte eines Volkes und sein kulturelles Leben verstehen 
zu k6nnen, muB man selbstverstandlich in erster Linie seine Sprache 
kennen. Indes sind die literarischen Quellen der tiirkischen Geschichte 
meistens nicht in tiirkischer Sprache abgefaBt. So befindet sich ein Fach- 
mann fiir tiirkische Geschichte in einer ganz anderen Lage als etwa ein 
Fachmann fiir die Geschichte RuBlands oder irgendeines westeuropai- 
schen Volkes. Denn die Geschichte der nomadischen Tiirken ist uns zu- 
meist aus den Berichten ihrer kultivierten Nachbarn bekannt. Doch 
selbst dort, wo die Tiirken in den von ihnen eroberten Kulturlandern 
vom Nomadentum zur SeBhaftigkeit iibergegangen und wo Kultur- 
staaten unter der Herrschaft tiirkischer Dynastien entstanden waren, 
war der EinfluB der Kultur der Unterworfenen so stark, daB zur Lite- 

ratursprache, besonders auf dem Gebiete der Prosaliteratur, d e r e n 

Sprache und nicht das Tiirkische wurde. Die Geschichte der in Ostasien 
und besonders in der Mongolei lebenden Tiirken - die von dort wahr- 
scheinlich im Io. Jahrhundert n. Chr. verdrangt worden sind - ist uns 
fast ausschlieBlich nur durch die chinesischen Quellen bekannt. 

Utber die Tiirken, die nach dem westlichen Teile Mittelasiens aus- 
wanderten und dem EinfluB der islamischen Kultur unterlagen, er- 
halten wir Nachrichten aus den arabischen und vor allem aus den 

persischen Quellen. 
AuBerdem gab es in Turkestan im Mittelalter iiberhaupt keine Er- 

zeugnisse der eigenen historischen Literatur; jedenfalls sind sie nicht 
auf uns gekommen. So ist uns z. B. die Geschichte der mongolischen 
Chane Mittelasiens, die Geschichte T i m u r's und seiner Nachkommen, 
der T i m u r i d e n, fast ausschlieBlich nur aus den Werken bekannt, 
die innerhalb der Grenzen Irans geschrieben worden sind. Eine be- 
deutendere historische Literatur tauchte in Turkestan erst seit dem 
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I6. Jahrhundert bei den Uzbeken auf. In dem Chanat B u c h a r a, 
einem der drei von den Uzbeken gegriindeten Chanate, war bis zum 
Schlusse das Persische die offizielle Geschafts- und historische Lite- 

ratursprache mit ganz wenigen Ausnahmen. Im Chanat C h i v a wurde 
hierfiir das mittelasiatische Tiirkisch gebraucht. Im Chanat Choqand 
schrieb man zuweilen tiirkisch, haufiger aber persisch. Von alien Turk- 
staaten kann man nur die Geschichte des ehemaligen O s m a n i s c h e n 
Reiches aus hauptsichlich tiirkisch geschriebenen historischen Werken 
erforschen. Doch schlieBt auch die Sprache der osmanischen Geschichts- 
schreiber weit mehr persische und arabische W6rter als tiirkische in 

sich; sie ist fur die Mehrzahl des tiirkischen Volkes fast unverstandlich 
und enthalt fur den Turkologen nur wenig Anziehendes. In einiger- 
maBen reinem Tiirkisch geschriebene historische Werke gibt es so gut 
wie iiberhaupt nicht, weshalb sehr selten ein Turkologe gleichzeitig auch 
zum tiirkischen Historiker wird, wie es auch bei den Iranisten der Fall 
ist (bekanntlich muB man ebenso die Geschichte Irans bis zur Mon- 

golenperiode nicht aus iranisch geschriebenen, sondern aus arabischen 
und griechischen Quellen studieren). Infolgedessen geniigt es zur Er- 

forschung der Geschichte der Tiirkvolker keinesfalls, daB man nur 

Turkologe ist: je nach der Epoche, fur die man sich interessiert, muB 
man ebenfalls entweder Sinologe oder Arabist oder Iranist sein. 

Zu den wenigen Denkmalern, die in gleicher Weise fur den Turko- 

logen wie fur den Historiker Interesse bieten, geh6rt das alteste datierte 
Denkmal der tiirkischen Sprache, nimlich die dem 8. Jahrhundert ent- 
stammenden historischen O r c h o n - I n s c h r if t e n, die in der zweiten 
Hilfte des 19. Jahrhunderts entdeckt und entziffert worden sind. (Es 
sind dies die ersten Denkmaler, die von den Tiirken selbst iiber ihre Ge- 
schichte aufgestellt worden sind.) Diese Denkmaler geh6ren dem Volke 
an, das sich zum erstenmal in der Geschichte T iir k genannt hat, das 
im 6. Jahrhundert auftrat und in kurzer Zeit alle Steppen von den 
Grenzen Chinas bis nach Iran und Byzanz seiner Macht unterworfen 
hat. Infolgedessen verfiigen wir in betreff dieser Tiirken iiber viel 

mannigfaltigere Quellen als iiber die friiheren Nomadenreiche, von 
denen nur die Chinesen Kenntnis hatten. Die tiirkische Herkunft der 
Eroberer des 6. Jahrhunderts gait schon vor der Entzifferung der von 
ihnen hinterlassenen Orchon-Inschriften fur durchaus feststehend. Wenn 
auch die Auslegung der chinesischen Transkription des Wortes Tu-Kiie 
als Tii r k zu einigen Meinungsverschiedenheiten AnlaB gegeben hat, 
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so konnte keine Meinungsverschiedenheit fiber die Erklarung des Wortes 
Turkoi der byzantinischen Quellen herrschen. 

Von dem gr68ten Teil der Nomadenstaaten unterschied sich das 
Tiirkenreich des 6. Jahrhunderts dadurch, daB es sich von allem Anfang 
an nicht unter der Macht einer einzelnen Person, sondern einer ein- 
zelnen Dynastie befand. Die Chane, die in der westlichen Hilfte des 
Reiches herrschten, waren von Anfang an v6llig selbstandig, empfingen 
sogar fremde Gesandte und schlossen mit ihnen Vertrage ab, ohne sie 
erst nach dem Osten zu senden, wie zur Zeit des mongolischen Reiches 
die ersten Chane der G o d e n e n H o r d e. Die europaischen Gelehrten 
und selbst die Sinologen interessierten sich hauptsachlich nur fur das 
Reich der We s t t ii r k e n, der westlichen Tu k iu, die verschieden- 

artige kulturelle Beziehungen hatten, und die bis zu einem gewissen 
Grade als Vermittler zwischen der Kultur des fernen Ostens und der 
Kultur der vorderasiatischen Lander dienten, wenn auch nicht in dem 
Grade, wie spaterhin das Mongolenreich. Den Westtiirken, den west- 
lichen Tukiu, ist das umfangreiche Werk des franz6sischen Sinologen 
C h a v a n n e s gewidmet, das in den Publikationen der russischen Aka- 
demie der Wissenschaften zu Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen 
ist. In dieser Arbeit sind die chinesischen Nachrichten iiber das west- 
tiirkische Reich vom 6.-8. Jahrhundert den aus byzantinischen, arme- 
nischen und islamischen Quellen gesch6pften Nachrichten gegeniiber- 
gestellt4). Die Westtiirken haben fiber sich selbst keine Nachrichten 
hinterlassen. Soweit bis jetzt bekannt, sind von ihnen nur einige kleine 
Grabinschriften erhalten geblieben. 

Die Orchon-Inschriften sprechen fast ausschlieBlich von der ein 
halbes Jahrhundert lang, 630-680, wihrenden Periode, in der die 
Osttiirken dem chinesischen Reiche unterworfen waren, und fiber 
die Wiederherstellung ihrer Unabhangigkeit unter der Macht neuer 
Chane, denen es fur kurze Zeit sogar gelang, ihre westlichen Stammes- 
briider zu unterwerfen. Obwohl seit der Entdeckung des Schliissels 
zur Lesung dieser Inschriften durch den danischen Linguisten 
V. T h o m s e n bis heute schon mehr als 30 Jahre vergangen sind, ist 
die Entzifferung der Inschriften doch noch immer nicht abgeschlossen 

4) E. C h a v a n n e s, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, Re- 
cueillis et commentes par -. Avec une carte. St. Petersbourg 1903 (= Sbornik 
Trudov Orchonskoi Ekspedicii, VI). Rezension von W. B a r t h ol d in Zapiski, 
XV, S. 0I62 ff. 
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und die Erklarung einiger Stellen bleibt bis jetzt noch immer strittig. 
Bei der Benutzung der vorhandenen Ubersetzungen fur irgendwelche 
historische Schliisse muB jeder, der die Sprache des Originals nicht 
kennt, die gr6ote Vorsicht walten lassen. Am meisten trugen zur Er- 

klirung der Inschriften die Ubersetzungen R a d 1 o f f's ) und T h o m - 
s en's6) selbst bei. Thomsen erklarte nach der Herausgabe seiner ersten 

tbersetzung, daB er nicht damit rechne, wieder auf die Orchon-In- 
schriften zuriickzukommen. Doch blieb er zum Gliick dieser seiner Ab- 
sicht nicht treu und widmete den Inschriften noch einige weitere 
Arbeiten. Sein letzter tJbersetzungsversuch wurde in der ZDMG. fur 
das Jahr I924/57) ver6ffentlicht. Jedoch finden sich auch in diesem 
Versuche neben scharfsinnigen und treffenden Verbesserungen zu den 
friiheren Ubersetzungen auBerordentlich gewagte Annahmen, die den 
Leser irre fiihren k6nnen. Hierher geh6rt die Ubersetzung der Be- 

schreibung eines der Kriegsziige des Kii- T e g i n, des Bruders des 
Chans, als die Feinde auf Kiil-Tegin mehr als hundert Pfeile abschossen. 
Die Pfeile trafen nach den Worten der Inschrift Kiil-Tegin: jary- 
qynda jalmasynda, was Thomsen mit den Worten iibersetzt: ,,seine 
Riistung und seinen Monddiamanten-Schmuck"8). Statt jalmasynda 
schligt Thomsen die Lesung aj almasynda vor und nimmt an, daB Kiil- 
Tegin auf dem Helme eine Diamantenverzierung mit dem Abbilde des 
Mondes, eine halbmondf6rmige Diamantenagraffe, gehabt hat. Eine der- 
artige Tatsache wiirde fur den Historiker groBes Interesse bieten, doch 
ist leider eine derartige Auslegung des Textes mehr als strittig. 

Da ich kein Turkologe und kein Linguist bin, so wage ich nicht, 
mich weiter iiber die strittige Erklirung einzelner Worter und iiber 
die strittigen Ubersetzungsversuche auszusprechen. Ich erinnere 
nur an einen mir als Mangel erscheinenden Punkt, der auch in 
der letzten Ubersetzung Thomsen's beibehalten worden ist: Im Text 

5) W. R a d 1 o f f, Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. St. Petersburg 
1895 und Neue Folge I897. 

6) V. T h o m s e n, Dechiffrement des inscriptions de l'Orkhon et de I'Jenissei, 
Notice preliminaire, Bull. Acad. Roy. Danemark, 1893; Inscriptions de l'Orkhon 
dechiffrees, Mem. Soc. Fin.-ougr., Helsingfors 1896; Turcica, Mem. Soc. Fin.- 
ougr., 37, Helsingfors 1916; Samlede Afhandlinger, III, Kopenhagen 1922. 

7) Band 78 (Neue Folge, Band 3), S. 121-175: Alttiirkische Inschriften aus 
der Mongolei in Ubersetzung und mit Einleitung von V i h e 1 m Tho m s e n. 
Aus dem Danischen von Hans Heinrich Schaeder. 

8) A. a. O., S. I51. 
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v6llig gleichartig geschriebene W6rter werden zuweilen an verschie- 
denen Stellen in verschiedener Weise gelesen und in verschiedener Be- 

deutung iibersetzt, was man meines Erachtens nur im auBersten Not- 
falle tun darf. Indessen nimmt Thomsen zuweilen zu dieser Methode 
seine Zuflucht, auch in solchen Fallen, in denen sich ein villig befrie- 

digender Sinn ergibt, wenn man das entsprechende Wort uiberall gleich- 
f6rmig liest und iibersetzt. So findet sich auf den Inschriften das hau- 

fige Wort 6lmek ,,sterben" mitunter auch bei einem ganzen Volke an- 

gewendet. Jedenfalls ist damit hier nicht der Tod des Volkes im eigent- 
lichen Sinne des Wortes, d. h. seine v6llige Vernichtung, gemeint, 
sondern sein zeitweiser Niedergang, nach dem ein Wiederaufstieg er- 

folgen konnte. So versteht auch Thomsen das Wort olmek in diesen 
Fallen: er iibersetzt es mit ,,zugrundegehen". Aber an manchen Stellen 
liest er anstatt oimek ganz unn6tigerweise iilmek und iibersetzt es mit 

,,geteilt werden", obwohl die Lesung 5lmek und die Ubersetzung ,,zu- 

grundegehen" auch an diesen Stellen einen weit besseren Sinn ergibt. 
Besonders charakteristisch ist der Ausdruck janylyp olmek, d. h. ,,siin- 

digen und deshalb zugrundegehen", wo der Untergang als eine unmittel- 
bare und natiirliche Folge des Verbrechens erscheint. Die Etbersetzung 
Thomsen's ,,wie du geteilt wurdest, als du treulos warst"9), ist nach 
meiner Auffassung irrig, wahrend doch diese Worte in der alten lUber- 

setzung Radloff's bereits richtig iibersetzt worden waren. Thomsen's 
letzte Ubersetzung erschien zuerst dinisch und wurde spater mit seiner 

Einwilligung und mit einigen von ihm selbst gemachten Verbesserungen 
ins Deutsche iibersetzt. Der deutsche tYbersetzer halt diese letzte Uber- 

setzung Thomsen's fur so befriedigend, daB er nach ihr die tUbersetzung 
Radloff's fir ,,v6llig antiquiert"10) erklaren muB. Indessen zeigt das 

angefiihrte Beispiel meines Erachtens, daB der Leser in einigen Fallen 
eine richtigere Erklarung des Textes in der tYbersetzung Radloff's als 
bei Thomsen findet. 

Trotz der Strittigkeit einzelner Stellen geben die Orchon-In- 
s c h r i f t e n im allgemeinen ein klares Bild des Lebens eines Nomaden- 
volkes und eines Nomadenreiches. Wie sehr sich der Verlauf der Bil- 

dung und des Zerfalls eines Nomadenreiches von dem unterscheidet, 
was die Europaer unter Staatsleben verstehen, wurde schon friiher von 

9) A.a.O., S. I42. 

10) A. a. O., S. I35, A. i. 
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Radloff in seinem Buche: Aus Sibirien") und in der Einleitung zu 
seiner Ausgabe des Kudatku Bilikl2) (die auch unter dem Titel: K vo- 

prosu ob Uigurach, ,,Uber die uigurische Frage", ins Russische iiber- 
setzt worden ist) dargelegt. Die Ansichten Radloff's fanden, wie auch 
Thomsen zugibt, in den Orchon-Inschriften volle Bestatigung. Ein 
Nomadenvolk strebt unter normalen Lebensbedingungen nicht nach 

politischer Einigung. Die einzelne Pers6nlichkeit findet fur sich 
volle Befriedigung in den Bedingungen des Sippen-Daseins und durch 
die Verbindungen, die sich durch das Leben und den Brauch unter den 
einzelnen Geschlechtern ohne irgendwelche formelle Vertrage und ohne 
die Schaffung eines ausgebildeten Regierungsapparates ergeben. Die 
Gesellschaft besitzt in diesem Entwicklungsstadium des Volkes eine 
solche Kraft, daB ihr Wille ausgefiihrt wird, ohne hierfiir der Unter- 

stiitzung der ausfiihrenden Gewalt zu beduirfen, die iiber bestimmte 

gesetzliche Vollmachten und iiber eine bestimmte auBerliche Zwangs- 
gewalt verfiigte. Die C h ane, die Vertreter der Staatsgewalt, denen 
es unter giinstigen Bedingungen gelingt, das ganze Volk oder sogar 
einige Volker sich zu unterwerfen, erscheinen nur in auBerordentlichen 
Verhaltnissen, wobei auch in diesen Fallen die Chane die Herrschaft 
aus eigener Initiative an sich rissen, ohne von jemand ernannt und 
ohne von jemand gewahlt worden zu sein. Das Volk oder die Volker 
finden sich mit der vollendeten Tatsache ab, oftmals erst nach schwerem 

Kampfe, und oft ist die Vereinigung des eigenen Volkes des Chans unter 
seiner Herrschaft mit langwierigerem BlutvergieBen verbunden als 

spater die Kriegszuge der Nomaden, die mit dem Chan an der Spitze 
in die Kulturlander unternommen wurden. Diese Kriegsziige und die 
mit ihnen verbundene Kriegsbeute waren das einzige Mittel, um das 
Volk mit der Aufrichtung der Herrschaftsgewalt des Chans zu ver- 
s6hnen. 

Auch die Orchon-Inschriften bieten ein derartiges Bild. Die C ha n e 
stammen von den Tii r k -O g h u z 13) oder den Toquz-Oghuz ab und 
fiihren zu gleicher Zeit mit den Oghuzen (also ihrem eigenen Stamme) 
und mit den andern Tiirkenstimmen langwierige Kriege, iiber die die 
Orchon-Inschriften sich bedeutend eingehender auslassen als iiber die 

") Leipzig 1884. 2. Aufl. 1893- 
12) Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bilasagun. St. Peters- 

burg 1891-1910. 

13) Vgl. Enz. d. Isl., II, 178 (Ghuzz). 
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Kriege mit den Chinesen und den iibrigen zivilisierten Nachbarvolkern. 
Diese letzteren Kriege betrachteten der Chan und natiirlich auch seine 
Untertanen nur als ein sehr natiirliches Mittel, um dem hungrigen Volk 

Nahrung zu schaffen und um dem nackten Volk Kleidung zu geben. 
Die Orchon-Inschriften brachten in die Geschichte der Bildung von 
neuen Nomadenreichen nur einen neuen Zug, der von Radloff nicht 
beachtet worden war: eine der auBerordentlichen Bedingungen, die bei 
der Staatenbildung wirksam waren, konnte die Verscharfung des 
K 1 a s s e n k a m p f e s zwischen den Reichen und Armen, zwischen den 

Begs und dem einfachen Volke sein. Bei den Nomaden-Massen erreichen 
die Verm6gens- und Standesunterschiede zwischen der herrschenden 
und der beherrschten Klasse solche AusmaBe, daB eine derartige Ver- 

scharfung durchaus m6glich ist. Aus den Inschriften ersieht man, daB 
zur Zeit der chinesischen Herrschaft die tiirkische A r i s t ok r a t i e 
zur Aufrechterhaltung ihrer Standesprivilegien, wie es auch in zivili- 
sierten Lindern der Fall war, sich leichter mit dem auslandischen 

Joch zufrieden gab und leichter ihre nationalen Sitten verriet als das 

gew6hnliche Volk. Dasselbe ereignete sich z. B. auch zur Zeit der pol- 
nischen Herrschaft in den westrussischen Provinzen. Die Annahme der 
chinesischen Sitten durch die Begs vermehrte noch den HaB der Volks- 
inassen gegen sie, und dies benutzten die Vertreter der Chandynastie, 
um das Volk gegen die chinesische Herrschaft aufzustacheln und das 
tiirkische Reich wieder herzustellen. 

Die Geschichte der Nomadenvolker Mittelasiens bietet noch ein 
anderes Beispiel der politischen Einigung eines Volkes nach einem 
inneren Klassenkampf: die Bildung des Mongolenreiches Cin- 
g i z - C h a n's. Nur war in diesem Falle die Griindung eines Reiches 
die Folge des Sieges der Aristokratie, und Cingiz-Chan 4) sprach nicht 
etwa wie der tiirkische Chaqan des 8. Jahrhunderts in seinen Inschriften 
von seinen Bemiihungen zugunsten der Volksmassen, sondern von seinen 
Verdiensten gegeniiber seinen aristokratischen Anhangern, denen er in der 
Heimat eine gesicherte Lage und auf den Kriegsziigen reiche Beute ver- 
schafft habe. Auch in diesem Falle ist die Kunde von dem Klassenkampf 
nur in den Heldenepen der Mongolen selbst erhalten geblieben15). Nicht 

14) Enz. d. Isl., I, 894 b. 
15) Es handelt sich um die sogenannte ,,Geheime Geschichte der Yiian-Dynastie". 

(Nach P e 1 i o t, T'oung-Pao, XIV, 1913, S. 131 ff., war der mongolische Titel 
Mongolun uigucha tolchiyan); eine vollstandige tbersetzung davon liegt bis jetzt 
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eine einzige von den zahlreichen chinesischen, muhammedanischen, 
armenischen und europaischen Quellen, die iiber die Bildung des Mon- 

golenreiches sprechen, erwahnt etwas davon, ebenso wie weder in den 
chinesischen, noch in den anderen Quellen etwas iiber den Klassenkampf 
bei den Tiirken gesagt wird. Wenn mehr Berichte der Nomaden iiber 
sich selbst, iiber ihr inneres Leben auf uns gekommen waren, so gabe 
es wahrscheinlich mehr Beweise dafiir, daB in der Geschichte bei der 

Bildung neuer Nomadenstaaten der Klassenkampf eine wichtige Be- 

deutung hatte. 
Die Orchon-Inschriften geben ziemlich viel recht gute Nachrichten 

uber den Aufbau und die innere Struktur eines Tii r k- S t a a t e s, iiber 
die Benennung der verschiedenen Amter usw. Vielleicht sind nicht alle 
diese Benennungen richtig gelesen, aber es ist schon jetzt klar, daB viele 
von ihnen nicht tiirkischer Herkunft sind. Der Titel sad z. B., wie sich 
die Mitglieder der Chan-Dynastie nannten, die an der Spitze der ein- 
zelnen Stamme standen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach iranisch und 
von der gleichen Herkunft wie das persische Sdh. Einige andere Titel 
sind beachtenswert durch die mongolische Pluralendung t am Ende. 

Professor Pelliot hat in einem Vortrag, den er im Herbst I925 in 

Leningrad hielt, die Ansicht ausgesprochen, daB diese Titel, die auf t 
enden, von den Tukiu-Tiirken von ihren Vorgangern, den A v a r e n, 
iibernommen worden sind, den Zou-zan'6) der chinesischen Quellen, die 
er fur Mongolen halt. Nach der Meinung Pelliot's verdanken die Tiirken 
den Avaren ihren ganzen staatlichen Aufbau. Diese Frage steht mit der 

allgemeineren Frage der Beziehungen der Tiirken einerseits zu den 
Kulturvolkern des Abendlandes, andererseits zu den Nomadenv6lkern 
Mittelasiens in Zusammenhang, die vor ihnen aufgetreten sind. 

Bis in die jiingste Zeit herrschte die Meinung, als ob die Welt der 
Kultur des Fernen Ostens beinahe iiberhaupt nicht dem westlichen Ein- 
fluB unterlag, dal die Mongolei und die dort lebenden V6lker einzig 
dem EinfluB der c h i n e s i s c h e n Kultur ausgesetzt waren. Noch 
E u g e n e B o c h e t findet es in seiner ,,Einfiihrung in die mongolische 
Geschichte Rasid ad-Din's", die im Jahre I9Io erschienen ist, m6glich 

nur russisch vor (Trudy Ross. Duch. Missii v Peking, Band IV). Der epische 
Charakter dieser Quelle ist zuerst von W. B a r t h o d, Zapiski, X, 107, er- 
kannt worden. 

16) Uber den Namen vgl. z. B. J. M a r q u a r t, Erdnsahr nach der Geographie 
des Ps. Moses Xorenac'i, Berlin I901, S. 54. 
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zu behaupten, daB alles nicht rein Tiirkische in den Orchon-Inschriften 
sich durch den chinesischen EinfluB erklart17), und daB selbst die Mon- 
golen mit der islamischen Kultur zuerst zur Zeit ihrer Kriegsziige in 
muhammedanische Lander sich bekannt gemacht haben18), wahrend die 
chinesische Kultur ihnen von allem Anfang an vertraut gewesen ist. 
Den starksten Beweis gegen diese Meinung bildet das Vorhandensein 
von vorderasiatischen Alphabeten sowohl bei den Tirken des 8. Jahr- 
hunderts als auch den Mongolen des 13. Jahrhunderts. 

Die Orchon-Inschriften sind mit der gleichen Schrift ge- 
schrieben, wie die schon im I8. Jahrhundert bekannten Inschriften am 
oberen Jenissei, wobei schon damals die Aufmerksamkeit auf die Ahn- 
lichkeit einiger Buchstaben der Jenissei-Inschriften mit den europaischen 
Alphabeten gelenkt wurde. Im allgemeinen miissen die Jenissei-In- 
schriften nach der Form der Buchstaben fur etwas alter anerkannt 
werden als die Orchon-Inschriften19) und k6nnen dem 7. Jahrhundert 
angeh6ren. Es ist nicht m6glich, ihre Datierung genauer zu prazisieren. 
Es ist bemerkenswert, daB keine einzige dieser Inschriften datiert ist, 
und sei es auch nach dem ebenfalls bei den Orchon-Tiirken gebrauch- 
lichen Zwolfer-Zyklus des Tierkreises. Indessen saBen nach den chinesi- 
schen und muhammedanischen Quellen um jene Zeit am oberen Jenissei 
die K i r g i z e n, denen man infolgedessen die Jenissei-Inschriften zu- 
schreiben muB, obwohl die Chinesen gerade von den Kirgizen sagen, 
daB bei ihnen der Zwolfer-Zyklus gebraucht wurde, so daB einige Ge- 
lehrte bereits angenommen haben, daB dieser Zyklus von den Kirgizen 
erfunden worden ist20). 

Die eingehendste Untersuchung iiber die Herkunft der Jenissei- und 
Orchon-Inschriften haben wir dem finnischen Gelehrten D o n n e r2) zu 
verdanken, der die groBte Ahnlichkeit zwischen diesen Inschriften und 

17) E. B 1 o c h e t, Introduction a l'histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid 
ed-Din, Leyden-London 1910 (Gibb Memorial Series, XII), S. I83. (Cette civili- 
sation rudimentaire ... dans laquelle tout ce qui n'etait pas purement turk etait 
chinois). 

18) A. a. O., S. 178. 
19) So V. T h o m s e n, Inscriptions de l'Orkhon, Helsingfors 1896, S. 153 

(sans aucun doute); weniger kategorisch W. R a d 1 o f f, Die alttiirkischen In- 
schriften der Mongolei, St. Petersburg 1895, S. 300 (offenbar zum groBten Teil). 

20) A b e 1 - R e m u s a t, Recherches sur les langues tartares, Paris 1820, S. 300. 

21) 0. D o n n e r, Sur l'origine de l'alphabet turc du nord de l'Asie (Journal 
Soc. Finno-Ougrienne, XIV, Helsingfors 1896). 
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den Inschriften der Arsakidischen Miinzen fand. (Die Arsakiden- 

Dynastie herrschte bekanntlich in Iran zwischen dem 3. Jahrhundert 
vor und dem 3. Jahrhundert n. Chr.) Seit jener Zeit sind von 

Forschungs-Expeditionen in Chinesisch-Turkestan und in den an- 

grenzenden Gebieten des eigentlichen China Dokumente in einer ost- 
iranischen Sprache aufgefunden worden, die man gew6hnlich als s o g h - 
d i s ch bezeichnet. S o g h d ist die Bezeichnung eines Gebietes am 
Zerafsan-Flusse, wo sich die Stadte S a m a r q a n d und B u c h a r a be- 

finden22). Diese Dokumente geh6ren dem ersten christlichen Jahr- 
hundert an. Der jetzt verstorbene Iranist G a u t h i o t, der sich am 
meisten mit den Denkmalern des Soghdischen beschaftigt hat23), hielt 
es fur m6glich, das Jenissei- und Orchon-Alphabet aus dem soghdischen 
Alphabet abzuleiten. Doch bewies er, daB die Jenissei-Orchon-Buch- 
staben auf eine noch altere Form des soghdischen Alphabets zuriick- 

gehen miiBten, als die war, die sich in den altesten soghdischen In- 
schriften, d. h. in den Texten des ersten christlichen Jahrhunderts, er- 
halten hat. Indessen reichen die bis jetzt entdeckten tiirkischen In- 
schriften nicht uiber das 7. Jahrhundert hinauf. Deshalb ist es kaum 

m6glich, solange nicht irgendwelche tiirkische Inschriften aufgefunden 
werden, die der Zeit nach ihrem urspriinglichen soghdischen Vorbild 
naherstehen, wissenschaftlich den Ursprung des altesten tiirkischen 

Alphabets und seinen allmahlichen VeranderungsprozeB festzustellen. 
Die Tiirken haben sich ersichtlich nicht damit begniigt, einfach ein 

fertiges Alphabet zu iibernehmen, sondern sie haben auch selbst noch 

einige Zeichen hinzugefiigt, wie das Zeichen zur Wiedergabe des Lautes 

oq oder uq, das das Bild des Pfeiles (tiirkisch oq) darstellt. AuBerdem 
wurde das Alphabet von den Tiirken den phonetischen Besonderheiten 
ihrer Sprache, besonders der Vo k a l h a r m o n i e, angepaBt. Infolge- 
dessen muB das alleralteste der tiirkischen Alphabete gleichzeitig auch 
als das vollkommenste der jemals von den Tiirken gebrauchten Alpha- 
bete anerkannt werden. Es ist anzunehmen, daB sie, abgesehen von den 
Inschriften, mit diesem Alphabet auch vielerlei anderes geschrieben 
haben. In den Inschriften, die von einem Angeh6rigen der Chan- 

Dynastie im Namen des Chans verfaBt worden sind, ist die Ortho- 

graphie streng durchgefiihrt, strenger als auf der Inschrift, die dem 

22) Enz. d. Isl., IV, 511. 

23) Vgl. besonders seinen Essai de grammaire sogdienne, Paris I914-23; 
daselbst auch Angaben iiber die friihere Literatur. 
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tiirkischen Staatsmanne T o n j u k uk, dem Genossen und Minister 
dreier Chane, gewidmet ist. 

Der Stil und die Ausdrucksweise der Inschriften laBt annehmen, daB 
das K u 1 t u r n i v e a u des Volkes nicht so niedrig gewesen ist, als man 
unter den Bedingungen des Nomadenlebens hatte erwarten diirfen. Der 
Chan ladt sogar das ganze Volk ein, die von ihm hinterlassenen In- 
schriften zu lesen, um sich ebenso an seine Erfolge wie an seine MiB- 

erfolge zu erinnern, die durch seine (des Volkes) Verbrechen gegeniiber 
seinen Chanen verschuldet worden sind. Es ist kaum anzunehmen, daB 
die Kunst des Lesens und Schreibens beim Volke so verbreitet gewesen 
ist. Aber dennoch bezeugen diese Worte eine weitere Auffassung der 

Aufgaben des Herrschers, als man nach den Worten C h a v a n n e s'24) 
erwarten sollte, daB der Chan auf den Inschriften nur seinen ,,Traum 
eines brutalen Ruhms" (reve de gloire brutale) geschildert habe. Es 
wird davon gesprochen, daB das Blut des tiirkischen Volkes in den 

Tagen des Ungliicks in Str6men floB, aber es wird nicht von dem Ver- 

gieBen fremden Blutes in den Tagen des Sieges gesprochen. Es wird 
weder von der Zahl der getoteten Feinde gesprochen, noch auch von 

irgendwelchen tierischen Grausamkeiten, wie z. B. in den Inschriften 
der assyrischen Herscher. 

Um die Psychologie des Volkes zu verstehen, ware es wichtig, seine 

religi6sen Anschauungen zu kennen. Die Denkmaler sagen 
hieriiber fast nichts. Es wird von dem Kultus des Himmels und der Erde 

gesprochen, wobei hie und da die Ausdriicke gebraucht werden: ,,tiir- 
kischer Himmel", ,,tiirkische Erde und Wasser". Ein und dasselbe 
Wort tenri bedeutet ,,Himmel" im materiellen Sinn und ,,Himmel" als 
Gottheit. Aus den Stellen, wo von ,,Erde und Wasser" (jer sub) ge- 
sprochen wird, kann man ebenfalls den SchluB ziehen, daB damit Erde 
und Wasser als eine einzige einheitliche Gottheit gemeint ist und nicht 
als die Gesamtheit der Erdgeister. Die letzte Ubersetzung Thomsen's: 
,,Die tiirkischen heiligen Yer-sub" kann auch in diesem Falle MiBver- 
standnisse hervorrufen. Von den einzelnen Gottheiten wird nur noch 
U m a i, der Schutzgeist der kleinen Kinder, erwahnt, mit der der Chan 
seine Mutter vergleicht. Die Verehrung der Umai hat sich bei den 
letzten tiirkischen Schamanisten im Altai bis in die neueste Zeit erhalten. 
Es ist zweifellos, daB die Tukiu-Tiirken Schamanisten waren, obwohl 

24) Journal Asiatique, 9, XIV, 384. 
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das tiirkische Wort zur Bezeichnung des Schamanen (qam) sich auf den 
Inschriften nicht findet. (Auf den Jenissei-Inschriften findet man neben 
dem Worte tenri das Wort bel, offensichtlich im Sinne eines Geistes, der 
von den Schamanen verehrt wurde. Auf den Orchon-Inschriften findet 
sich dieses Wort nicht.) Es findet sich auch keine Spur von der Ver- 
breitung der Kulturreligionen, von der wir einige Nachrichten in den 
chinesischen Quellen haben. Nach den Worten der Chinesen wollte der 
Chan sogar bei sich einen b u d d h i s t i s c h e n Tempel erbauen, aber 
sein Berater Tonjukuk riet ihm ab und sagte, daB die Lehre Buddha's 
schidlich auf die kriegerischen Eigenschaften der Tiirken wirken k6nne. 
Noch weniger wissen wir iiber die religi6se Propaganda von Westen 
her. Die Verbreitung des iranischen Alphabets war ebenso wie im 
Altertum die Verbreitung des ph6nizischen Alphabets nur durch die 
Handelsbeziehungen veranlaBt und war mit keiner religi6sen Propa- 
ganda verbunden. Das Zo r o a s t e r t u m, die nationale Religion 
Irans, hatte nichts mit internationaler religi6ser Propaganda zu schaffen. 
Nach dem Zuge Alexander des GroBen blieben die ostiranischen Ge- 
biete lange Zeit von den Westprovinzen losgerissen und unterlagen der 
Einwirkung der indischen Kultur und des Buddhismus. Die buddhisti- 
schen Missionare verwendeten zuweilen unter den Iraniern und Tiirken 
das indische Alphabet. Durch die europaischen archaologischen Expedi- 
tionen nach Ostturkestan sind wir jetzt in den Besitz tiirkischer buddhi- 
stischer Texte gelangt, die mit indischen Buchstaben geschrieben sind. 
Doch wurde von den Buddhisten schon bald das s o g h d is c h e natio- 
nale Alphabet iibernommen. Dieses letztere fand, wie wir weiterhin 
sehen werden, auch unter den Tiirken Anwendung. 

Ihr eigenes Alphabet brachten auch die Vertreter zweier 6stlicher 
Religionen mit sich, die sich in Mittelasien wahrscheinlich seit dem 
3. christlichen Jahrhundert zu verbreiten begannen, der M a n ic h i i s- 
mus und das Christentum. Der Manichiismus entstand nach 
dem Christentum und stellt den Versuch der Vereinigung der zoroa- 
strischen Ideen mit den christlichen und buddhistischen dar. Doch be- 
gann die Propaganda des Manichiismus in Mittelasien offenbar friiher 
als die Propaganda des Christentums. In dieser Zeit begann sich bereits 
eine Verbindung zwischen der Religion und dem Alphabet anzubahnen. 
Die Manichaer hatten ihr eigenes Alphabet, die Christen ebenfalls ihr 

eigenes, das unter dem Namen ,,syrisches Alphabet" bekannt ist, wobei 
jede der orientalisch-christlichen Bekenntnisse ihre eigene Abart des 
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allgemeinen syrischen Alphabets hatte. Die Iranier und die Tiirken, die den 
Manichaismus und das Christentum angenommen hatten, gebrauchten 
lange Zeit die manichaischen und syrischen Buchstaben. Doch begegnet 
man darunter einigen in national-soghdischer Schrift geschriebenen 
manichiischen und christlichen Texten. Vereinzelt besitzen wir den 
Text eines und desselben manichaisch-tiirkischen Werkes in zwei Hand- 
schriften, von denen die eine mit manichaischen und die andere mit 

national-soghdischen Buchstaben geschrieben ist25). 
Kurz nach dem Verschwinden des Reiches der Tir k -Og h u z e n 

begann sich, wie wir in der nachsten Vorlesung sehen werden, der 
Manichaismus in groBem MaBstab unter den Tiirken zu verbreiten. Wir 
haben jedoch fur die Periode der Herrschaft der Chane vom 6. bis 
8. Jahrhundert noch keine Nachrichten dariiber, wie weit die Erfolge 
des soghdischen Handels in den Steppen auch von Erfolgen der reli- 

gi6sen Propaganda begleitet waren. Es ist natiirlich, daB das Haupt- 
tatigkeitsgebiet der soghdischen Kaufleute und Missionare der Handels- 

weg nach China war. Auf diesem Wege entstanden soghdische Kolo- 
nien bis zum Lob-nor. Durch Pelliot wissen wir, daB im 7. Jahr- 
hundert eine soghdische Kolonie am Lob-nor gegriindet worden ist und 
daB sie sich noch hundert Jahre spater einer gewissen Autonomie er- 
freut hat26). Aber gleichzeitig konnten die soghdischen Kaufleute in den 
tiirkischen Steppen, besonders in den Heerlagern des Chans, ihre Waren 
vorteilhaft absetzen, wo ebenfalls soghdische Niederlassungen ent- 
standen. Durch den Bericht des chinesischen buddhistischen Pilgers 
Hiian Cuang, der um das Jahr 630 durch Mittelasien reiste, wissen wir, 
daB solche soghdische Handelsstidte schon zu jener Zeit im Gebiete 
der Westtiirken bis zu den Ufern des Flusses Cu existierten. Hiian 

Cuang sagt noch nichts von den Stadten langs des siidlichen Ufers des 

Issik-Kul27), an dem er ebenfalls vorbeikam. Jedoch werden auch diese 
Stidte schon in der Geschichte der chinesischen Dynastie T'ang er- 

25) So besitzen wir das sogenannte ,,BuBgebet" der Manichaer, sowohl in 

uigurischer (soghdischer), wie in manichaischer Schrift. W. R a d 1 o f f, Chuastu- 
anit, das BuBgebet der Manichder, St. Petersburg I909. A. v. L e C oq, 
Chuastuanift, ein Siindenbekenntnis der manichaischen Auditores, Berlin 19I1 
(Abh. d. PreuB. Akad. d. Wiss., I9Io). R a d 1 o f f, Bulletin de l'Acad. des 

Sciences, 1911, 867 ff. 
26) J. A., , II, VI (196), ii if. 

27) Enz. d. Isl., I, 593. 
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wihnt. Die Nachrichten dieser Geschichte iiber Mittelasien brechen 
in den ersten Jahren des 9. Jahrhunderts ab. 

Die schamanistischen Glaubenslehren zeigten sich besonders bei 
den Beerdigungsgebrauchen der Tiirken. Wir wissen aus den chinesischen 
Quellen, daB von den Tiirken bei den Gribern der Krieger Bildsaulen 
der von ihnen get6teten Feinde aufgestellt wurden. Die Orchon-In- 
schriften haben diese Nachricht vollauf bestatigt und haben uns den 
terminus zur Bezeichnung derartiger Bildsaulen iberliefert: balbal. 
Dieses Wort soil chinesischen Ursprungs sein. Die Orchon-Inschriften 

sprechen nicht davon, ob die Aufstellung der balbal mit der Vornahme 

irgendwelcher Brauche verbunden war. Aber aus byzantinischen Quellen 
wissen wir, daB bei den Grabern der Tiirken-Chane manchmal die in 
tiirkische Gefangenschaft geratenen Fiihrer der Feinde get6tet wurden. 
Zweifellos liegt diesem Brauch der Glaube zugrunde, den wir auch bei 
anderen schamanistischen Volkern finden: namlich daB die Get6teten 
im Jenseits denjenigen dienen wiirden, von denen oder fur die sie 
get6tet worden waren. In diesem Glauben ist am scharfsten der Unter- 
schied zwischen dem primitiven Heidentum und den Kulturreligionen 
ausgedriickt. Die Religionen auf der Entwicklungsstufe, die dem 
Schamanismus entspricht, sind noch mit keinerlei ethischen Ideen ver- 
kniipft. Der Glaube an das kiinftige Leben setzt nicht den Glauben an 
ein Gericht nach dem Tode und an eine Verantwortung nach dem Tode 
im Jenseits voraus. Der Mensch fiirchtet nicht nur keine Strafe im 
Jenseits fur die Vernichtung fremden Lebens, sondern nimmt im Gegen- 
teil an, daB sein Schicksal im kiinftigen Leben um so besser sein wird, 
je mehr Menschen von ihm umgebracht worden sind. 

Die Inschriften und die mit ihnen entdeckten Denkmaler haben auch 
in einigen anderen Beziehungen die literarischen Nachrichten bestatigt 
und die Einwendungen beseitigt, die gegen sie ausgesprochen worden 
waren. Es zeigte sich, daB die balbal der Tiirken des 8. Jahrhunderts 
dem iauleren Aussehen nach vollkommen den Statuen entsprechen, die 
man auf einem weiten Gebiet, von den siidrussischen Steppen angefangen, 
findet und die das russische Volk Kamennaja Baba (Steinbaba, d. h. 
,steinernes Weib", pl. Kamennyja Baby) nennt. AuBer der chinesischen 
Nachricht iiber die Aufstellung von Statuen durch die Tiirken war 
auch noch die Erzahlung R u b r u q u i s' bekannt, eines katholischen 
Missionars aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, daB namlich derartige 
Statuen, mit dem Gesicht nach Osten gewandt, auch von den zu seiner 

2* 
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Zeit lebenden tiirkischen Bewohnern der siidrussischen Steppen, den 
Ko m a n e n (den Polo v c e r n der russischen Annalen) aufgestellt 
wurden. Trotz der Ubereinstimmung der chinesischen Nachrichten mit 
den von ihnen unabhangigen europiischen sprach Radloff in seinem 
Buch Aus Sibirien28) die Meinung aus, daB sowohl die Chinesen als 
auch Rubruquis sich geirrt hatten und daB die betreffenden Statuen in 
Wirklichkeit z. B. in RuBland viele Jahrhunderte vor dem Eindringen 
der Tiirken dortselbst aufgestellt worden seien. Die M6glichkeit einer 

derartigen Annahme erklart sich dadurch, daB damals noch nicht der 
Schliissel fiir die Lesung der Jenissei-Inschriften entdeckt worden war. 
Auf vielen Jenissei-Balbals haben sich wie auch an einigen Orchon- 
Balbals Inschriften erhalten, die jetzt nach der Entdeckung des 
Schliissels als tiirkisch entziffert worden sind. Und es kann jetzt an 
der tiirkischen Herkunft der sog. Kamennyja Baby nicht mehr der ge- 
ringste Zweifel bestehen. 

Von Radloff wurden Einwendungen auch gegen einige andere chinesi- 
sche Nachrichten iiber die Tiirken erhoben. Nach der Meinung Rad- 

loff's konnte z. B. die Nachricht der chinesischen Quellen, da3 die Tiirken 
bis zu ihrem Aufstieg sich in den Bergen mit S ch m i e d e a r b e i t be- 

schaftigt hatten, nicht der Wahrheit entsprechen. Ihm erschienen 
Nomadentum und Metallbearbeitung als miteinander unvereinbar29). 
In dieser Hinsicht sprechen die Orchon-Inschriften in keiner Weise 
weder fiir noch gegen die chinesischen Angaben. Jedoch sprechen zu- 

gunsten der Vereinigung des Nomadentums und der Herstellung von 
Eisenwaffen bekanntlich die tiirkischen und mongolischen Volks- 

erzahlungen. Einen Widerspruch zwischen den literarischen Nach- 

richten und den materiellen Denkmalern sah Radloff auch noch darin, 
daB die Chinesen von dem Bestehen der Sitte der L e i c h en v e rb re n- 

n u n g bei den Tiirken sprechen, wahrend sich in den von Radloff auf- 

gedeckten Grabern keine Spuren eines derartigen Brauches zeigten30). 
Aus den Orchon-Inschriften ersieht man nur, daB sich nach dem tiirki- 

schen Volksglauben die Seele des Menschen nach dem Tode in einen 

Vogel oder in ein Insekt verwandelt. Von dem Gestorbenen heiBt es, 
daB er ,,fortgeflogen ist" (iicdii). Es ist bekannt, daB im Westen bei den 
Tiirken noch lange, selbst nach der Annahme des Islams im Sinne von 

28) II, S. 122. 

29) Aus Sibirien, I, 128. 

30) A. a. O., II, i2i. 

Die Welt des Islams. 1932. Beiband 20 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


,,er starb" der Ausdruck gebraucht wurde: sunqar boldy, d. h. ,,er 
wurde zum Falken". Der Erhaltung der Leiche maBen sie offensicht- 
lich keine Bedeutung bei. Es gibt zwar eine Nachricht dariiber, daB, als 
wahrend der Kriege der Tiirken mit den Arabern die Leiche des tiirki- 
schen Fiihrers in den Handen der Araber blieb, dies als ein noch 
schwereres Ungliick gait als der Tod des Fiihrers selbst31). Aber viel- 
leicht hatten hier nicht die religi6sen Vorstellungen Bedeutung, sondern 
das Gefiihl der Schmach, wie es auch als Schmach gait, wenn im Kriege 
die Frauen in die Hand des Feindes fielen. Eingehendere Nachrichten 
iiber die Bestattung der Toten bei den Orchon-Tiirken als die Inschriften 
hatten die Ausgrabungen an den Orten, an denen Chane beerdigt waren, 
ergeben k6nnen. Derartige Ausgrabungen wurden sowohl von Radloff 
und seinen Mitarbeiter, als auch nach ihm zuletzt im Jahre I925 von 
Professor Boris Vladimircov vorgenommen. Aber bis jetzt 
fiihrten die Ausgrabungen nicht zur Auffindung von Grabern. Es ist 
sehr wahrscheinlich, daB man, wie es bei vielen anderen V6lkern der 
Fall war, bei der Beerdigung der Chane einige Graber aushob und sich 
bemiihte zu verheimlichen, in welches Grab eigentlich der Leichnam des 
Chan oder seine Asche gelegt wurde, damit die Feinde das Grab nicht 
schanden k6nnten. Als das interessanteste Resultat der Ausgrabungen 
Prof. Vladimircov's erscheint die Auffindung der S t a t u e eines tiirki- 
schen Kriegers in der Erde, die vorziiglich erhalten ist und die die 
samtlichen Ziige des tiirkischen Rassentypus aufweist. Derartige Sta- 
tuen wurden auch friiher auf der Oberflache der Erde auBerhalb des 
Grabes gefunden, aber immer ohne Kopf. Die K6pfe wurden absicht- 
lich von den Mongolen abgeschlagen, die glaubten, daB sonst diese Ab- 
bildungen der Menschen der Vorzeit den jetzt lebenden Menschen 
Schaden verursachen k6nnten. Dieses Beispiel beweist, daB die K6pfe 
der alten Statuen auch dort vernichtet wurden, wo es keinen religi6sen 
muhammedanischen Fanatismus gab, durch den man gew6hnlich der- 
artige Tatsachen erklart. Die weiteren Ausgrabungen werden aller 
Wahrscheinlichkeit nach noch neues Material zutage f6rdern. Bis dahin 
ist es kaum begriindet, die chinesische Angabe fiber die tiirkische Sitte 
der Leichenverbrennung abzulehnen, um so mehr, als man nach Radloff 
verschiedentlich in der Steppe auf Graber mit Spuren von Leichen- 
verbrennung gestoBen ist32). Die Chinesen hatten die Gelegenheit, eine 

31) Tabari, II, I69I, Zeile 13. 
32) Vgl. jetzt insbesondere W. K o t w i c z in Rocznik Orientalisticzny, IV, 84. 
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tiirkische Bestattung oftmals aus der Nahe mit anzusehen. Einige 
Tiirken-Chane, die vor ihren Feinden nach China geflohen und dort ge- 
storben waren, wurden dortselbst vor den Augen der Bevolkerung 
nach den Sitten ihres Volkes bestattet, so daB ein Irrtum fast aus- 

geschlossen ist. 
In dieser Vorlesung wurde versucht, die Hauptergebnisse der Er- 

forschung der Inschriften und der anderen Denkmaler darzulegen, die 
von dem Volke zuriickgeblieben sind, das sich zum ersten Male in der 
Geschichte Tiirken genannt hat. Zu betrachten bleibt noch, inwieweit 
diese Resultate zur Aufhellung der Frage dienen konnen, welche der 
friher existierenden Volker zu diesen Tiirken in naherer oder ent- 
fernterer Verwandtschaft standen und inwieweit die Tatsachen des 
Lebens des tiirkischen Reiches vom 6. bis 8. Jahrhundert n. Chr. zur 

Aufhellung der weiteren Schicksale des Tiirkenvolkes beitragen k6nnen. 
Diesen Fragen sollen die folgenden Vorlesungen gewidmet werden. 
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II. 

Abgesehen von den in der ersten Vorlesung besprochenen Griinden 
wird die Erforschung der Geschichte der Tiirken und iiberhaupt der 
mittelasiatischen Volker noch erschwert durch die auBeerst un- 

gleichmaBige Aufhellung der verschiedenen geschichtlichen Perioden. 
Wahrend wir fur eine bestimmte Periode der Geschichte irgendeines 
tiirkischen Volkes oder irgendeines tiirkischen Landes iiber ver- 
haltnismaBig eingehende Kenntnisse verfiigen, miissen wir uns 
dariiber, was fur ein Leben das namliche Volk oder das nam- 
liche Land friiher oder spater gefiihrt haben, mit einigen wenigen 
Worten in irgendeiner vereinzelten Quelle begniigen. Indessen ist es 
zum Verstandnis des historischen Entwicklungsprozesses unerlaBlich, 
die M6glichkeit zu haben, diesen ProzeB in alien Stadien seiner Ent- 

wicklung beobachten zu k6nnen. Bei dem v6lligen Fehlen von Nach- 
richten in den Quellen bleibt zu viel Freiheit fur willkiirliche Ver- 

mutungen und bloBe Annahmen, was den Interessen der wissenschaft- 
lichen Genauigkeit schaden muB. 

Die O r c h o n - I n s c h r if t e n stellen, wie wir schon gesehen haben, 
eine v6llig vereinzelte Erscheinung in der Geschichte der an China 

angrenzenden Nomadenstaaten der vormongolischen Periode dar. Uber 
die Nomadenstaaten, die in der Steppe friiher als das tiirkische Reich, 
also vor dem 6. Jahrhundert auftauchten, miissen wir uns mit den 
kurzen Angaben der chinesischen Quellen begniigen. Die Volker selbst 
traten vom Schauplatz der Geschichte ab, ohne uns auch nur ein paar 
Worte ihrer Sprache zu hinterlassen. 

Als Hauptquelle fur die Entscheidung der Frage, welche Sprache 
dieses oder jenes Volk gesprochen hat, galten bis jetzt die einzelnen 
Worter, die von den chinesischen Historikern in Transkription mit 
chinesischen Zeichen angefiihrt wurden, besonders N a m e n und T i t e 1. 
Auf Grundlage der Ausspracheregeln der chinesischen Schriftzeichen 
wurde die Frage entschieden, welcher Sprache das eine oder das andere 
Wort angeh6rte und wie es ausgesprochen wurde. Die Orchon-In- 
schriften gaben das Material zu einer Nachpriifung dieser SchluBfolge- 
rungen der Gelehrten, und das Resultat erwies sich als wenig tr6stlich. 
Selbst in den Fillen, in denen die Forscher es mit unzweifelhaft tiirki- 
schen Sprachen zu tun hatten und in denen die Hypothesen von den 
besten Kennern dieser Sprache ausgesprochen wurden, standen diese 
Annahmen recht weit von der Wirklichkeit ab. Fast am Vorabende 
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der Entdeckung des Schliissels zu den Orchon-Inschriften machte Rad- 
loff in einigen Arbeiten, darunter in der Vorrede zu seiner Ausgabe des 
Kudatku Bilik den Versuch, auf Grund der chinesischen Transskription 
die Bedeutung und Aussprache der C h a n - Titel festzustellen33). Die 
Orchon-Inschriften zeigten, daB viele der Radloff'schen Annahmen un- 

begriindet waren, daB z. B. die chinesischen Zeichen, in denen er die 

Transkription des Wortes bek sah, tatsichlich das Wort bilgi wieder- 

geben; daB es das Wort ajdyn ,,Glanz" im damaligen Tiirkisch nicht 

gab, und daB man statt des von Radloff vorgeschlagenen aidynlyq viel- 
mehr aj tenri lesen miisse und viel anderes mehr. 

Aus den Orchon-Inschriften sieht man, daB die Chinesen in einigen 
Fillen willkiirlich einem ihnen bekannten Volke die eine oder die andere 
chinesische Bezeichnung gaben, die nichts mit der Bezeichnung gemein 
hatte, die sich das betreffende Volk selbst beilegte. So wird bei den 
Chinesen mit dem Volke K i t a i (C h i t a i) stindig zusammen ein Volk 
Hi genannt. In den Orchon-Inschriften tritt ebenfalls zusammen mit 
dem Volke Kitai das Volk T a t a b y auf. Alle europiischen Forscher 
sind sich darin einig, daB das Hi der chinesischen Quellen und das 

Tataby der Orchon-Inschriften eins und dasselbe ist, trotz des v6lligen 
Fehlens irgendeiner lautlichen Ahnlichkeit zwischen diesen Worten. 
Die Arbeit der Gelehrten wird noch dadurch erschwert, daB durch die 

Sinologen anscheinend noch nicht v6llig festgestellt worden ist, wie das 
eine oder andere chinesische Zeichen in derjenigen Zeit ausgesprochen 
worden ist, auf die sich die Reiche der Nomaden beziehen. Diese Frage 
macht auch den Gelehrten, die die Geschichte der tiirkischen Nomaden- 
volker erforschen, Schwierigkeiten. 

Versuche, um mit Hilfe der chinesischen Transkriptionen die Sprache 
des einen oder anderen Volkes zu erraten, wurden viele Male gemacht, 
von der Sprache des iltesten dieser Volker, der H u n n e n, angefangen, 
die im 2. Jahrhundert v. Chr. an den Grenzen Chinas ein michtiges 
Reich gegriindet hatten und spiter nach Europa wanderten, wo sie sich 
besonders im 5. Jahrhundert n. Chr. bemerkbar machten. Gew6hnlich 
betrachtete und betrachtet man die Hunnen als Tiirken, um so mehr, als 
die Chinesen selbst die Tiirken des 6. Jahrhunderts als die Nachkommen 
der Hunnen bezeichnen. Von den Versuchen, die tiirkische Aussprache 
der in den chinesischen Quellen sich findenden W6rter der Sprache der 

33) Kudatku Bilik, Einleitung, S. LXIVff. AuBerdem besonders Zapiski, V, 265 ff. 

Die Welt des Islams. 1932. Beiband 24 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Hunnen festzustellen, ist besonders bekannt der Versuch des japanischen 
Professors der orientalischen Geschichte, K. S h i r a t o r i34). Wie 

wenig befriedigend diese Versuche ausgefallen sind, ersieht man schon 
daraus, daB Prof. Shiratori selbst spiterhin35) auf die von ihm vor- 
geschlagenen Angleichungen verzichtet hat und zu dem SchluB gelangt 
ist, daB dieselben W6rter der Hunnen besser mit Hilfe des T u n g u s i - 
s c h e n zu erklaren sind. 

Fur noch weniger zweifelhaft gait die tungusische Herkunft des zeit- 
lich nach ihnen kommenden Nomadenvolkes, das in der 6stlichen Mon- 
golei herrschte, dessen Namen uns ebenfalls nur in der chinesischen 

Schreibung bekannt ist, der S i e n p i. Sie werden als 6stliche Nach- 
barn und als Feinde der Hunnen erwahnt. Sie nahmen zu Ende des 
ersten Jahrhunderts n. Chr. die Stelle der Hunnen in der Mongolei ein 
und griindeten wie die Hunnen in den n6rdlichen Bezirken des eigent- 
lichen China mehrere Dynastien. Im Gegensatz zu den Hunnen hielt 
anscheinend kein einziger Forscher, der bis jetzt geschrieben hat, diese 

Sienpi fiir Tiirken (man hatte sie ausschlieBlich fur Tungusen gehalten). 
Indessen hat sich in der chinesischen Literatur, wie Professor Pelliot 
in einem in Leningrad gehaltenen Vortrag mitteilte, ein W6rterbuch der 
Sienpi-Sprache erhalten, das keinen Zweifel daran laBt, daB diese 

Sprache t ii r k i s c h ist. (Infolgedessen besteht kein Zweifel daran, daB 
die Sienpi Tiirken waren.) Die von Prof. Pelliot mitgeteilte Tatsache 
besitzt groBe Bedeutung und beweist, daf man in der chinesischen 
Literatur genauere Nachrichten iiber die Sprache der nomadischen 
Nachbarn Chinas finden kann, als man bis jetzt angenommen hat, um 
so mehr, als dies keine vereinzelt stehende Tatsache ist. Schon friiher 
hatte Prof. Pelliot in einem Artikel38) von dem Vorhandensein des 
W6rterbuches eines der Volker, die in den Orchon-Inschriften erwihnt 
sind, nimlich der K i t a i gesprochen. Dieses W6rterbuch beweist, daB 
die Kitai, die man bisher gew6hnlich fur ein tungusisches Volk ge- 
halten hat, in Wirklichkeit mongolisch sprachen. 

Es ist fur mich nicht ganz klar, worauf sich die von mir in der 

34) Bulletin de l'Acad. des Sciences, I902. Vgl. auch sein: Uber die Sprache 
des Hiung-Nu-Stammes und der Tung-Hu-Stiimme, Tokio I9oo. (Orient. Bibiio- 
graphie: Izv. Imp. Ak. Nauk, 17, S. 01-033.) 

35) J. A., CCII (1923), S. 71 ff. 
36) J. A., II, XV (I920), I74 (maigre vocabulaire). Auf diesen Quellen beruht, 

was von Pelliot, a. a. O., S. I46 f. iiber die Sprache der Kitai gesagt wird. 
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ersten Vorlesung erwahnte Meinung Prof. Pelliot's griindet, die er 
selbst fur unzweifelhaft halt37), namlich von der mongolischen Her- 
kunft der Vorganger der Tiirken, der Avaren, die sich zwar kein 
so weites Gebiet unterwarfen, wie spaterhin die Tiirken, die aber den- 
noch im 5. und in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts im 6stlichen 
Teil Mittelasiens herrschten. Auch in diesem Falle trigt das Volk in 
den chinesischen Quellen eine Benennung, die von den Chinesen aus- 

gedacht ist und nichts mit der wirklichen Volksbezeichnung gemein 
hat. Die Chinesen sprechen nur von einem Volke Zou-Zan oder Zuan- 

Zuan. Dieses Wort bedeutet irgendwelche Nomaden und sollte die 

Verachtung der Chinesen gegen das Nomadenvolk ausdriicken. Dem 

Wort Avar begegnet man iiberhaupt nicht in den chinesischen Quellen. 
Es bleibt strittig, ob es sich in den Orchon-Inschriften findet. Es wurde 

die Meinung geauBert, daB so die ratselhafte Volksbezeichnung Par- 

purum oder Apar-apurum erklart werden muB, die sich auf den Orchon- 

Inschriften nur an einer Stelle findet, wo von der Vergangenheit die 

Rede ist, aber nicht von dem Leben zur Zeit des Verfassers der In- 

schriften. In seiner letzten tYbersetzung betrachtet Thomsen die W6rter 

Apar und Apurum als die Bezeichnungen zweier getrennter Volker und 

setzte bei jedem von ihnen ein Fragezeichen bei. Das Wort Avar findet 

man in verschiedenen Formen in den byzantinischen, westeuropaischen 
und russischen Quellen. (In den russischen Annalen in der Form Obry.) 
Die Byzantiner unterscheiden die wirklichen A v a r e n, die nach ihren 

Angaben im Osten zugrunde gegangen sind, von den Volkern, die dann 

den Namen der Avaren angenommen haben und unter diesem Namen 

nach Europa gekommen sind. Doch haben wir offensichtlich hier ent- 

weder ein und dasselbe Volk vor uns oder jedenfalls Volker, die nahe 

miteinander verwandt sind. 
Noch einige Umstande sprechen anscheinend zugunsten der Meinung 

Prof. Pelliot's. Dazu geh6ren die sog. altbul g a r i s c h e n W6rter, 

die sich in der slavischen Chronik erhalten haben und die sich auf die 

Herrschaft der alten Fiirsten der D o n a u- B u I g a r e n beziehen. Es 

ist bekannt, daB diese Bulgaren urspringlich keine Slaven waren und 

bis zum heutigen Tage in ihrem Typus Spuren ihrer nichtslavischen 

Herkunft bewahrt haben. Da die ritselhaften W6rter offensichtlich 

nichts mit den slavischen Sprachen gemein haben, bemiihte man sich, 

37) Vgl. jedoch die vorsichtige AuBerung I. A., I, XV, 147: Bien plus, il est 

possible que les Avares eux-memes aient etk de langue mongole. 
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sie aus dem Tiirkischen oder aus Sprachen, die dem Tiirkischen nahe- 
stehen, zu erklaren. Einen besonderen Erfolg hatte die Ansicht des 
finnischen Professors M i k k o 1 a, daB wir in den ratselhaften W6rtern 
die Festsetzung der Daten nach der Ara des Zwolftierkreis-Kalenders 
haben. Dabei zeigte es sich jedoch, daB das Jilki- (Pferde-) Jahr in 
diesem Kalender nicht mit dem tiirkischen, sondern dem wahrschein- 
lich mongolischen Worte Morin bezeichnet war38). 

Eine derartige Tatsache ware friiher v6llig unverstandlich gewesen. 
Wenn die Avaren Mongolen waren, so konnte das Wort Morin von 
ihnen nach dem Westen gebracht worden sein. Ich beschrinke mich 
auf dieses Beispiel und werde mich nicht bei den noch zweifelhafteren 
und weniger beachtenswerten Versuchen einiger Gelehrten aufhalten, 
mongolische Worte im Westen lange vor dem Erscheinen der histori- 
schen Mongolen aufzufinden. Was fur kiihne Hypothesen dabei selbst 

groBe Gelehrte ausgesprochen haben, kann man aus dem Versuch 

Marquart's ersehen, das Wort Caganijan, die Bezeichnung einer 
Provinz im oberen Amu-Darja-Becken39), mit dem mongolischen 
tsagan (weiB) zusammen zu bringen, obwohl es strittig ist, ob das Wort 

caganijan iiberhaupt mongolisch ist oder nicht, wobei Marquart auf 
Grund dieser mehr als zweifelhaften Angleichung dieses Wort als das 
erste zeitlich mit Sicherheit belegte Wort bezeichnet40). 

Andererseits k6nnen gegen die Ansicht Pelliot's gewichtige Einwen- 

dungen gemacht werden. Die Herrschaft der Z 6 u - Z a n oder A v a r e n 
erstreckte sich schon im 5. Jahrhundert ziemlich weit nach Westen, zu- 
mindest bis nach Qara-sar in Chinesisch-Turkestan. Durch sie wurde 
die Weiterbewegung des Volkes der H a i t a 1, H e p h t h a i t e n oder 
Wei Ben Hunnen, die spater von den Tiirken unterjocht wurden, 
nach Westen in das Amu-Darja-Becken verursacht. Bei einer derartigen 
Bedeutung des m o n g ol i s c h e n Volkes fur die Ereignisse dieser 

Epoche ist es schwer, zu erklaren, warum die archiologischen Expedi- 
tionen in Mittelasien bis jetzt nicht zur Entdeckung irgendwelcher 
mongolischer Texte gefiihrt haben, die sich auf die Zeit vor der Bil- 

dung des Reiches Cingiz-Chan's bezogen. tObrigens ist die M6glichkeit 
nicht ausgeschlossen, daB zur Zeit der Herrschaft der Avaren der 
Handel der Iranier und der iibrigen westlichen Volker mit den No- 

a3) Journ. Soc. Fin.-Ougr., XXX (1914), I2. 

39) Enz. d. Isl., I, 845 f. 
a4) Osttiirkische Dialektstudien, S. 71, A. z 
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madenvolkern Zentralasiens noch keine solche Entwicklung erreicht 
hatte wie spater unter den Tiirken, obwohl wir wissen, daB im 5. Jahr- 
hundert von den iranisch-soghdischen Kaufleuten Beziehungen zwischen 
den nach Europa gewanderten Hunnen und den Hunnen, die ein nicht 
allzu groBes Reich innerhalb der Grenzen Chinas inne hatten, aufrecht- 
erhalten wurden. Auf jeden Fall zeigen die Mitteilungen Prof. Pelliot's, 
daB die Wissenschaft berechtigt ist, von den Sinologen noch genauere 
und wertvollere Materialien zur Entscheidung der Frage iiber die 

ethnographische Herkunft der historischen Nomadenvolker zu er- 
warten, als die bis heute bekannten Daten. Auf der anderen Seite sind 

infolge der in der Sprachwissenschaft gemachten Fortschritte fur die 
Geschichte wertvolle Riickschliisse zu erwarten, oder wenigstens laBt 
sich die Beseitigung der friiheren Irrtiimer auch von dem Erfolg der 
linguistischen Untersuchungen erhoffen, nach denen die friiheren v6llig 
unwissenschaftlichen Aufstellungen von Sprachverwandtschaften un- 

m6glich werden. Bis jetzt hielt man es fiir m6glich, die W6rter der 
Hunnen oder anderer alter Nomadenvolker mit den Worten der 
modernen tiirkischen Dialekte in Verbindung zu bringen, ohne sich 
auch nur die Frage vorzulegen, ob das betreffende Wort in der ge- 
gebenen Form sich auf die alte Periode bezog. In den Arbeiten des 
Prof. Shiratori wird z. B. zur Erklarung des Titels der Herrscher eines 
der V6lker, dessen Nachrichten sich auf die Zeit vor Christi Geburt 
beziehen, das mittelasiatische tiirkische Wort Bi, beigezogen, das eine 
sehr spate Abinderung des alten tiirkischen Wortes Bek ist und nir- 
gends vor dem 15. Jahrhundert sich findet. Marquart41) dachte zur 

Erklarung der chinesischen Nachrichten iiber das Volk T'ie-le in der 
Mongolei das Wort Etil im Sinne von ,,FluB" heranziehen zu k6nnen, 
wahrend dieses Wort aus dem Cuvasischen entlehnt ist und sonst bei 
keinem einzigen anderen Tiirkenvolke vorkommt auBer bei den Tataren, 
d. h. den Wolgatiirken. 

Die Inschriften und die in Mittelasien entdeckten Denkmaler der 
alt-tiirkischen religi6sen Literatur geben vielleicht die M6glichkeit, die 

Frage von der allmihlichen Entwicklung des Wortbestandes der tiir- 
kischen Sprache auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen, und 
ebenso die Frage, welchen Dialekten und welchen Gebieten diese oder 
jene Worte angeh6ren. Wenn es gelungen ware, ebenso alte Denkmaler 

41) Die Chronologie der alttiirkischen Inschriften, Leipzig I898, S. 95. 

28 Die Welt des Islams. 1932. Beiband 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Batod oleugn I2 

der mongolischen Sprache zu entdecken, so wiirden wahrscheinlich die 
Arbeiten fiber die Vergleichung des Tiirkischen mit dem Mongolischen 
in bezug auf die Untersuchungsmethoden den sprachvergleichenden 
Arbeiten fiber indo-europaische und semitische Philologie nahekommen. 

Solange es keine alteren mongolischen Sprachdenkmaler als solche aus 
dem I3. Jahrhundert gibt, bleibt die Geschichte der mongolischen 
Sprache noch dunkler als die Geschichte des Tiirkischen. 

Abgesehen von der Beiziehung der alten Sprachdenkmaler kann die 
Geschichte der Sprachen bis zu einem gewissen Grade auch durch die 

Beiziehung der 1 e b e n d e n D i a 1 e k t e erforscht werden. In allen 

Sprachen gibt es Beispiele dafiir, daB der lebende Dialekt die alten 
Formen, die in der Literatursprache langst nicht mehr gebraucht werden, 
noch bewahrt hat. Die Turkologen und Mongolisten befinden sich auch 
in dieser Beziehung in einer weniger giinstigen Lage als die Spezialisten 
der indo-europaischen und semitischen Philologie. Die m o n g o i - 
s c h e n Dialekte sind meines Wissens einander so ahnlich, daB sie kein 
Material fur irgendwelche historische Schliisse ergeben. Die etwas 

gr6oere Mannigfaltigkeit der t ii r k i s c h e n Dialekte erklart sich schon 
daraus, daB die Tiirken sich fiber ein weit groBeres Gebiet ausgebreitet 
haben. Indessen verfiigt auch die Turkologie, abgesehen von der 
groBeren Zahl der einander verhaltnismaBig nahestehenden tiirkischen 
Dialekte, nur fiber zwei getrennte, weit abstehende Sprachen: das Jaku- 
t i s c he und das C u v a i s c h e. Die Vergleichung dieser Sprachen 
mit den iibrigen tiirkischen Dialekten kann einiges Material zur Auf- 
hellung der Geschichte der tiirkischen Sprache und in Verbindung damit 
fur die Geschichte des tiirkischen Volkes geben. 

Die j a k u t i s c h e S p r a c h e geh6rt einem Volke an, das sich vor 
Alters von den Tiirkvolkern getrennt hat und nach dem fernen Norden ge- 
zogen ist und danach an dem historischen Leben der Gesamttiirken keinen 
Anteil mehr genommen hat. Dafiir erhielt sich das Cuvasische imWolga- 
becken in einem Gebiet, wohin die Wanderbewegung der Tiirken aus 
Mittelasien ging, und es besteht Grund zu der Annahme, daB diese 
Sprache im Mittelalter ein weit groBeres Verbreitungsgebiet besessen 
hat als heute. Die arabischen Geographen betonten die Ahnlichkeit 
unter den verschiedenen Dialekten der Tiirken von den Pecenegen in 
SiidruBland an bis zu den Nachbarn Chinas und fiigten hinzu, daB 
eine besondere, fiir die anderen nicht verstiandliche Sprache die B u l- 
g a r e n und C h a z a r e n sprachen, die am Mittellauf der Wolga saBen, 
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und daB sich diese Sprache auch von der Sprache der f i n n i s c h e n 
Volker unterschied. In derselben Lage befindet sich das heutige 
Cuvasische, das dem Tiirkischen naher steht als den finnischen Dia- 
lekten, das aber in gleicher Weise fur die Tiirken und die Finnen un- 
verstandlich ist. Die Wolga trug sowohl bei den Bulgaren wie bei den 
Chazaren die Bezeichnung Etil, was cuvasisch ,,FluB" bedeutet. Alles 
dies brachte die Turkologen zu dem SchluB, daB das Cuvasische den 
Uberrest der Sprache bildet, die friiher die Bulgaren und wahrschein- 
lich auch die Chazaren gesprochen haben. 

tber den Charakter des Cuvasischen wurde lange Zeit gestritten. 
Noch Radloff hielt diese Sprache fur das Produkt der Vermischung 
der tiirkischen Elemente mit den finnischen. In der Folge bemiihten 
sich andere Gelehrte zu beweisen, daB im Cuvasischen die in den 

groBten Teilen der anderen Dialekte verloren gegangenen Reste eines 
alteren Stadiums des Tiirkischen erhalten geblieben seien. Zu einem 

derartigen Resultat kam auch der letzte Bearbeiter dieser Frage, 
P op p e, der dariiber eine Arbeit in den Izvestija der Russischen 
Akademie der Wissenschaften ver6ffentlicht hat42). Nach der Ansicht 

Poppe's geh6rt das Cuvasische zu derselben Gruppe, wie die tiirki- 
schen und mongolischen Dialekte. Aber es kann weder zu den einen 

(den tiirkischen), noch zu den anderen (den mongolischen) gestellt 
werden und bildet einen unabhangigen dritten Zweig dieser Gruppe. 
Wahrend der Diskussionen iiber diese Frage in Leningrad war Poppe 
damit einverstanden, das Cuvasische als Tiirkisch anzuerkennen, aber 
als Rest eines alteren Sprachstudiums aus der Zeit, da sich das Mon- 

golische zwar bereits vom Tiirkischen losgelost hatte, jedoch die cha- 
rakteristischen Eigenschaften der jetzt bekannten tiirkischen Schrift- 

sprachen und lebenden Tiirksprachen sich noch nicht gebildet hatten. 
Wenn diese SchluBfolgerung endgiiltig von der Wissenschaft an- 

genommen wird, so kann dies fur den Historiker eine groBe Bedeutung 
haben. Die Bulgaren und Chazaren werden nicht vor dem 
6. Jahrhundert erwahnt, doch kamen sie zweifellos, unabhangig von 
der Bildung des Tiirkischen Reiches im 6. Jahrhundert, in einer 
friiheren Periode in das Wolgabecken. Es kann fast fur unzweifelhaft 

gelten, daB sie in dieses Land die bekannte V6lkerwanderungsbewegung 
gefiihrt hat, die mit dem Namen der Hunnen verbunden ist. Schon im 

42) Bulletin de l'Acad., I925, S. 233 ff., 405 ff. 
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2. Jahrhundert, zur Zeit des Geographen P t o e m a u s, befanden sich 
die Hunnen unweit der Wolga. Et i , der cuvasische und schlieBlich 
der allgemein tiirkische Name der Wolga, wird in jener Zeit noch nicht 

erwahnt, aber der FluB Jajyq trug schon zu jener Zeit diese tiirki- 
sche Benennung, die bei Ptolemaus in der Form D a i x erwahnt wird. 
Die Verwendung des anlautenden d fiir anlautendes j in der Sprache 
der einheimischen Bevolkerung war ersichtlich auch spater, nach der 

ptolemaischen Periode, zu beobachten. Die B y z a n t i n e r des 6. Jahr- 
hunderts erwahnen, daB die Totenfeier fiir die Verstorbenen bei den 
Tiirken dochia hieB. In den Orchon-Inschriften haben wir das gleiche 
Wort in der Form jog. Diese Erscheinung entspricht nicht ganz den 

phonetischen Besonderheiten des jetzigen Cuvasischen, wo, wie im 

Jakutischen, das anlautende j (der iibrigen Tiirkdialekte) durch den 
s-Laut ersetzt wird. Aber die Geschichte dieser lautlichen Erscheinung, 
wie die des Lautwandels im Tiirkischen und Cuvagischen iiberhaupt, 
ist noch nicht geniigend geklart. Auf jeden Fall kann das bei Ptole- 
maus sich findende Wort Daix als das alteste chronologisch festgestellte 
tiirkische Wort betrachtet werden. 

Die historischen Ereignisse legen die Annahme nahe, daB sich, wenn 
das Cuvasische den 'Uberrest eines alteren Entwicklungsstadiums der 
tiirkischen Sprache darstellt, in diesem Stadium die Sprache der Hunnen 
befand, die demgemaB nicht tiirkisch in dem Sinne war, wie man ge- 
w6hnlich dieses Wort versteht, d. h. nicht die Sprache, die jetzt alle 
tiirkischen Volkerschaften mit Ausnahme der Cuvasen und Jakuten 
sprechen. Diese Sprache wurde wahrscheinlich von den Hunnen mit 
nach dem Westen gebracht, und ihre Reste finden sich in alien Sprachen, 
die direkt oder indirekt mit der Wanderung der Hunnen verbunden 
sind, bis zu den tiirkischen Elementen im Ungarischen einschlieBlich. 

So wurden auch weiter nach dem Westen einige Kulturausdriicke, 
die den C h i n e s e n entlehnt sind, mitgebracht. Im Ungarischen haben 
wir fiir den Begriff ,,Schreiben" dieselbe Wurzel wie bei dem tiirki- 
schen bitimek, und diesem Wort schreibt man die Herkunft aus dem 
Chinesischen zu43). Das alteste Entwicklungsstadium des eigentlichen 
Tiirkischen stellten aller Wahrscheinlichkeit nach die 6stlichen Nach- 
barn der Hunnen, die S ie n pi, dar. Zur Aufhellung dieser Frage ist 
die m6glichst rasche Herausgabe des Sienpi-Chinesischen W6rter- 

43) Vgl. S h iratori in Bulletin de l'Acad., I902, S. oi6; auch Chavannes 
in J. A., Io, V, 65 ff. 
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buches zu wiinschen, iiber dessen Vorhandensein Prof. Pelliot Mit- 

teilung machte. 
Die Behauptungen iiber die Betatigung der Tiirkvolker im westlichen 

Teil von Mittelasien vor Christi Geburt und in den ersten Jahrhunderten 
nach Christi Geburt bleiben bis jetzt noch v6llig unbewiesen. Aus der 
alten klassischen Literatur (besonders wichtig ist in dieser Beziehung 
das Werk des H i p p o k r a t e s: Uber Luft, Wasser und Boden44)) 
k6nnen wir nur den SchluB ziehen: daB den Griechen neben den indo- 

europaischen Volkern noch Volker einer anderen Klasse bekannt waren. 
Aber es bleibt zweifelhaft, ob unter ihnen die Tiirken sich befanden. 
Chavannes war in Verbindung mit seiner Theorie von der tiirkischen 
Herkunft des zwolfjahrigen Tierkreiskalenders geneigt, die Eroberer 
des 2. Jahrhunderts v. Chr., die in Mittelasien ein mehrere Jahrhunderte 
bestehendes Reich begriindeten, zu dessen Bestand auch viele Gebiete 
Indiens geh6rten, und die bei den Griechen als I n d o - S k yt h e n be- 
kannt waren, fur T iirken zu halten. Als man Chavannes darauf 

hinwies, daB in den Bestand des Tier-Zyklus auch Tiere fallen, die es 
im Lande der Tiirken nicht gab, wie der Af fe, antwortete er, daB 
die Tiirken mit dem Affen schon im i. Jahrhundert v. Chr. bei der Er- 

oberung Indiens sich bekannt machen konnten45). Heutzutage hat an- 
scheinend weder die Theorie iiber die tiirkische Herkunft des Tier- 

kreis-Zyklus, noch die Theorie von der tiirkischen Herkunft der Indo- 

Skythen Anhanger, obwohl sich nach Chavannes zugunsten der letzteren 

Meinung noch ein anderer groBer Sinologe ausgesprochen hat, Fried- 
rich Hirth46). Der bekannte Zyklus kommt anscheinend aus Indien, 
woher ihn die Chinesen entlehnten. Von den Chinesen ging er in sehr 
friiher Zeit auf die Tiirken iiber. Unter den Indo-Skythen nahmen den 
ersten Rang die To c h a rer ein, deren Benennung sich im Mittel- 
alter in der Bezeichnung des Gebietes Tocharistan47) am oberen Amu- 

Darja erhalten hat, obwohl die islamischen Schriftsteller schon nichts 
mehr von dem ethnographischen Ursprung dieses Namens wuBten. 
Friiher lebten die Tocharer in Chinesisch-Turkestan. Unter den Lite- 

ratursprachen des Buddhismus in Mittelasien wird auch das Tochari- 

44) Iser daco, iSd' rwOY ,rtcov, herausg. von W. H. S. J o n e s (The Loeb Clas- 
sical Library), London 1923, I, 65 ff. 

45) T'oung Pao, 2, VII, 122. 
46) Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk, S. 48. 
47) Enz. d. Isl., IV. 874. 
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sche erwahnt. Bis zum heutigen Tage ist die Frage noch strittig, 
welcher von den uns bekannten Sprachen, die uns durch die europaischen 
Expeditionen nach Ostturkestan bekannt geworden sind, diese Be- 

nennung zugeh6rt. Doch geht der Streit nur um zwei indo-europaische 
Sprachen, von deren einer Sprachdenkmaler in C h o t a n, von deren 
anderer solche bei K u ca gefunden worden sind. 

Tiirken im Sinne von Leuten, die die heute von uns als ,,Tiirkisch" 
bezeichnete Sprache sprechen, gab es zweifellos schon viel friiher. 
Aber vorlaufig besteht kein AnlaB, anzunehmen, daB das Wort T ii rk 
selbst vor dem 6. Jahrhundert existiert hat. Uber die Bedeutung und 
die Herkunft dieses Wortes sind vorlaufig nur Vermutungen m6glich. 
In seiner letzten Arbeit spricht Thomsen die Meinung aus, daB mit 

,,Tiirk" ein einzelner Stamm oder noch besser eine besondere Chan- 

Dynastie benannt wurde. Das Wort Turk oder Tiirik selbst hatte 
nach Thomsen sicher die urspriingliche Bedeutung ,,Kraft, Starke". 
Dieser Annahme entspricht jedoch nicht die einzige Stelle in den 

Orchon-Inschriften, wo das Wort Turk anscheinend nicht im Sinne 
einer Volksbezeichnung gebraucht wird. Der Chan nennt den Qagan 
des Volkes der Tiirges tiirkim budunym, d. h. ,,mein Tiirke, mein 
Volk". Thomsen iibersetzt diese Stelle mit: ,,geh6rte zu meinen 

Tiirken, meinem Volk." Wenn hier das Wort tiirk substantivisch- 

appellative Bedeutung hat, so kann man eher die Bedeutung ,,Ge- 
schaffenes, Geschopf, Eingerichtetes, Einrichtung" annehmen. Der 
Chan will damit sagen, daB der Chan der Tiirges, der sich gegen ihn 

emp6rte, ihm seine Macht zu verdanken hatte. Es ist moglich, einen 

Zusammenhang zwischen dem Wort Tiirk und dem in den Orchon-In- 
schriften vorkommenden Worte tiiri--,,Gesetz, Gewohnheit, Brauch", 
aber ebenso auch ,,die durch das Gesetz vereinigte Volksmasse" anzu- 
nehmen. Der Chan sagt: ,,Sie haben mir ihre Tatigkeit und Kraft 

(is kiic), ihr Volk (budun) und ihre Herrschaft (tiirii) geweiht." 
Die Orchon-Inschriften geben keine klare Antwort auf die Frage, 

welche Stamme schon zu jener Zeit Tiirken genannt wurden. Ebenso- 

wenig ist es auch bekannt, wie sich diese Bezeichnung allmahlich auf 
die verschiedenen Volker verbreitete und wie sie die Bedeutung ge- 
wann, die sie heute hat. Der Chan nennt sein eigenes Volk T ii rk und 

gleichzeitig O g h u z oder To q u z O g h u z, obwohl an einigen Stellen 
der Denkmaler die Oghuzen oder Toquz-Oghuz Feinde des Chans ge- 
nannt werden. Schon vor der Auffindung des Schliissels zur Lesung 
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der Orchon-Inschriften war Radloff zu dem Schlusse gelangt, daB die 
Tiirken des 6.-8. Jahrhunderts dem Volke der Oghuzen angeh6rten48), 
und die Denkmiler bestatigten diese Ansicht vollkommen. Die O g h u z 
oder die T ii r k teilten sich ihrerseits in einige V6okerschaften, wie die 
T616s und die Tardus, im Westen die Tiirges. AuBer den 

Oghuzen werden noch einige Tiirkstamme, d. h. Tiirken in dem heute 
von uns gebrauchten Sinne, erwahnt, von denen spaterhin die gr6ote 
Bekanntheit die Qarluq, die Uighuren und die Kirgizen ge- 
wannen. Aber es gibt keine Beweise dafiir, daB diese Volker sich schon 
damals Turken genannt haben. DaB dem Wort Turk die linguistische 
Bedeutung beigelegt worden ist, die es jetzt hat, d. h. als Sammelname 
fur samtliche Tiirkvolker, ist anscheinend dasWerk der Muhammedaner. 
Die Araber bemerkten, daB viele Volker die gleiche Sprache sprachen 
wie die Tiirken, mit denen sie im 7. und 8. Jahrhundert zu tun gehabt 
hatten und begannen sie alle Turk zu nennen. Mit der Annahme des 
Islams begannen auch die Tiirkvolker sich selbst so zu bezeichnen, ob- 
wohl nicht einmal bis jetzt alle muhammedanischen Tiirkvolker sich 
Tiirken und ihre Sprache Tiirkisch nennen. AuBerhalb der Sphare des 
Islams ist das Wort Turk wenig verbreitet. Eine seltene Ausnahme 
bildet ein Denkmal der buddhistischen Literatur, dessen Sprache als 

Tiirk-Uighurisch (turk ujghur tili) bezeichnet wird49). Spater haben 
weder die Russen noch die Westeuropaer die Pe n e g e n oder 
Polovcer (Komanen) als Tiirken bezeichnet und das Wort 

,,Tiirke" wurde in Europa nur fur die Bezeichnung des Volkes der 
S e 1 u k e n und spaterhin des Osmanischen Reiches stark gebraucht, 
das von demselben Volke der Oghuzen stammt wie die Tiirken. In 
den russischen Annalen findet sich die Bezeichnung Torki, die wahr- 
scheinlich die gleiche Bedeutung wie Turk hat, die jedoch zur Be- 

zeichnung des Volkes verwendet wird, das in den byzantinischen 
Quellen Uz, d. h. Oghuz genannt wird. 

Von allen Volksnamen, die man in den Orchon-Inschriften findet, 

begegnet man nur einem in den chinesischen Quellen in einer viel 
friiheren Periode, namlich der Bezeichnung Qyrqyz (Kirgiz). Die 
Ki r gi z en werden schon in den Berichten iiber die Ereignisse der 

Hunnenepoche, d. h. der Zeit kurz vor und nach Christi Geburt, er- 
wahnt. Die alteste chinesische Transkription des Wortes Qyrqyz 

48) Kudatku Bilik, Einleitung, S. LXXVII. 
49) Suvarnaprabhasa, I-II, St. Petersburg 1913, S. V (Bibl. Buddhica, XVII). 
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in der Form Kien-kun erklart Prof. Pelliot50) durch die mongolische 
Singularform Kyrkun, woraus man schlieBen k6nnte, daB die Chinesen 
zuerst Kunde von den Kirgizen durch irgendein mongolisches Volk 
erhalten haben. Genauere chinesische Nachrichten fiber die Kirgizen 
und ihr Land, d. h. den Oberlauf des Jenissei, beziehen sich nur auf 
die Epoche der tiirkischen Herrschaft. In dieser Zeit taucht die 

ungenaue Transkription Hakas (Hia-kia-ssi) auf, die nur die unrichtige 
Wiedergabe der ganz genauen Transkription Ki-li-ki-si (auch Kie-kia- 

sseu) ist. Als die gegenwartige tiirkische Bevolkerung des Gebietes 
am oberen Jenissei, d. h. des ehemaligen Minussinsker Kreises nach der 
russischen Revolution mit anderen russischen ,,Fremdvolkern" die 
nationale Autonomie erhielt, da brauchte sie eine Volksbezeichnung, 
die es damals noch nicht gab, und die friiher zur Zarenzeit nicht not- 

wendig gewesen war. Die gebildeten Kreise von Minussinsk ent- 
nahmen damals den chinesischen Quellen das Wort Hakas, da sie 
wuBten, daB die Chinesen das Volk so genannt hatten, das friiher im 
Minussinsker Kreis gewohnt und einige politische Bedeutung besessen 
hatte, aber ohne zu wissen, daB mit dieser Bezeichnung unrichtiger- 
weise die Kirgizen benannt worden waren, die es heutzutage im Kreise 
Minussinsk nicht mehr gibt. 

In der chinesischen Geschichte der T'a n g - Dynastie werden 

einige kirgizische W6rter angefiihrt, aus denen man ersieht, daB die 

Kirgizen schon damals tiirkisch gesprochen haben. Hierher geh6rt 
z. B. das Wort aj Mond. Gleichzeitig ersieht man aus der Beschrei- 

bung iiber das Aussehen der Kirgizen durch die Chinesen, daB sie sich 
damals anthropologisch von den iibrigen Tiirken unterschieden. Sie 
hatten hellfarbige, blonde Haare und blaue Augen. Das Zeugnis der 
Chinesen wird in diesem Falle auch durch das Zeugnis der Muhamme- 
daner bestatigt. Der persische Geschichtsschreiber des I . Jahrhunderts 
G a r d i z i, der aus uns unbekannten, nicht auf uns gekommenen 
Quellen sch6pft, spricht ebenfalls von den r6tlichen Haaren und der 
hellen Hautfarbe61) der Kirgizen. 

Aus seinen Worten ersieht man, daB man infolge dieser Merkmale 
sogar eine Verwandtschaft zwischen den Kirgizen und den Slaven an- 
nahm. Ob diese Tatsache, wie Marquart52) annimmt, auf irgendeine 

50) J. A., II, XV, I37. 

51) W. B a r t h o 1 d, Otcet o pojezdke v Sredn. Aziju, Text, S. 85 f. 
52) Osttiirkische Dialektstudien, S. 67. 
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Volkerwanderung aus Europa hinweist, laBt sich nicht beweisen. Auch 
die spateren Nachrichten iiber die Kirgizen geben uns ebenfalls kein 
Material zur Losung der Frage, wie allmahlich diese Anzeichen ver- 
schwanden und wie sich der Typus der jetzigen bis vor kurzem Qara- 
Kirgizen genannten Kirgizen gebildet hat. 

Die friihe Erwahnung der Kirgizen in den chinesischen Quellen 
zeigt, daB ihr Land schon friih in den Kreis der internationalen Handels- 

beziehungen trat. Eben davon zeugen auch die in dem Minussinsker 
Kreis gefundenen Altertiimer. An Reichtum des Materials fur archao- 

logische Forschungen iibertrifft der Minussinsker Kreis alle anderen 
Gebiete Sibiriens. GroBe Schwierigkeiten bietet wie iiberall die Datie- 

rung der Denkmaler. Schon die Frage, welche von den Altertiimern 
den Kirgizen selbst und iiberhaupt der tiirkischen Bevolkerung zu- 

geschrieben werden k6nnen, und welche von ihnen sich auf eine viel 
weiter zuriickliegende Zeit beziehen, gibt zu Kontroversen AnlaB. Das 
Land der Kirgizen wurde auch in der muhammedanischen Periode von 
Karawanen besucht. Der Hauptgegenstand der Ausfuhr war Moschus 

(misk), dem man damals eine sehr groBe Bedeutung beilegte. Der Ver- 

gleich der friihen Nachrichten der islamischen Geographen iiber die 

Kirgizen mit den spateren laBt annehmen, daB die Kultur in dieser 
Periode sich stufenweise entwickelt hat. Die ersten muhammedanischen 
Nachrichten sprechen wie die chinesischen nur von einer einzigen 
Stadt des Kirgizen-Qagans. Davon abgesehen gab es im Lande der 

Kirgizen keine festen Ansiedelungen. Das Volk fiihrte zum Teil ein 

Nomadenleben, zum Teil stand es sogar noch auf der primitiven Stufe 
des Jagerlebens. Andererseits spricht R a s i d a d- D i n53) in der 

mongolischen Periode davon, daB es im Lande der Kirgizen eine 

Menge Stadte und D6rfer gab. AuBer den Handelsbeziehungen muBte 
zu dem Aufbliihen der landwirtschaftlichen Kultur die Fruchtbarkeit 
des Minussinsker Kreises beitragen. 

Diese Kirgizen bieten eines der ersten Beispiele eines Volkes, das 
aller Wahrscheinlichkeit nach urspriinglich nicht tiirkisch war und 

spaterhin turkisiert worden ist. Solche Beispiele gab es dann einige 
sowohl unter den nomadisierenden als auch unter den seBhaften V61- 
kern. Von den fiinf Stammen, die man friiher unter der Bezeichnung 
U r a 1- A 1 t a i e r vereinigte (es sind dies von Westen nach Osten ge- 

53) Text in Trudy Vost. Otd. Arch. Obsc., VII, I68 unten. 
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rechnet: die Finnen, die Samojeden, die Tiirken, die Mon- 

g o e n und die T u n g u s e n), waren die samojedischen V6lker be- 
sonders an der siidlichen Grenze ihres Siedlungsgebietes der Turki- 

sierung ausgesetzt. Dieser AssimilierungsprozeB ist bis jetzt noch 
nicht beendigt. Als verhaltnismaBig erst in jiingster Zeit turkisierte 

Samojeden gelten die Karagassen. Noch nicht v6llig turkisiert 
sind die K a m a s s i n e r, das letzte im Osten Sibiriens sitzende Volk 
auBer den Jakuten, das tiirkisch spricht. 

C a s t rn traf dort noch im Jahre 1848 auf das Samojedische. 
Radloff fand im Jahre 1863 die Kamassiner bereits v6llig turkisiert, 
doch war dieser ProzeB noch nicht so abgeschlossen, wie man aus seinen 
Worten schlieBen k6nnte. Ein Forscher, der bei ihnen viel spiter war, 
der finnische Gelehrte K a j D o n n e r, fand dort noch alte Leute, die 
Samojedisch konnten. Die tiirkische Benennung der Samojeden Tuba 
findet sich nicht auf den Orchon-Inschriften, findet sich aber in den 
gleichzeitigen chinesischen Quellen (Tupa). 

Eines von den Volkern nichttiirkischer Herkunft, die in den In- 
schriften erwahnt werden, ist vielleicht auch das A z-Volk, das oft 
zusammen mit den Kirgizen genannt wird. Friiher zweifelte man 
daran, ob man das Wort Az im Sinne einer Volksbezeichnung ver- 
stehen miisse. Ich habe von Anfang an diese Meinung vertreten und 
auch Thomsen hat sich ihr jetzt in seiner letzten tUbersetzung ange- 
schlossen. Thomsen nennt die Az ,,ein Volk unbekannter Herkunft". 
Im untern Teil des Jenissei-Beckens, im Kreise Turuchan, gibt es die 
letzten Reste eines Volkes, das die Russen irrtiimlich als J e n i s s e i - 
O s t j a k e n bezeichneten. Tatsachlich aber hat dieses Volk nichts zu 
schaffen weder mit den am Ob sitzenden Ostjaken, die dem finnischen 
Stamm angehoren, noch iiberhaupt mit den ural-altaischen Volkern. 
Diese Jenissei-Ostjaken bezeichnen sich selbst als K o t t oder als 
A s s i n. Die ersten Nachrichten iiber ihre Sprache sammelte Castren 
im Jahre I845. Spaterhin wurde die Sprache und das Leben dieses 
Volkes eingehend von AnucSin untersucht. Es ist m6glich, daB die 

Jenissei-Ostjaken wie die Samojeden einstmals ein weit ausgedehnteres 
Territorium eingenommen haben als jetzt, und daB zu diesem Stamme 
die Az der Orchon-Inschriften geh6rten. AuBer den Az wird auf den 
Inschriften zusammen mit den Kirgizen auch das Volk der C i k er- 
wahnt, iiber die spaterhin anscheinend keine weiteren Nachrichten 
existieren. 
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Die Kirgizen selbst hatten schon damals einige politische Bedeutung. 
An ihrer Spitze stand ein besonderer Qagan, und die Orchon-In- 
schriften widmen ihnen bedeutend groBere Beachtung als den 

V6lkern, denen es bestimmt war, in kiirzester Zeit die Stelle der Tiirk- 

Oghuz einzunehmen, den Uighuren im Osten und den Qarluq im Westen. 
Das Emporkommen dieser Volker geschah offensichtlich sehr schnell. 
Die Uighuren werden in den Inschriften nur an einer einzigen Stelle er- 
wahnt. Doch ist diese Stelle v6llig klar und es besteht kein Grund, 
an der Lesung dieses Wortes und an der gleichzeitigen Existenz einer 
besonderen Volksbenennung Uighur zu zweifeln, die nichts mit der 

Benennung Oghuz zu tun hat. An der Spitze der Uighuren stand ein 
Machthaber mit einem bescheideneren Titel als ihn der Chaqan (Qagan) 
der Kirgizen hatte, namlich Eltebir (iltdbir, so nach der Lesung 
Thomsens). Thomsen nimmt an, daB mit diesem Wort etwas im Sinne 
von ,,tiirkischer Gouverneur oder dergleichen" bezeichnet wurde. Doch 

nirgends wird z. B. von der Ernennung dieses Eltebir durch irgend- 
einen Qagan gesprochen. Das Volk mit einem Eltebir an der Spitze 
(Eltebirlik budun) unterschied sich nur als weniger bedeutend von 
einem Volke mit einem Qagan an der Spitze (Qaganlyq budun). Auch 
die Qarluq hatten keinen Qagan. 

Von den anscheinend nichttiirkischen V6lkern, die auf den Orchon- 
Inschriften erwahnt werden, werden auch die T a t a r e n genannt, wie 
sich dann spater die Mongolen bezeichneten. Auf den Denkmalern 
findet man die Termini Toquz Tatar und Otuz Tatar, woraus man 
schliefen kann, daB es zwei Gruppen des Tatarischen Volkes gab, von 
denen die eine sich in neun, die andere in dreiBig Stamme teilte. 

Am allerschwierigsten ist die Frage iiber die Beziehung der Tiirken 
zur s e B h a ft e n K u t u r. Offensichtlich waren die Tiirken damals 
alle oder fast alle Nomaden, obwohl sie sich unter dem EinfluB der 
seBhaften Kultur nicht nur der Chinesen, sondern auch der Volker des 
Westens und besonders der S o g h d e r befanden. Von den W6rtern 

soghdischer Herkunft ist bereits auf den tiirkischen Inschriften anzu- 
treffen und fand weiterhin bei den Tiirken und Mongolen eine weite 

Verbreitung das Wort chatun-chanym, ,,Herrin". Die Soghder und 
ihr Land werden auf den Inschriften unter dem Namen S o ghd und 
S o g h d a q erwahnt. Diese Worte begegnen uns noch in spiteren 
islamischen Berichten. An einer Stelle finden sich noch zusammen mit 
dem Worte Soghd die Worte: Berceker Boqaraqulus (die Lesung ist 
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zweifelhaft). Marquart54) iibersetzt diese Worte mit: ,,Die iranischen 
Manner von Sogd und die bucharischen Leute." Das Wort ulus im 
Sinne von ,,Volk" findet sich in den Inschriften nicht, obwohl es in den 
alten religi6sen Texten vorkommt. Seine Verwendung ist im gegebenen 
Falle um so weniger wahrscheinlich als an der gleichen Stelle das Wort 
budun steht. Es ist sehr wenig wahrscheinlich, daB die Worte ulus 
und budun, die ungefahr die gleiche Bedeutung haben, zusammen- 

gestellt werden. Die Umanderung des Persischen Parsi (bei den 
Chinesen Po-si) in Berceker ist philologisch ebenfalls nicht wahrschein- 
lich. Nichtsdestoweniger ist die Auslegung Marquart's in der letzten 

tbersetzung Thomsen's, wenn auch mit einem Fragezeichen, an- 

genommen worden. 
Der tbergang der Nomaden zur L a n d w i r t s c h a f t vollzieht sich 

iiberall nur unter dem Zwang der wirtschaftlichen Notwendigkeit. Eine 

derartige Notwendigkeit zeigte sich vor allem im 6stlichen Turkestan, 
wo es fast keine Weiden gibt, um das Vieh zu ernahren und fast das 

ganze nicht durch Kanale bewisserte und nicht zur Weide bestimmte 
Land eine Sandwiiste darstellt, die ebensowenig zur Viehzucht, wie zur 
Landwirtschaft geeignet ist. Nach den neuesten archaologischen Ent- 

deckungen kann nunmehr kein Zweifel daran bestehen, daB West-Tur- 
kestan urspriinglich kein tiirkisches Land war, ebensowenig wie auch 
Ost-Turkestan, und daB es nur allmahlich turkisiert worden ist. Der 

TurkisierungsprozeB der einheimischen Bevolkerung muBte von dem 
ProzeB des Ubergangs der Tiirken zur SeBhaftigkeit begleitet sein, wo- 
bei der eine und der andere ProzeB von Osten nach Westen ging und die 

gleiche Richtung verfolgte. Wir werden weiterhin sehen, daB Ost- 
Turkestan einen groBen Zustrom tiirkischer Bevolkerung nach dem 
Falle zuerst des Reiches der Toquz-Oghuz und dann der Uighuren in 
der Mongolei erhielt. Doch schon in den Orchon-Inschriften findet man 
das Wort balyq im Sinne von ,,Stadt" und die Bezeichnung Bes (Bis} 
balyq,,fiinf Stadte"55) fur die Stadt, die sich im 6stlichen Teile des 

heutigen Chinesisch-Turkestan bei dem heutigen G u e n befand. Aus 
den Worten des Mahmfid al-Kasghari, eines Autors des I I. Jahrhunderts. 
von dem noch die Rede sein wird, wissen wir, daB das Wort balyq im 
Tiirkischen die Bedeutung von ,,Lehm" hatte56). Folglich erhielt die 

54) Die Chronologie der alttiirkischen Inschriften, S. 32 f. 

55) Enz. d. Isl., I, 758 ff. (Bishbalik). 
56) Diwan lughdt at-Turk, Konstantinopel I333-35, I, 316. 
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Stadt ihre Benennung nach dem Material, aus dem die Bauten errichtet 

sind, ahnlich wie die Araber, die Termini ahl al-wabar ,,Leute der 

(zum Verfertigen der Zelte dienenden) Haare (von Kamelen, Ziegen)" 
und ahl al-madar ,,Leute der Erdscholle, des Lehms" im Sinne von 

,,Nomaden" und ,,SeBhaften" gebrauchten. Die zu jener Zeit in Bes- 
b alyq wohnenden Tiirken waren das auch in der chinesischen Ge- 
schichte erwahnte B a s m yl-Volk. Aus dem W6rterbuch des D u 
C a n g e5) iiber die mittelalterliche Latinitat ersehen wir, daB das Wort 

Basmyl die Bedeutung hatte: ,,Mischung, ein Mensch von gemischter 
Herkunft". Es ist ganz natiirlich, daB das erste tiirkische Volk, das zur 

SeBhaftigkeit iiberging, schon dem Blut nach nicht rein tiirkisch war 
und sich mit der friiheren seBhaften Bev6lkerung des gleichen Gebietes 
vermischte. Selbst bei Mahmfid al-Kasghari werden die Basmyl den 
nicht rein tiirkischen Volkern zugerechnet. 

Die Frage der umfassenderen Turkisierung Ost-Turkestans ist mit 
der Frage iiber die Folgen des Falles zuerst des Reiches der Tiirk-Oghuz, 
sodann des Reiches der Uighuren verbunden. Hiervon in der nichsten 

Vorlesung. 

57) Charles D u f r e s n e Du C a n g e, Glossarium ad scriptores mediae 
et infimae latinitatis, zuerst gedruckt Paris 1678. 
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III. 

In den Orchon-Inschriften, die im Namen des Chaqans der Tiirk- 

Oghuzen abgefaBt sind, wird die Herrschaft und die Macht des Chans 
als v6llig gesichert und von keiner Seite bedroht dargestellt, wahrend 
schon Io Jahre nach seinem Tode im Jahre 745 die Herrschaft in der 

Mongolei in die Hande der Uighuren, eines anderen Turk-Volkes iiber- 

ging. Einige Jahre friiher hatte auch der westliche Zweig des Volkes 
der Oghuzen im Kampfe mit den Arabern seine politische Einheit und 
seine Chaqane verloren. 

Aus den chinesischen Quellen wissen wir, daB die westlichen T i r k - 

Oghuzen sich in zehn Geschlechter teilten, von denen fiinf n6rdlich 
und fiinf siidlich vom Ili-Flusse wohnten. In den Inschriften werden 
nach der tbersetzung Thomsen's diese zehn Stamme als On oq, d. h. 
,,zehn Pfeile" bezeichnet. Unter ihnen ragte eine Zeit lang der Tiirges- 
Stamm hervor, aus dem die letzten Chaqane der Westtiirken hervor- 

gegangen sind. Die Araber wehrten zu jener Zeit nur die Einfille der 
Tiirken in die Kulturlander ab und unternahmen keine Kriegsziige in 
das Innere der Steppe hinein und drangen nicht bis zur Residenz der 

Tiirk-Chaqane vor, die sich am Flusse Cu befand. Aber die Niederlage 
und der Tod des Chaqans der Westtiirken im Kampfe mit den Arabern 
am Syr-Darja hatten den Zerfall seines Reiches zur Folge. Die Wirren 
dauerten noch einige Jahre fort, jetzt schon unabhangig von der Aktivi- 
tat der Araber, und erst im Jahre 766 nahm ein anderes tiirkisches 
Volk, die Qarluq, die Stelle der Tiirk-Oghuzen an den Ufern des Cu- 
Flusses ein. 

Die Haupterfolge der Araber in Mittelasien fallen in die Zeit von 
705 bis 715, als Q u t a i b a i b n M u slim Statthalter von Chorasan 
war. Aus den Orchon-Inschriften wissen wir, daB in der zweiten Halfte 
dieser Periode die Osttiirken fur kurze Zeit das Reich der Tiirges er- 
oberten und bis zum Temiir qapugh (eisernes Tor), d. h. bis zu dem 
EngpaB Buzghala gelangten, der zu jener Zeit Soghd von Tocharistan 
trennte, d. h. die Kulturlinder im Becken des Zerafsan und des 

Qasqa-Darja von den Gebieten am Oberlauf des Amu-Darja. Thomsen 
setzt diesen EngpaB richtig auf dem Wege zwischen Samarqand und 
Balch an, gibt aber dabei die unrichtige Bestimmung ,,zwischen Sog- 
diana und Ferghana". Es ist bekannt, daB der Weg von Soghd oder 
Sogdiana nach Ferghana nordostlich und nicht siidlich lauft, wie der 
Weg nach Balch. Nach den Umstanden ist es folglich durchaus m6g- 
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lich, daB nicht nur die Westtiirken, sondern auch die Osttiirken mit den 
Arabern in feindliche Beriihrung gekommen sind. In diesem Sinne 
werden auch einige Stellen der Orchon-Inschriften gedeutet. Aber an- 
dere Gelehrte sehen wieder eine solche Deutung fur zweifelhaft an. Sie 
wird auch in der zeitlich letzten Arbeit, die den arabischen Einfillen in 
Mittelasien gewidmet ist, in dem Buche des jungen englischen Gelehrten 
G i b b abgelehnt58). Das Wort Araber selbst findet sich auf den Orchon- 
Inschriften nicht. Ebenso findet sich augenscheinlich auch nicht das 
Wort, mit dem die Araber anfanglich von den Persern, dann den 
Chinesen und wahrscheinlich den Tiirken genannt wurden, namlich das 
Wort tazik oder nach tiirkischer Aussprache tezik (tozik) oder tegik 
(tdgik)59). Es ist bekannt, daB dieses Wort jetzt eine ganz andere Be- 

deutung hat, und daB es schon im II. Jahrhundert Leute iranischer und 
nichtarabischer Nationalitat (Nichtaraber, die vielleicht iranischer Her- 
kunft waren) bedeutete. Offenbar nannte man anfangs die Araber so, 
dann im allgemeinen die Leute islamischer Kultur, dann die Iranier als 
das Volk, das die Mehrzahl unter den den Tiirken bekannten Muhamme- 
danern bildete. 

Zum Unterschied von den Iraniern wurden die Tiirken auch in der 

Folge nicht durch die muhammedanischen Waffen unterworfen. Nach 
der Eroberung der Kulturgebiete am Amu-Darja, Zerafsan und Syr- 
Darja gingen die Araber noch im 8. Jahrhundert60) zur Defensiv-Politik 

iiber und erbauten wie ihre Vorganger zum Schutz der Kulturgebiete 
vor den Nomaden am Laufe dieses Flusses lange Mauern und Graben. 
Es ist bekannt, daB derartige Anlagen zum Schutz vor dem Eindringen 
der Barbaren einstmals auf dem ganzen Gebiete der Kulturwelt von 

GroB-Britannien bis China und der Mandschurei errichtet worden sind. 
In Mittelasien geh6rt die erste Anlage dieser Art in eine dem Islam 

weit vorausliegende Periode; sie wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. zum 

Schutze des Kulturgebietes von Merv wahrscheinlich gegen Nomaden 

58) H. A. R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia, London 1923, S. 45ff. 
59) Das Wort Tozik in der Bedeutung A r a b e r kommt, wie jetzt festgestellt 

ist, in der Inschrift des T o n ju k u k und noch in einer anderen Inschrift des 
VIII. Jahrhunderts vor. Vgl. A. S a m o j o v i c in Comptes-Rendus de I'Acad., 
1927, S. I55 f.; Rocsnik Orjentalistyczny, IV, IOI. 

60) Vgl. die Zusammenstellung der Nachrichten dariiber in W. B a r t h o 1 d 
Turkestan; jetzt auch englisch (mit Berichtigungen und Zusatzen) in Gibb Mem. 
Ser., New SerieS, V, 1928. 
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nichttiirkischer Herkunft errichtet61). Vor den Arabern war ein Wall 
zum Schutze des nord6stlichen Gebietes von Soghd errichtet worden, der 
bereits gegen die Tiirken bestimmt war. Die Uberreste dieses Walles 
haben sich bis zum heutigen Tage erhalten, wie auch die tUberreste der 
Walle, die von den Arabern zum Schutze der Provinz Soghd und des 
Gebietes von Buchara und der Umgebung von Taskend errichtet worden 
waren. Nach den Arabern wurden, angefangen mit der iranischen 

Dynastie der Samaniden, derartige Walle nicht mehr gebaut und nicht 
mehr unterhalten. Die Samaniden gingen hier zur Offensiv-Politik iiber. 
Aber ihre Angriffe trugen mehr den Charakter von tUberfallen, und das 
Gebiet des vom Islam eroberten Landes vergr6Berte sich auch bei ihnen 
nur unbedeutend. Den muhammedanischen Besitzungen wurden nur die 
Gebiete vom Tale des C y r c y q-Flusses bis zum Flusse T a 1 a s hin- 

zugefiigt. 
Wenn auch die Tiirken wenig der Einwirkung der islamischen Waffen 

unterstanden, so verstarkte sich doch nach dem Eindringen der Muham- 
medaner in Mittelasien der EinfluB der westlichen Kultur auf die Tiirken 
bedeutend. Schon friiher in der Sassaniden-Epoche hatte der EinfluB 
Persiens in Mittelasien allmahlich auf Kosten des Einflusses Indiens 

zugenommen. Persien besaB in der Epoche der Sassaniden die Herr- 
schaft iiber die Wege des Land- und Seewelthandels, wobei das Sas- 
sanidenreich auch in dieser wie in alien anderen Beziehungen den 
hochsten Glanz am Vorabend seines Sturzes erreichte. 

Das sassanidische Persien bietet nicht wie die Mehrzahl der anderen 
orientalischen Reiche das Bild einer stufenweisen Entwicklung und eines 
stufenweisen Verfalls. Wie in der neuesten Zeit in der Geschichte des 
Deutschen Reiches, so trat auch in der Geschichte des Sassaniden-Reiches 
der Sturz plotzlich ein als das Ergebnis der auBersten Krifteanspannung 
unmittelbar nach den groBten auBeren Erfolgen. Diese Erfolge wurden 

vorziiglich im Westen im Kampfe mit Byzanz errungen. Durch ein 
Biindnis mit den Tiirken wurden im Osten fur sehr kurze Zeit einige 
Erfolge erreicht. Aber dann kam es zum Bruch mit den Tiirken. AuBer- 
dem gaben auch in der Periode der Sassaniden, wie in der Epoche der 
Achameniden, die Kriege im Westen keine M6glichkeit, die Ostgrenze 
zu schiitzen. Dadurch gelang es den Tiirken, den Persern das Gebiet 
am Flusse Gurgen, der sich in das Kaspi-Meer ergieBt, wegzunehmen. 

61) Diese Nachricht hat S t r a b o, ? 516. 
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Nachdem die Tiirken dieses Gebiet eingenommen hatten, gerieten sie 
unter den EinfluB der persischen Kultur und nahmen das Zoroaster- 
tur an 62). 

Dieses Beispiel zeigt, daB das sassanidische Persien infolge seiner 
kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung auf seine Nachbarn selbst 
ohne kriegerische Erfolge einzuwirken vermochte. Dadurch erklart sich 
wahrscheinlich auch die Tatsache der Verdrangung des Buddhismus in 

Soghd und die Wiederherstellung der Bedeutung des Zoroastertums. 
Durch die Beschreibung der Reise des chinesischen Pilgers Hiuen 

Cuang (Tsiang) 63), der im Jahre 630 Mittelasien durchzog, k6nnen wir 
feststellen, daB diese Tatsache, der Sieg des Zoroastertums iiber den 
Buddhismus in Mittelasien, in das Ende der Sassaniden-Epoche geh6rt. 
Zur Zeit Hiuen Cuang's gab es in Soghd bereits keinen Buddhismus 
mehr. Nachdem Hiuen Cuang Ost-Turkestan, wo damals der Buddhis- 
mus in voller Bliite stand, verlassen hatte, fand er wiederum buddhi- 
stische Kloster erst, nachdem er die Siidgrenze von Soghd iiberschritten 
hatte und nach Tocharistan gekommen war. In der Hauptstadt von 

Soghd, in Samarqand, gab es noch zwei leere buddhistische Kloster. 
Doch gaben die Zorastrier den buddhistischen M6nchen nicht die M6g- 
lichkeit, sich in jenen Kl6stern zu versammeln, und vertrieben sie mit 
brennenden Holzscheiten. Nur Hiuen Cuang gelang es, natiirlich nur 
fur eine kurze Zeit, die dortigen K16ster wieder herzustellen. Die Er- 

zahlung des Hiuen Cuang iiber Samarqand beweist, daB dieVerdrangung 
des Buddhismus aus Soghd erst kurz vor seiner Reise stattgefunden hat. 

Die archaologischen Expeditionen nach Turkestan haben festgestellt, 
daB es eine buddhistische Literatur in soghdischer Sprache gegeben hat, 
daB die Erzeugnisse dieser Literatur ins Tiirkische iibersetzt worden 
sind und daB sie jedenfalls EinfluB auf die Tiirken ausgeiibt haben. Der 

Haupterforscher dieser Denkmaler, der verstorbene Iranist G a u t h i o t, 
setzte sie nicht vor dem 7. Jahrhundert an. Wenn dem so ist, so k6nnen 
sie nicht in Soghd geschrieben worden sein. Aber dadurch wird noch 
nicht die von Gauthiot vorgeschlagene Datierung abgelehnt. Es ist m6g- 
lich, daB in den zahlreichen Kolonien, die von den Soghdern in Mittel- 
asien gegriindet worden waren, der Buddhismus noch einige Zeit lang 
weiter bestand. 

62) Kitdb al-aghanL, IX, 21. 

63) H i o u e n - T h s a n g, Memoires sur les contrees occidentales (trad. par 
Stan. J u i e n.), 2 Bde., Paris i857/58. 
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In der Epoche der Beeinflussung der Tiirken durch den Buddhismus 
kamen nicht nur indische buddhistische Missionare zu den Tiirken, 
sondern auch indische Kaufleute. Als ein Nachklang dieser Epoche er- 
scheint das Wort Sart, das anfanglich von den Tiirken in der Bedeutung 
von ,,Handler" gebraucht wurde und noch im I . Jahrhundert nur diese 

Bedeutung hatte. Jetzt ist bewiesen worden64), daB dieses Wort von 
Indien zu den Tiirken gekommen ist, offensichtlich zu der Zeit, in der 
die zu den Tiirken kommenden Kaufleute hauptsachlich indischer Her- 
kunft waren. Spater ging allmahlich der Handel von den Indern auf 
die Iranier iiber. Doch erst in der islamischen Periode, und zwar nach 
dem I . Jahrhundert, erhielt das Wort Sart bei den Tiirken und Mon- 

golen eine ethnographische Bedeutung und wurde zur Bezeichnung fur 

jene mittelasiatischen Iranier, die die Tiirken offenbar als ein Volk von 
Kaufleuten betrachteten. Der EinfluB Persiens auf Mittelasien muBte 
sich im Zeitalter des Islams noch bedeutend verstarken. Jetzt hatte 
Persien auf Mittelasien schon nicht allein mehr eine bloB kulturelle Ein- 

wirkung. Zum erstenmal nach Alexander dem GroBen und den Seleu- 
kiden vereinigten sich die Iranier Mittelasiens und Iranier Persiens in 
der islamischen Periode zu einem einzigen Reich. Offenbar drangen zu- 
sammen mit den Arabern die Perser in groBer Zahl in Turkestan ein 
und lieBen sich dort nieder. Die mittelasiatischen Iranier eigneten sich 
die Legenden iiber die alten persischen Sahe an. Die iranischen Dialekte 
Mittelasiens wurden allmahlich durch die persische Sprache verdrangt, 
und es bildete sich fiir die Iranier in Iran und in Turkestan eine all- 
gemeine persische Literatursprache heraus. Die friiheren Sprachen der 
mittelasiatischen Iranier, darunter die soghdische Literatursprache, 
traten ihren Platz der Sprache ab, die jetzt Tdgik genannt wird und sich 
vom Persischen sehr wenig unterscheidet. Der einzige Nebenbuhler der 

persischen Sprache war das Tiirkische, und der Kampf des Persischen 
mit diesem Nebenbuhler war fur das Persische meistenteils ungliicklich. 
Seit den ersten Jahrhunderten des Islams begannen zwei Prozesse, die 
bis zum heutigen Tage fortdauern: 

I. Die allmahliche Verdriangung der lebenden iranischen Dialekte 
durch die persische Literatursprache; 

2. die allmahliche Verdrangung der iranischen Dialekte, die persische 
Literatursprache mit inbegriffen, durch das Tiirkische. 

?) Kuan-si-im Pusar (Bibl. Buddhica, XIV, St. Petersburg I9II), S. 37. Aus- 
fiuhrliche Angaben iiber die Literatur im Artikel Sart, Enzykl. d. Islam, IV, 187 f. 
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Es ist beachtenswert, daB in Persien selbst das Gebiet der Verbreitung 
des Tiirkischen sich immer mehr ausdehnte. Wenn z. B. in einem und 
demselben Dorf Tiirken und Perser zusammen leben, so wird allmahlicl 
das Tiirkische die allgemeine Sprache der Bevolkerung65). 

Sofort nach der Begriindung der Herrschaft des Islams in Mittel- 
asien begannen die Muhammedaner die friiheren Handelswege zu be- 
nutzen. Aus der chinesischen Geschichte wissen wir, daB die muham- 
medanischen Handelskarawanen schon im 8. Jahrhundert die Gebiete 
von dem Lande der Qarluq bis zum oberen Jenissei, zum Lande der 

Kirgizen durchzogen. In der muhammedanischen Literatur sind gleich- 
falls Nachrichten iiber die Wege in dieses Land erhalten, die teilweise 
mit den Nachrichten in den Orchon-Inschriften zusammenfallen. Das 

Sajan-Gebirge tragt eine und dieselbe Bezeichnung: K 6 g m e n in den 
Inschriften und in den islamischen Berichten. Es existieren ebenso auch 
Nachrichten iiber zwei Wege zum I r t y s. Der Irtys wird ebenfalls in 
den Orchon-Inschriften erwahnt, wo von einigen Feldziigen der Chane 
der Osttiirken dorthin gesprochen wird. Aber weder die Orchon-In- 
schriften noch auch die chinesischen Geschichtsschreiber teilen Nach- 
richten iiber die am Irtys lebenden Tiirkvolker mit. Die Benennungen 
dieser Volker werden zum erstenmal in der islamischen Literatur an- 

gefiihrt. Am meisten interessierten sich die Araber natiirlich fur den 

Weg nach China. tber diesen Weg und die langs dieses Weges wohnen- 
den Tiirkv6lker findet sich in der islamischen Literatur eine groBe Menge 
von Nachrichten. Jedoch iiber die Volker der Mongolei und iiber die 
sich in der Mongolei bis zum Erscheinen Cingiz-Chan's abspielenden 
Ereignisse gibt die muhammedanische Literatur der vormongolischen 
Periode so gut wie gar keine Nachrichten, obwohl wir aus chinesischen 

Quellen wissen, daB sich schon im Jahre 924 in der Mongolei muham- 
medanische Kaufleute befunden haben66). Das auBerste Gebiet in den 
Nachrichten der muhammedanischen Gelehrten war das Land der K i r - 

g iz e n. Nach ihren Vorstellungen erstreckte sich dieses Land bis zum 
6stlichen Ozean. 

Uberhaupt sind die Nachrichten der Muhammedaner iiber Mittel- 
und Ostasien weniger klar und deutlich, als man nach dem bedeutenden 

65) Bemerkung von N. I vanov iiber die D6rfer in der Umgegend von 

Hamadan, Geogr. Journal, Febr. 1926, S. I43. 
66) E. B r e t s c h n e i d e r, Med. Researches from Eastern Asiat. Sources, 

I, 265. 
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muhammedanischen Handel und nach dem groBen Umfang der muham- 
medanischen geographischen Literatur erwarten sollte. Die Beniitzung 
dieser Nachrichten bietet groBe Schwierigkeiten, die oft nicht beachtet 
werden. Infolgedessen kommt man zu unrichtigen SchluBfolgerungen. 
Am meisten Schwierigkeiten macht die Bestimmung der Zeitperiode, 
auf die sich die verschiedenen Nachrichten in den muhammedanischen 

Quellen beziehen. Wie alle anderen Zweige des arabischen Schrifttums 
war auch die arabische geographische Literatur vorzugsweise b u c h- 
ma Biges Wissen. Wenigstens sind auf uns nicht so sehr Er- 

zahlungen der Reisenden gekommen, die das beschreiben, was sie selbst 
sahen, als Werke, die auf der Grundlage schriftlicher Quellen zu- 

sammengestellt sind. Oft wird ein und dieselbe Erzahlung endlos von 
Autoren wiederholt, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, ohne den 
Zusatz, daB diese Erzahlung sich nicht auf die Zeitperiode bezieht, in 
der der Autor lebte, der sie anfiihrte, sondern auf Zeiten, die hundert 
und noch mehr Jahre vor ihm waren. Manchmal vereinigt ein Autor 
die von ihm selbst oder von seinen Zeitgenossen gesammelten Nach- 
richten mit den aus Biichern gesch6pften Nachrichten zu einem Bilde, 
ohne irgendeinen Unterschied zwischen den einzelnen Kategorien der 
Nachrichten zu machen. Der Leser gewinnt daraus den irrigen Ein- 

druck, daB alles, was in dem Buche gesagt wird, sich auf eine und die- 
selbe Zeit bezieht, und zwar auf die Zeit des Autors. Oft nehmen selbst 

hervorragende Gelehrte ohne jeden Zwang ihre Zuflucht zu gewagten 
Hypothesen, indem sie zu erklaren trachten, wie der Autor der und 
der Zeit eine derartige Meinung aussprechen konnte, wahrend diese 

Meinung in Wirklichkeit w6rtlich aus einem viel friiher verfaBten 
Buch abgeschrieben ist. So kam erst jiingst noch ein derartiges MiB- 
verstindnis mit den Worten des Geographen J a q fit a 1- H a m a wi 

vor, der im 13. Jahrhundert schrieb, wo die Tiirken zusammen mit 
den Byzantinern als Feinde der Muhammedaner erwahnt wurden, 
die dem Islam viel Schaden zufiigten. In einem Werke, das sich auf 
das I3. Jahrhundert bezieht, als den Tiirken unter den islamischen 
V6lkern bereits eine bedeutende Stellung zukam, erschienen diese 
Worte seltsam. Um sie zu erklaren, sah man in ihnen einen Hin- 

weis auf die weite Verbreitung des Si'smus und anderer Haresien unter 

den Tiirken. In Wirklichkeit jedoch erwiesen sich die Worte des Jaqfit 
wortlich einem Werke des M a q d i s i entnommen, eines Autors aus dem 
Ende des Io. Jahrhunderts, der sie wahrscheinlich ebenfalls aus einer 
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48 Die Welt des Islams. 1932. Beiband 

anderen schriftlichen Quelle genommen hat 67). Folglich waren diese 
Worte iiber den Schaden, der dem Islam durch die Tiirken zugefiigt 
wird, in einer Zeit geschrieben, in der es auBer der tiirkischen Garde 
der 'Abbasiden-Chalifen und der anderen islamischen Machthaber noch 
keine muhammedanische Tiirken gab, und in der die nichtmuhammeda- 
nischen Tiirken ebenso wie die Byzantiner die auBeren Feinde der 
islamischen Welt waren, als welche sie iiberhaupt bei den Autoren des 
Io. Jahrhunderts erscheinen. 

Wenn fur jede Nachricht in den muhammedanischen Quellen die 

Frage zu stellen ist, welcher Zeit sie angeh6rt, so wird die Losung dieser 

Frage erschwert durch das fast v6llige Fehlen von Nachrichten iiber 
die historischen Ereignisse, die sich in den Steppen abgespielt haben. 
Die Araber interessierten sich wenig fur die Kriege, die sich; zwischen 
den verschiedenen tiirkischen Volkerschaften abspielten und fur die Er- 

setzung des einen Nomadenreiches durch ein anderes. Ohne die chine- 
sischen und zum Teil auch die griechischen Quellen hatten wir gar 
keine Vorstellung iiber den Gang dieser Ereignisse. Aus diesem Grunde 
sind uns die Ereignisse, die im Osten, im Gebiete der Mongolei und in 
Chinesisch-Turkestan, vorfielen, weit klarer als die Begebenheiten, die 
in dem westlichen Teil der mittelasiatischen Steppen sich ereigneten. 

Nur dank den chinesischen Quellen wissen wir, daB im Jahre 745 in 
der Mongolei das Reich der Tiirk-Oghuzen durch das Reich der 

Uighuren ersetzt worden ist. Der Hauptsitz des Uighuren-Chaqan be- 
fand sich ebenfalls am Orchon, ungefahr an demselben Platze, an dem 
in der Folge von den Mongolen die Stadt Q a r a q o r u m erbaut wurde. 
Neben der Residenz des Uighuren-Chaqan's entstand, wie die Ruinen 

zeigen, ebenfalls eine Stadt, und zwar eine viel umfangreichere als die 
Stadt der Mongolenperiode es war. Das Uighuren-Reich bestand un- 

gefahr hundert Jahre, bis zum Jahre 840, als es durch den Einfall der 

Kirgizen von Westen her vernichtet wurde. Die chinesischen Quellen 
teilen uns nun mit, daB der Kampf unter den in der Mongolei sitzenden 
Nomaden als Folgeerscheinung die Umsiedelung der aus der Mongolei 
verdrangten Nomaden auf das Gebiet von Chinesisch-Turkestan mit 
sich brachte, wo sie zur SeBhaftigkeit und zum Stadtleben iibergingen. 
Im Ostteil dieses Gebietes erhielten sich trotz des Wechselns der VSlker 
offenbar die Traditionen, die sich unter den ersten tiirkischen Ansied- 
lern, den B a s m y - Tiirken, gebildet hatten. In den Orchon-Inschriften 

67) Der Islam, XIII. 74; XIV, III. 
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wird der Titel des Basmylherrschers Iduq qut erwahnt, was w6rtlich 

,,heiliges Gliick" oder ,,heilige Majestat" bedeutet. Im Tiirkischen wurde 
das Wort qut, wenn man vom Herrscher sprach, im Sinne des euro- 

paischen ,,Majestat" gebraucht. Denselben Titel in der Form Idiqut 
trug der uighurische Herrscher desselben Gebietes im 13. Jahrhundert. 

Der Teil der Tiirk-Oghuzen in der Mongolei, der nach Chinesisch- 
Ost-Turkestan ausgewandert war, trug bei den Chinesen die Bezeich- 

nung Sa-t'o, d. h. Steppenbewohner. Diese Tiirken hatten noch bis 
zum Anfang des 9. Jahrhunderts die Stadt Besbalyq inne und muBten 
dann unter dem Druck ihrer Stammesgenossen im Westen weiter nach 
Osten in das Gebiet von China gehen, wo sie in der zweiten Halfte des 
9. Jahrhunderts an den in China ausgebrochenen Wirren tatigen Anteil 
nahmen und den Thron des chinesischen Kaisers vor den Aufstandischen 
retteten. Unter den kleinen Dynastien, die in der ersten Halfte des 
io. Jahrhunderts die nordwestlichen Teile Chinas inne hatten, waren 
auch Dynastien, die aus den Sa-t'o-Tiirken hervorgegangen waren68). 

In der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts kamen die Uighuren, die 
von den Kirgizen aus der Mongolei verdrangt worden waren, in das 
Gebiet mit der Stadt Besbalyq und lieBen sich dort nieder. Dies geschah 
um das Jahr 860. Hier bildete sich ein uighurisches Fiirstentum, das 
bis zur Mongolenperiode, d. h. bis zum 14. Jahrhundert, bestand. Ein 
anderes Fiirstentum wurde von den Uighuren im Gebiete des eigent- 
lichen China gegriindet, wo sich jetzt die Stadt Kan-cou befindet. 
Kurz vor diesem Ereignis hatten um dieses Gebiet Kampfe zwischen 
den Chinesen und den Tibetern stattgefunden, und die Herrschaft dort 
befand sich mehr in den Handen der Tibeter. Im I . Jahrhundert gelang 
es einem tibetischen Volke, den T a n g u t e n, den Uighuren dieses 
Gebiet abzunehmen und hier ihr Reich zu griinden, das spaterhin eben- 
falls von den Mongolen unterworfen wurde. Diesem Gebiet wurde seit 

jener Zeit der Name T a n g u t beigelegt. Die Uighuren, die in Tangut 
lebten, hatten seitdem keine politische Bedeutung mehr, aber sie blieben 
dort bis jetzt und haben teilweise ihre Sprache bewahrt, die einen der 
iltesten tiirkischen Dialekte darstellt. Nur hier bei diesen Kan-cou- 
Uighuren hat sich teilweise die uns aus den Orchon-Inschriften und den 
uighurischen Texten bekannte eigenartige Zahlmethode erhalten, nimlich 
die Manier, die Einer mit den nichst h6heren Zehnern zusammen zu 

68) 'ber die drei Sa-t'o-Dynastien vgl. E. C h a v a n n e s, Documents sur les 
Tou-kiue (Turcs) occidentaux, St. Petersburg 1903, S. 272. 
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bringen. So bedeutet bir jigirmi (w6rtlich ,,eins-zwanzig"), nicht ,,ein- 
undzwanzig", sondern ,,elf" (,,eins" in der Richtung auf ,,zwanzig"), 
bir otuz nicht ,,einunddreiBig", sondern ,,einundzwanzig" usw.69). 

Auch die Uighuren haben so wie die Tiirk-Oghuzen einige historische 
Inschriften hinterlassen, wobei jedoch die langste und bemerkenswerteste 
Inschrift chinesisch verfaBt ist. Diese Denkmiler bestatigen das Zeugnis 
der chinesischen Quellen, daB die Uighuren nicht wie die Tiirk-Oghuzen 
Schamanisten geblieben sind und daB sie nicht dem EinfluB der bud- 
dhistischen Propaganda unterlagen, sondern eine der Religionen des 
Westens, den Manichaismus, annahmen. Ebenso wie vor ihnen die 
Buddhisten und gleichzeitig mit ihnen die Christen, so hatten die Ma- 
nichaer bei den Soghdern Erfolg und beniitzten dann die Handelserfolge 
dieses Volkes zur Verbreitung ihrer Religion. Zugleich mit der langen 
chinesischen Inschrift70), die sich in der Nahe des Orchon befindet und 
auf der unter anderem von der Annahme des Manichaismus durch die 

Uighuren die Rede ist, ist gleichfalls auch eine nicht sehr groBe Inschrift 
in soghdischer Sprache erhalten geblieben, aus der man ersieht, daB die 

Uighuren durch soghdische Missionare zum Manichaismus bekehrt 
worden sind. Aus den chinesischen Quellen wissen wir, daB die soghdi- 
schen Missionare zu den Nomaden, den Uighuren, nicht direkt aus 
dem Lande Soghd gekommen, sondern mit ihnen in China im Jahre 762, 
zur Zeit des Feldzugs des Uighuren-Chans dort zusammengetroffen sind. 
Daraus ersieht man, wieviel wichtiger fur die westlichen Volker der 
Handel mit China als der Handel mit den Nomaden war. Erst nach der 

Griindung von Handelskolonien in China selbst und auf dem Wege dort- 
hin vermochten die Soghder einen bedeutenderen EinfluB auf die tiirki- 
schen Nomaden auszuiiben, um so mehr als gerade zu dieser Zeit haufige 
Einfalle der Tiirken sowohl nach China als nach dem heutigen Chine- 
sisch-Turkestan stattfanden. Auf dem Gebiete der religiosen Propaganda 
war der EinfluB der Soghder auf die Tiirken noch vielseitiger als der 
EinfluB der in Chinesisch-Turkestan lebenden indo-europaischen Volker. 
In den zwei indo-europaischen Sprachen, die uns durch die Funde in 
K u c a und C h o t a n bekannt sind, haben sich nur Denkmaler der bud- 
dhistischen Literatur erhalten, wahrend in der sogenannten soghdischen 
Sprache - (die Grenzen des geographischen Verbreitungsgebietes dieser 

69) Zapiski, XVII, OI71 ff. 

70) Ubersetzung des auf die Manichaer beziiglichen Teiles der Inschrift in 
J. A., ii, I, Igo ff., mit ausfiihrlichem Kommentar. 
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Sprache sind nicht festgestellt; es ist wahrscheinlich, daB man diese 

Sprache auch in Kasghar und den benachbarten Stadten sprach) - 
auBer den buddhistischen Literaturerzeugnissen manichaische und christ- 
liche erhalten geblieben sind. Alle drei Religionen sind ebenfalls in 

tYbersetzungen und in Originalwerken in tiirkischer Sprache vertreten. 
Die Haupterfolge des Manichaismus und des Christentums fallen in 

das Ende des 7. und den Anfang des 8. Jahrhunderts, d. h. in die Zeit, 
in der im westlichen Asien bereits die politische Herrschaft des Islams 
fest begriindet war. Der Islam war urspriinglich keine Religion der in- 
dividuellen Missionstatigkeit und wurde hauptsachlich durch die Be- 

ziehungen der islamischen Macht zu den fremden Staaten und Gesell- 
schaften, durch kriegerische sowohl wie friedliche, verbreitet. So ist es 

ganz natiirlich, daB die anderen Religionen die sich nach den muham- 
medanischen Eroberungen er6ffnenden giinstigen Bedingungen und 
M6glichkeiten friiher ausniitzten als der Islam. 

In der Geschichte der Tiirken hatte die Annahme des Manichaismus 
eine groBe Bedeutung. Wie groB auch die Erfolge der buddhistischen 
und christlichen Missionstatigkeit gewesen sein m6gen, so haben wir 
doch keinerlei Nachrichten dariiber, daB irgendein tiirkisches Volk im 
8. Jahrhundert oder friiher den Buddhismus oder das Christentum als 
Religion des ganzen Volkes angenommen hat. Zum erstenmal ging das 
tiirkische Volk vom Schamanentum zu einer Religion jiber, die auf 
ethischen Prinzipien gegriindet war. Nach der Lehre der Schamanisten 
bringt selbst der Mord dem Menschen nur Nutzen im kiinftigen Leben. 
Nach der Lehre des Manichaismus war nicht nur die Ermordung von 
Menschen verboten, sondern auch die T6tung von Tieren und die Ver- 
wendung ihres Fleisches zur Nahrung. Der Gegensatz zwischen der alten 
und der neuen Lehre wurde von den Tiirken selbst erkannt: in den In- 
schriften heiBt es, daB ,,das Volk, das sich friiher von Fleisch genahrt 
hatte, sich jetzt von Reis nahren wird; daB das Land, in dem friiher 
Morde veriibt wurden, jetzt zu einem Land werden solle, in dem das 
Gute gepredigt wird". 

Die nicht sehr groBe soghdische Inschrift, die zusammen mit der 
chinesischen Inschrift des Uighuren-Chaqans und zusammen mit einigen 
Zeilen in Orchon-Runen in tiirkischer Sprache gefunden worden ist, 
muB als die erste chronologisch festgelegte Tatsache anerkannt werden 
(die Inschrift geh6rt der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts an), die die 
Verbreitung eines neuen Alphabets, das nicht das Orchon'sche war, 

Barthold, Vorlestungen. III 51 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


namlich der uighurischen Schrift unter den Tiirken bezeugt. Die Ma- 
nichaer brachten aus Babylon, dem arabischen 'Iraq, ihr Alphabet mit 
sich, doch gleichzeitig beniitzten sie das soghdische nationale Alphabet, 
und dieses Alphabet wurde in der soghdischen Inschrift auf dem Stein 
des Uighuren-Chaqans verwendet. Bei den Soghdern-Iraniern wurde 
dieses Alphabet mit der Annahme des Islams bald durch das Arabische 

verdrangt. Es ist unbekannt, ob diese soghdische Schrift irgendwann 
zur Aufzeichnung muhammedanischer Texte verwendet worden ist. Auf 
der anderen Seite blieb das den Tiirken von den Soghdern iibermittelte 

Alphabet unter den Uighuren erhalten und wurde in der Wissenschaft 
als uighurische Schrift bekannt. Wir wissen, daB es bei den Tiirken 
auch nach der Annahme des Islams nicht auf einmal verdrangt worden 
ist. Gleichzeitig verbreiteten die Uighuren dieses Alphabet in der Mon- 

golei, und mit den Mongolen kam es wieder nach dem Westen. Etwas 

spater haben dann das gleiche Alphabet von den Mongolen die Man- 
dschu iibernommen. Auf diese Weise gelangte dieses Alphabet, das ur- 

spriinglich semitischer Herkunft war, durch die Soghder, Uighuren und 

Mongolen bis zum Stillen Ozean. Die soghdische Herkunft dieses 

Alphabets ist zweifellos und war auch den Muhammedanern bekannt. 
Dariiber spricht v6llig zutreffend ein islamischer Autor aus dem Anfang 
des I3. Jahrhunderts Fachr ad-Din Mubarak-Sah Merwer- 
ruidi. Fur die Tiirken selbst war die Ersetzung der Orchon-Schrift 
durch das uighurische Alphabet kein Fortschritt, sondern im Gegenteil 
ein Riickschritt. Denn die uighurische Schrift war weit weniger geeignet, 
die Laute der tiirkischen Sprache auszudriicken als die Orchon-Schrift. 

Die Uighuren brachten nach ihrer Verdringung aus der Mongolei 
den Manichaismus in die Fiirstentiimer mit, die sie in Chinesisch-Tur- 
kestan und in Kan-cou griindeten. Es ist m6glich, daB sich der Ma- 
nichiismus in Ost-Turkestan schon friiher verbreitet hat, zur Zeit der 

K6k-Tiirk-Oghuzen oder ihrer Nachfolger, die dort vor der Ankunft 
der Uighuren lebten. Darauf weisen anscheinend die Worte der arabi- 
schen Geographen hin. 

Die klassische Periode in der Geschichte der arabischen geographi- 
schen Literatur war das io. christliche Jahrhundert. Es ist uns eine 

ganze Reihe geographischer Werke iiberkommen, die eine eingehende 
Beschreibung der islamischen Welt und gleichzeitig kurze Nachrichten 
iiber den Weg aus den muhammedanischen Lindern durch die von 
Tiirken bewohnten Gebiete nach China enthalten. Nach dieser Be- 
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schreibung befand sich das ganze Gebiet vom Kaspi-Meer bis nach 
China unter der Herrschaft dreier tiirkischer V6lker, namlich: 

I. der G h u z e n, d. h. der Oghuzen, vom Kaspi-Meer bis zum mitt- 
leren Lauf des Syr-Darja; 

2. der Q a r 1 u q, durch deren Land man von Ferghana nach dem 
Osten zwanzig Tage lang reisen muBte; 

3. der Tughuzghuz oder Toquz-Oghuz weiter 6stlich von 
den Grenzen der Qarluq bis nach China. 

Diese Beschreibung des Tiirkenlandes hat sich bei solchen Autoren 
erhalten, die zu einer Zeit schrieben, als nach den chinesischen Nach- 
richten im 6stlichen Teile von Chinesisch-Turkestan die Uighuren 
herrschten. Selbst bei dem iltesten arabischen Autor, bei dem wir diese 
Marschroute finden, bei Ibn Chord adbeh, kann man zweifeln, ob 
er sein Buch vor oder nach 860 geschrieben hat, d. h. vor oder nach der 
Zeit des Eindringens der Uighuren in Chinesisch-Turkestan. Daraus 
wurde die SchluBfolgerung gezogen, daB die Uighuren der chinesischen 

Quellen und die Tughuzghuz der arabischen Quellen ein und dasselbe 
seien. Eine Zeitlang schlug man sogar vor, statt Tughuzghuz Toghuz- 
ghur, d. h. Toquz-Uighur zu lesen, doch muBte man auf diese Lesung 
verzichten71). Die Identifizierung der Tughuzghuz mit den Uighuren 
wird auch durch die arabischen historischen Nachrichten widerlegt. 
Ib n a 1-A t i r 72) bewahrte die Nachricht auf, daB die westlichen Ghuzen 
von den Tughuzghuz abstammen. Tabari73) bringt die Nachricht iiber 
den Einfall der Tughuzghuz bald nach 820 in die Provinz Os r u a n a 
zwischen den heutigen Stadten G i z a q und C ho g e n t, woraus man 
ersieht, daB damals auch die unmittelbaren Nachbarn der muhammedani- 
schen Lander und nicht nur die Bewohner des 6stlichen Teiles von 
Chinesisch-Turkestan Tughuzghuz genannt worden sind. Dafiir zeugt 
auch die Tatsache, daB die Tughuzghuz als Gefangene in muhammeda- 
nische Gebiete gerieten. Von den Tughuzghuz stammte auch T fi 1 n, 
der Vater des A h m a d i b n T ul u n, des Begriinders der Dynastie der 
Tuilfniden in Agypten74). 

Ibn Chordadbeh, der alleralteste der arabischen Autoren, bei denen 

71) Vgl. die bibliographischen Angaben in der Enz. d. Isl., IV, 871, unter To- 
ghuzghus. 

72) Ibn al-Atir ed. T o r n b erg XI, II7. 

73) Tabar , III, 1044. 
74) Dariiber M a q r iz i, Chitat, I, 313. 
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die Marschroute nach China auf dem Landweg beschrieben wird, machte 
die Reise dorthin nicht selbst, sondern beniitzte dazu eine schon fertig 
vorliegende Erzahlung. Dieselbe Erzahlung wie bei Ibn Chordadbeh 
wird bei Jaqfit angefiihrt mit Berufung auf Tam m i b n B a . r a 1- 
M u tawwa'i, der auf diesem Wege gereist war75). Leider spricht 
Jaqiut nicht davon, welcher Zeit diese Reise des Tamim angeh6rt. Nach 
den in ihr gegebenen Tatsachen muB man annehmen, daB sie nicht vor 
dem Jahre 760 gemacht worden ist, als in dem Gebiete von S e m i r e c j e 

(( e t i s u Jedi su, ,,Siebenstromland") und im westlichen Teil von 
Chinesisch-Turkestan die Herrschaft der Qarluq gegriindet wurde, und 
nicht nach dem Beginne des 9. Jahrhunderts, als die Sa-t'o-Tiirken der 
chinesischen Quellen, die von den Tiirken der Orchon-Inschriften, d. h. 
von den Tughuzghuz abstammten, aus dem Gebiete von Besbalyq weiter 
nach Osten, ins Innere von China, auswanderten. Die Araber machten 
sich offenbar mit diesem Gebiet von Besbalyq zu der Zeit bekannt, als 
dort die Toquz-Oghuz lebten und fuhren fort, die gleiche Bezeichnung 
fur die Benennung der dortigen Bevolkerung auch weiterhin zu ge- 
brauchen, ohne zu wissen, daB die Toquz-Oghuz von dort nach Osten 

abgezogen und an ihre Stelle andere tiirkische Volker getreten waren. 
Den anschaulichsten Beweis dafiir, daB der Name Tughuzghuz (Toquz 

Ghuz) zuerst nicht auf die Uighuren, sondern auf die Sa-t'o-Tiirken 

angewendet worden ist, bietet die Erzahlung Masi d i's7) iiber den 
Aufstand in China in der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts und iiber 

die Niederwerfung dieses Aufstandes durch den chinesischen Kaiser 

mit Hilfe der Tughuzghuz (nach den arabischen Quellen), nach der Er- 

zahlung der chinesischen Quellen mit Hilfe der Sa-t'o-Tiirken. Dies ist 

eine der wenigen historischen Begebenheiten, iiber die wir Nachrichten 
nicht nur in den chinesischen, sondern auch in den arabischen Quellen 
haben. Die Araber schreiben den Tughuzghuz dieselbe Rolle zu, die die 
Chinesen den Sa-to-Tiirken zuschreiben. 

Zur Zeit der Reise des Tamim ibn Bahr gab es im Lande der Tughuz- 

ghuz bereits Zoroastrier und Manichaer. Die ersteren iiberwogen im 
Lande iiberhaupt, die letzteren, die Manichier, in der Hauptstadt. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach verstarkte sich dann der Manichaismus auf 
Kosten des Zoroastertums. Die Araber bezeichneten spaterhin das ganze 
Volk der Tughuzghuz als Manichaer. Dem Manichaismus schrieb man 

75) J a q t t, Mu(gam, I, 840 oben. 
76) Prairies d'or, I, 305 f. 
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ebenso wie dem Buddhismus einen EinfluB auf die Milderung der Volks- 
sitten zu, was sich angeblich schadlich auf die kriegerischen Eigen- 
schaften der Tughuzghuz auswirkte. Der im Jahre 869 gestorbene 
arabische Schriftsteller G a h i z sagt, daB die Tughuzghuz vor der An- 
nahme des Manichaismus eine tapfere und kriegerische Nation waren 
und gew6hnlich im Kampfe mit den Qarluq Siege errangen, selbst wenn 
sie in der Minderzahl waren. Nach der Annahme des Manichaismus 

begannen sie Niederlagen zu erleiden. Marquart77) bezieht diese Worte 
des g.ahiz auf die nomadischen Uighuren und sieht darin einen Beweis 
dafiir, daB die Nachricht von der Vernichtung des Uighuren-Reiches in 
der Mongolei durch die Kirgizen bis zu den Arabern gelangt war. In- 
dessen wird in dem von ihm angefiihrten Text des Gjahiz ganz klar 
nicht von dem Krieg mit den Kirgizen, sondern nur von dem Kampf 
mit den Qarluq gesprochen, woraus sich ergibt, daB damit nicht Be- 

gebenheiten in der Mongolei, sondern Begebenheiten in Chinesisch-Tur- 
kestan gemeint sind, und daB die Tughuzghuz der arabischen Quellen 
dort lebten, bevor die Uighuren nach Ost-Turkestan kamen. Das letzte 

Ereignis, die Auswanderung der Uighuren nach Ost-Turkestan, begab 
sich erst drei Jahre vor dem Tode des Giahiz. Indessen ersieht man aus 
den Worten des Gahiz, daB die Tughuzghuz nach seiner Vorstellung 
schon sehr lange auf diesem Gebiete lebten, wo die Araber sie kannten, 
und schon lange mit ihren westlichen Nachbarn, den Qarluq, kampften. 

Unter dem EinfluB der Buchquellen fuhren die Araber noch immer 
fort, von den Tughuzghuz im 6stlichen Teil von Chinesisch-Turkestan 
zu sprechen zu einer Zeit, als dort bereits die Uighuren wohnten. Von 
den wenigen historischen Nachrichten iiber dieses Volk, die sich in den 
arabischen Quellen erhalten haben, sind die Angaben der Autoren des 
Io. Jahrhunderts: des M a s'fi d i und von a n - N a d i m, am wichtigsten, 
die beweisen, daB der Uighuren-Chan fur seine Glaubensgenossen sowohl 
beim Kaiser von China als auch bei den muhammedanischen Emiren der 
Samaniden-Dynastie eintrat. Nach den Worten an-Nadim's78) gelangten 
zu dem Tughuzghuz-Chane Geriichte davon, daB der samanidische 
Herrscher gegen die in Samarqand lebende manichaische Gemeinde 
Verfolgungen plante. Er befahl, dem samanidischen Emir mitzuteilen, 
daB es im Lande der Tughuzghuz bedeutend mehr Muhammedaner gebe 
als Manichaer im Lande der Samaniden, und daB er, wenn die Muham- 

77) Osteuropdische... Streifziige, Leipzig I903, S. 92 und 95. 
78) Fihrist, S. 337. 
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medaner die in ihrem Reiche befindlichen Manichaer verfolgten, die 

Verfolgung der in seinem Lande befindlichen Muhammedaner beginnen 
wiirde. Infolge dieser Drohung verzichtete der Samaniden-Emir auf 
sein Vorhaben. 

Diese Erzahlungen zeigen, daB die Worte des Ga.hii fiber den Verlust 
der friiheren kriegerischen Eigenschaften durch die Tiirken, die den 
Manichaismus angenommen hatten, iibertrieben sind, wie man spater 
den EinfluB des Buddhismus auf die Veranderung des Volkscharakters 
der Mongolen iibertrieben hat. Der erfolgreiche Kampf der Mon- 

golen mit den Chinesen um ihre Unabhangigkeit hat bewiesen, daB 
die Mongolen ihre alten kriegerischen Eigenschaften nicht verloren 
haben. Ebenso traten auch die Tibeter eben nach der Annahme des 
Buddhismus im 7. Jahrhundert in der Rolle von Eroberern auf. Zu Be- 

ginn des 20. Jahrhunderts, nach langjahriger Herrschaft des Buddhismus 
in Tibet, erfuhren die Englander dennoch von seiten der Tibeter hart- 

nackigen Widerstand. Das Beispiel des christlichen Europa in den 
friiheren Jahrhunderten zeigt, daB kriegerische Volker eine Religion der 
Liebe und des Friedens in eine Religion des Krieges umwandeln k6nnen. 
Ebenso bildete die Annahme des Manichaismus durch die nomadisieren- 
den Uighuren einen neuen Vorwand zur Bedrohung Chinas. Die 
Chinesen muBten in ihrer Politik in bezug auf die Andersglaubigen mit 
dem Eingreifen des uighurischen Chaqans fur die Manichaer rechnen. 
Erst nach der Niederlage der Uighuren durch die Kirgizen beginnt in 
China die erbitterte Verfolgung der fremden Religionen, darunter des 

Manichaismus79). Die Drohungen der uighurischen Herrscher von 
Chinesisch-Turkestan konnten schon nicht mehr eine solche Wirkung 
ausiiben wie friiher die Drohungen der machtigen Uighuren-Chaqane 
der Mongolei. Aber dennoch zeigen die Worte des Mas'fidis8) und an- 

Nadim's, daB die Uighuren auch in Ostturkestan ihre in fremden 
Landern zuriickgebliebenen Glaubensgenossen schiitzten, ohne davor 
zuriickzuschrecken, Gewalt anzuwenden, daB sie also ihre kriegerischen 
Eigenschaften nicht verloren hatten. 

Die durch die archaologischen Expeditionen in Mittelasien entdeckten 
Denkmaler der m a n i c h a i s c h e n Literatur in persischer, soghdischer, 
tiirkischer und chinesischer Sprache haben zum erstenmal den euro- 

paischen Gelehrten die M6glichkeit gegeben, die Religion des Manichais- 

79) Vgl. besonders Chavannes und P elli o t im J. A., I1, I, 295 ff. 
o8) Prairies d'or, I, 300 f. 
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mus aus dessen eigenen Literaturerzeugnissen kennenzulernen. Bis dahin 
kannte man diese Religion nur aus zumeist polemischen Werken christ- 
licher und islamischer Autoren. Der Manichaismus rechnete genau 
ebenso wie der Buddhismus auf die weite Verbreitung unter den Volks- 
massen. Die Lehre vom Asketismus war gegen das geheiligte Kasten- 

system der Religion des Zoroaster, besonders in deren letzter Form, mit 
der sie zur Sassanidenzeit in Iran herrschte, gerichtet. Deshalb wurden 
die manichaischen Literaturerzeugnisse so geschrieben, daB sie fur das 
niedere Volk verstandlich waren. Unter alien persischen Handschriften 

jener Zeit sind nur in den manichaischen alle Worte deutlich persisch 
geschrieben, ohne Verwendung der semitischen Idiogramme, von denen 
die sogenannten Pehlevi-Handschriften voll sind und die auch die per- 
sischen Christen gebrauchten: viele W6rter wurden persisch aus- 

gesprochen, aber in der Schrift wurde an Stelle des persischen Wortes 
das entsprechende semitische geschrieben. In einer ebenso schlichten 
und klaren Sprache schrieben die Manichaer auch Tiirkisch. Das Haupt- 
denkmal der manichiischen Literatur in tiirkischer Sprache, das sog. 
C h u a s t u a n if t, ein BuBgebet, iibertrifft nach der Meinung Radloff's 
in bezug auf die Reinheit der Sprache fast alle uns erhaltenen Denk- 
maler des tiirkischen Schrifttums. 

Aus diesem Denkmal ersieht man, daB sich der Manichaismus, wie 
auch zu erwarten war, dem Buddhismus annaherte. Die Beleidigung 
buddhistischer Heiligtiimer wurde ebenso bestraft wie die Beleidigung 
der manichaischen. Die nahe Verwandtschaft, in der die beiden Re- 

ligionen zueinander stehen, wird durch die Termini der einen und der 
anderen bewiesen, die den gegenseitigen EinfluB bezeugen, den sie auf- 
einander ausgeiibt haben, so daB es nach diesen Denkmalern sogar 
schwierig ware zu entscheiden, welche von den beiden Religionen: der 
Buddhismus oder der Manichaismus, sich friiher unter den Tiirken ver- 
breitet hat. Das Wort burchan, mit dem die Tiirken Buddha und die 
Buddhastatuen bezeichneten, wurde von den Manichaern entlehnt und 
diente zur Bezeichnung der manichiischen Heiligen. Andererseits 
nahmen die Buddhisten fur ihre heiligen Biicher den manichaischen 
Terminus nom an, und dieses Wort hat sich bis heute im Mongolischen 
erhalten. Die Manichaer und Buddhisten bemiihten sich, wie spaterhin 
die Christen und Muhammedaner, bei der Verbreitung ihrer Religion 
unter den Tiirken, eine religiose Terminologie in tiirkischer Sprache zu 
schaffen, was nicht uiberall m6glich war. Auf dem Gebiete des S c h a - 
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m a n i s m u s konnte man Termini fiir die Begriffe ,,Gott" ,,Teufel" 
finden. Aber eine Vorstellung, die dem Begriff ,,Engel" entsprochen 
hatte, war in der schamanistischen Religion nicht vorhanden. In diesem 
Falle muBten sich die manichaischen, christlichen und muhammedani- 
schen Missionare unter den Tiirken mit dem persischen Worte firiste 
begniigen. Das Fehlen der Vorstellung von den Engeln bei den Tiirken 
ist auch schon bei Mahmfid al-Kasghari vermerkt81). Die arabischen 
Autoren unterschieden den Manichaismus nicht so recht vom Buddhis- 
mus. Deshalb schrieben auch einige Autoren, wie a 1- B i r un i, dem 
Manichaismus eine weite Verbreitung zu. Andererseits sagt Mas'fidi 
ausdriicklich, daB es andere Manichaer unter den Tiirken auBer den 

Tughuzghuz82) nicht gab. In diesem Falle sind unter den Tughuzghuz 
natiirlich die Uighuren gemeint. In der Folge, anscheinend kurz nach 
dem io. Jahrhundert, trat der Manichaismus auch unter den Uighuren 
seinen Platz dem Buddhismus und dem Christentume ab. Aber die 

Quellen erwahnen nicht, wie und wann dieses eingetreten ist. Selbst bei 
Mahmfid al-Kasghari, der in der zweiten Halfte des II. Jahrhunderts 
schrieb, finden wir keine Angaben, daB der Manichaismus zu jener Zeit 
noch fortbestand, obwohl Mahmfid al-Kasghari das uighurische Reich 
besser als andere kannte. Es ist bemerkenswert, daB dieser beinahe als 

einziger dastehende arabische Autor, der fiber Mittelasien nicht nach 

Buchquellen, sondern auf Grund pers6nlicher Kenntnis dieses Landes 
schrieb, das Wort Tughuzghuz iiberhaupt nicht gebraucht, sondern nur 
das Wort Uighur. Dadurch wird am allerbesten bewiesen, daB der Ge- 
brauch des Wortes Tughuzghuz im Sinne von Uighur nur durch die 

buchmaBigen Traditionen sich erklart und daB unter den Tiirken selbst, 
die um jene Zeit in Chinesisch-Turkestan lebten, ein derartiges Wort 
nicht existierte. 

Die Uighuren blieben zur Zeit Mahmfid al-Kasghari's wenn nicht 
Manichaer, so doch Buddhisten und Christen. Aber ihre westlichen 
Nachbarn unterlagen schon damals dem EinfluB des I s 1 a m s. 

Die folgende Vorlesung soil Antwort auf die Frage zu geben suchen, 
was sich im gegenwartigen Zeitpunkt iiber diese wichtigste Tatsache in 
der Geschichte des tiirkischen Volkes sagen laBt. 

81) Diw&n lughat at-Turk, III, 9. 
82) Prairies d'or, I, 288. 
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IV. 

Die Erfolge des I s la m s unter den Tiirken begannen erst seit der 
Zeit der Herrschaft der iranischen Dynastie der Samaniden in Mittel- 
asien, die im 9. und io. Jahrhundert, etwa von 820--000, die Kultur- 

gebiete des heutigen russischen Turkestan beherrschten. Bei den Arabern 
erhielten diese Gebiete, die jenseits des Amu-Darja lagen, die allgemeine 
Bezeichnung: Ma wara'a 'n-nahr, d. h. das Land jenseits des Flusses 

(Transoxanien). In der Geschichte der muhammedanischen Eroberungen 
wird die Bev6lkerung von Transoxanien (Ma wara'a 'n-nahr) manchmal 
als Tii r k e n bezeichnet. Es ist m6glich, daB einige Gebiete unter der 
Herrschaft von Dynastien tiirkischer Herkunft standen. Es herrscht 
die Meinung, daB sich in dem 'Omaijaden-Schlosse Q u $air 'Am ra 
zusammen mit den Bildern des sassanidischen Sah von Iran, des byzan- 
tinischen Kaisers, des Westgotenk6nigs von Spanien und des Negus von 
Abessinien auch die Abbildung der tiirkischen Fiirstin von Buchara be- 
findet83). Jedoch war damals die tiirkische Sprache unter der einheimi- 
schen Bevolkerung noch nicht verbreitet. Anscheinend bezeichneten die 
Araber manchmal irrtiimlich die Sprache der einheimischen iranischen 

Bevolkerung als Tiirkisch. Nur auf diese Weise kann man die Worte 
des &1ahiz erklaren, als ob zwischen der chorasanischen und der tiir- 
kischen Sprache nur ein dialektischer Unterschied bestehe, wie z. B. 
zwischen dem Dialekt von Mekka und Medina84). 

Eine Zeitlang fiel anscheinend die n6rdliche Grenze des Islams und 
des Chalifats in Mittelasien mit der ethnographischen Grenze zwischen 
den iranischen und den tiirkischen Volkern und gleichzeitig mit der 

Kulturgrenze zwischen dem Gebiete der Landwirtschaft und dem Ge- 
biete der Viehzucht zusammen. N6rdlich von dieser Grenze gab es zwar 
Stadte, doch waren dies Kolonien, die in der Steppe von der Bevolkerung 
der Kulturgebiete gegriindet worden waren, die dorthinzog und sich 
dort niederlieB. Noch die arabischen Geographen des io. Jahrhunderts 
schilderten die Tiirken als ein Volk, das dem Islam v6llig fremd war 
und sich mit den Muhammedanern in Feindschaft befand, obwohl sich 
zu jener Zeit die Lage schon zu andern begonnen hatte. 

Die Samaniden stammten ebenso wie die Wezire der 'Abbasiden- 
Chalifen, die B a r m a k i d e n, aus B a 1 c h, einem Gebiete, wo vor dem 

83) P. W i t t e k in Der Islam, XIV, 402 ff. 
84) Tria opuscula auctore ... al-Djahiz Basrensi, ed. G. v a n V o t e n, Lugd. 

Batav. 1903, S. 5. 
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Islam der B u d d h i s m u s herrschte. Gerade fur diese Religion war es 
besonders schwierig, ihre Existenz neben dem Islam zu behaupten. Die 

groBe Zahl der Statuen, die sich in den buddhistischen Tempeln be- 
fanden, veranlaBte die Muhammedaner, auf den Buddhismus als auf 
eine vorzugsweise dem Gotzendienst ergebene Religion zu schauen. In 
Indien konnte das Brahmanentum seine Existenz unter der muhamme- 
danischen Herrschaft behaupten, wahrend der Buddhismus in der Epoche 
der muhammedanischen Herrschaft rasch verschwand. In gleicherWeise 
verschwand der Buddhismus in Balch und iiberhaupt in Tocharistan, 
wahrend das Zoroastertum in Transoxanien noch eine Zeitlang fortlebte. 
AuBerdem gab es noch Gemeinden der Manichaer, der Christen und 

Juden, von denen nur die letzteren ihre Religion bis heute erhalten 
haben. Doch verschwand der Buddhismus unter dem EinfluB des Islams 
nicht spurlos. So entstand z. B., wahrscheinlich in Nachahmung der bud- 
dhistischen Wichara's, der Typus der h6chsten muhammedanischen theo- 

logischen Schule, der Medrese, die am friihesten am 6stlichen Rande der 
islamischen Welt erwahnt wird und erst im II. Jahrhundert im west- 
lichen Iran und in Baghdad, der Hauptstadt des Chalifats, erscheint. 
Auf den EinfluB des Buddhismus weist die groBe Zahl der Medresen in 
Balch und seiner Umgebung hin85). 

Die Medresen, die im 10. Jahrhundert existierten, waren, soweit be- 
kannt, nur in Chorasan und in Transoxanien ein starkes Mittel zur 

Verbreitung des Islams, unabhangig von den MaBregeln und der Politik 
der islamischen Regierung. Vielleicht ware damit zu erklaren, daB da- 
mals die muhammedanische religi6se Propaganda auBerhalb der Grenzen 
des Chalifats in Mittelasien Erfolge erzielte, wie auf keinem anderen 
Gebiete der islamischen Welt. Wie wir schon gesehen haben, ver- 
zichteten die Samaniden auf die Verteidigungspolitik der friiheren 
muhammedanischen Statthalter von Chorasan und Transoxanien. Sie 
h6rten auf, die Mauern zu unterhalten, die zum Schutze der Kultur- 
lander vor den Nomaden errichtet waren, und begannen selber, Feld- 

ziuge in die Steppe zu unternehmen. Manchmal fiihrten diese Ziige zur 

Eroberung von Stadten. So wurde im Jahre 893 die Stadt T a r a z oder 
T a 1 a s, an der Stelle des heutigen A u 1 i j a A t a86) erobert, wobei von 
der Verwandlung der dort befindlichen groBen Kirche in eine Moschee 

85) B a i h a qi, ed. Morle y, S. 248. Vgl. Zapiski, XXIII, 9ff. und Ens. d. 
Isl., I, 6I5. 

86) Ens. d. Ist., I, 538. 
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gesprochen wird87), woraus man schlieBen kann, daB1 hier der muham- 
medanischen Propaganda die christliche Missionstatigkeit voraus- 

gegangen ist. Aber diese Eroberungen betrafen nur die nachsten Grenz- 

gebiete, und selbst hier ging neben den Eroberungsziigen der Samaniden, 
unabhangig von ihnen, die friedliche Kolonisierung der Stadte durch 
Auswanderer aus Transoxanien vor sich. Das Element, das in der vor- 
islamischen Periode Transoxaniens nach der tiirkischen Steppe kam und 
sie kultivierte, waren die Soghder. Als der Islam in Transoxanien die 

Religion des Hauptteils der Bevolkerung geworden war, begannen die 
Muhammedaner die Kolonisationstatigkeit, die in der vorislamischen 
Periode von den Soghdern ausgeiibt worden war, fortzusetzen. So ent- 
standen drei muhammedanische Stadte am Unterlauf des Syr-Darja 
namens: Gend, Chuvara und J a n g y kent (kend) (Neusiedlung, 
arabisch: al-Qarja al-hadita, persisch: Dih nu, tiirkisch: Jangy kent, 
wobei das Wort kent den Tiirken von den Soghdern iiberkommen ist). 
Von diesen Staidten ist die Lage von J an gy k e n t genau festgestellt; 
seine Ruinen werden heute G a n k en t genannt. Nach den Worten der 
arabischen Geographen waren zwar diese Stadte von Muhammedanern 
bewohnt, aber sie standen unter der Herrschaft der nichtmuhammeda- 
nischen Tiirk-Oghuzen, woraus man ersieht, daB dies keine Stadte waren, 
die auf dem von den Samaniden eroberten Gebiete gegriindet wurden, 
sondern Kolonien, die mit Einwilligung der einheimischen Tiirken durch 
Auswanderer aus Transoxanien gegriundet worden waren. Sowohl 
Talas, das von den Samaniden erobert worden war, als auch die von 
friedlichen Kolonisten gegriindete Neusiedlung Jangykent breiteten ihre 
Handelstatigkeit in Mittelasien weithin aus. Von jeder dieser Stadte 
fiihrte ein Weg zum Irtysch in das Land des den Chinesen unbekannten 
Volkes der Kimak (in der tiirkischen Aussprache wahrscheinlich 

Kimak88)). Von diesen Kimak stammt das Volk der Qypc aq89) ab, 
das spaterhin ein gewaltiges Gebiet einnahm. 

Zu der Zahl der Grenzgebiete der islamischen Kultur geh6rte C h o - 
r ez m. Chorezm, das auf drei Seiten von der Steppe umgeben war, be- 
trieb seit alters in breitem Mal3e Handel mit den Nomadenvolkern. 
Dieser Handel muBte sich in der islamischen Periode noch weiter aus- 

87) Nar achi: Mohammed Nerchakhy, Description topographique 
et historique de Boukhara, ed. S c h e f e r, S. 84. 

88) Enz. d. Isl., II. I085. 
8) Enz. d. Isl., II, o199. 
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breiten. Wahrscheinlich nahmen die Chorezmier Anteil an der Griindung 
muhammedanischer Kolonien am Syr-Darja. Aber ihre Haupttatigkeit 
war in der Richtung nach Westen und Nordwesten, nach dem Wolga- 
becken gerichtet, wo damals die Bulgaren und Chazaren wohnten. Die 

Tatigkeit der Chorezmier hatte hier schon vor dem Islam begonnen. Ein 
Chorezmier war der Fiihrer des chazarischen Heeres, das im Jahre 764 
den Einfall in die muhammedanischen Provinzen des Kaukasus machte90). 
Aber auch spater treffen wir im Dienste der Chazaren muhammedanische 
Chorezmier, die sich das Recht ausbedungen hatten, im Falle eines 

Krieges der Chazaren mit muhammedanischen Landern neutral bleiben 
zu diirfen. AuBerdem befand sich im Lanide der Chazaren und 
in ihrer Hauptstadt I t ii an der Miindung der Wolga (I d i ) eine 

groBe Anzahl muhammedanischer Kaufleute. (Uberhaupt konnte nur 
durch diesen Handel eine groBe Stadt in einem Lande entstehen, 
das nach den Worten der Araber nichts hervorbrachte. Das Cha- 
zarenreich grenzte im Siidwesten, in Daghestan, unmittelbar an die 
Lander des islamischen Chalifats an. Hier fanden oft auch kriegerische 
ZusammenstoBe statt. Infolge dieser ZusammenstoBe waren die Cha- 

zaren-Chaqane sogar gezwungen, ihre friihere Hauptstadt in Daghestan 
zu verlassen und an der Wolgamiindung eine neue Stadt zu griinden, 
obwohl spaterhin die Araber, wie es auch in Turkestan der Fall war, 
hier im Kaukasus auf die Angriffspolitik verzichteten und Daghestan 
mit Ausnahme Derbend's91) und seiner nachsten Umgebung in den 
Handen der Chazaren blieb. Im Osten befand sich zwischen dem Reiche 
der Chazaren und den Grenzprovinzen der Muhammedaner immer ein 
neutraler Giirtel, ein Niemandsland, das weder dem einen, noch dem 
andern geh6rte. Nichtsdestoweniger laBt sich aus einigen arabischen 

Quellen schlieBen, daB trotz des Vorhandenseins eines derartigen neu- 
tralen Giirtels manchmal die chorezmischen Truppen diese Zone iiber- 
schritten und an den Ereignissen an der Wolga Anteil nahmen, von 
denen das Wichtigste das Vorriicken der Russen in das Wolgabecken 
im IO. Jahrhundert n. Chr. war. 

Dem Vorriicken der Russen in das Wolgabecken ging der Angriff der 
Chazaren auf die 6stliche slawische Welt voran. Wir wissen aus den 
russischen Annalen, daB einige slawische Volker bis zur zweiten Halfte 
des 9. Jahrhunderts dem Chazaren-Chaqan Tribut bezahlten. Wie weit 

90) T a b a r i, III, 328, Zeile 9. 
91) Uber Derbend vgl. Enz. d. Isl., I, 979 ff. 
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nach Norden der chazarische EinfluB reichte, ersieht man daraus, daB 
der russische Fiirst (Knjaz), der weit im Norden bei Novgorod lebte, 
als die R u s noch Normannen waren und schwedisch sprachen, den Titel 

Qagan trug, der manchmal auch noch spater gebraucht wurde, als man 
fiir den Herrscher der Russen haufiger den allgemein slawischen, aus 
dem Germanischen stammenden Titel Knjaz verwendete. 

Das Reich, das von den R u s s e n im 9. Jahrhundert auf dem Gebiet 
zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer gegriindet worden war, 
versetzte der Macht des Chazarenreiches einen schweren Schlag. Der 
direkte ZusammenstoB zwischen den beiden Volkern wurde unvermeid- 
lich, als die Russen ihre Raubziige unter anderem auch auf die Ufer der 

Wolga und des Kaspi-Meeres ausdehnten. Es ist bekannt, daB die russi- 
schen Annalen fiber diese Raubziige keinerlei Nachrichten geben. Nur 
fiber den letzten von ihnen, den Zug des Svjatoslav, bewahrten die 
Annalen einige Zeilen auf. Fast alle unsere Nachrichten fiber diese Be- 

wegung der Russen sind aus arabischen Quellen gesch6pft, wobei die- 

jenige von ihnen, die am meisten Einzelheiten gibt, die Erzahlung 
Mas'fidi's fiber den ersten Raubzug ist, der wahrscheinlich etwa zwischen 
9Io und 915 stattfand, allem Anschein nach im Jahre 9I3. Dieser Raub- 

zug wurde mit Erlaubnis der Chazaren ausgefiihrt, denen die Russen 
einen Teii der Beute versprochen hatten. Aber dann gab derselbe Cha- 

zaren-Chaqan seinen muhammedanischen Untertanen die Erlaubnis, die 
Russen auf dem Riickwege wider Treu und Glauben anzugreifen, wobei 
diese beinahe vollstandig vernichtet wurden. Den Muhammedanern 
schlossen sich auch die christlichen Kaufleute an, die damals in der 
Stadt Itil lebten und die ebenfalls Interesse an der Sicherung des 
Handels vor Raubziigen hatten. 

In dem Bericht der Muhammedaner von dem zweiten Raubzug der 

Russen, 943 bis 944 - als die damals wichtigste Stadt des muhamme- 
danischen Kaukasus Barda'a92) gepliindert und zerst6rt wurde - wird 
nichts dariiber gesagt, ob dieser Raubzug mit Erlaubnis des Chazaren- 

Chaqan oder gegen seinen Willen stattgefunden hat. Ebenso ist es un- 
bekannt, ob durch diesen Raubzug auBer den muhammedanischen Landern 
auch die den Chazaren gehorigen Lander gelitten haben. Der dritte 

Raubzug der Russen, der Zug des Knjaz Svjatoslav im Jahre 965, war 
nur gegen das Chazaren-Reich gerichtet, das ffir einige Jahre vollstandig 

92) Enz. d. Isl., I, 683. 
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in die Gewalt der Russen geriet, mit ihm auch das Gebiet, das direkt 
an das Chalifat in Daghestan angrenzte. Jedoch gingen die Russen da- 
mals iiber die Grenzen des Chazaren-Reiches nicht hinaus und griffen 
die muhammedanischen Provinzen nicht an. Sie verfolgten auch nicht 
die Volksteile, die aus dem Chazaren-Reiche geflohen waren und auf der 
Halbinsel A p s e r o n bei Baku im islamischen Reiche Zuflucht gefunden 
hatten. Wie man aus der Erzahlung I b n H a u q a l's ersieht, der sich 
zu jener Zeit auf der siid6stlichen Seite des Kaspi-Meeres befand, sahen 
die Zeitgenossen diesen Zug der Russen als eine endgiultige Eroberung 
des Chazaren-Reiches an. Die Fliichtlinge verhandelten mit den Russen, 
um in ihr Vaterland nach Hause zuriickzukehren und dort unter der 
russischen Herrschaft zu leben93). Ibn Hauqal wuBte auch spater nicht, 
daB die Russen das von ihnen eroberte Land verlassen hatten und daB 
das Chazaren-Reich wieder hergestellt worden war. 

Um den Gang dieser Ereignisse zu verstehen, muB man die Unter- 

nehmungen desselben Knjaz Svjatoslav auch an anderen Orten mit in 
Betracht ziehen. Die Einfille der Normannen sowohl in RuBland als 
in Westeuropa wurden urspriinglich nur zum Zwecke der Pliinderung 
unternommen. Diesen Charakter trugen auch die erstenUnternehmungen 
der Russen am Kaspi-Meer. Spater nahmen diese Raubziige den Charakter 
von Eroberungsziigen an, wobei das Ziel der Eroberer nicht die An- 

gliederung des eroberten Landes an ihre friiheren Besitzungen war, 
sondern die Unterwerfung eines reichen Landes, um sich dort nieder- 
zulassen und zu bleiben. Als Svjatoslav spater in das Land der D o n a u - 
B u lga r e n kam, beschloB er, in diesem Lande, das damals wirtschaft- 
lich und kulturell viel h6her als RuBland stand und der Mittelpunkt der 

Handelsbeziehungen war, zu bleiben. Trotz alles Zuredens seiner Um- 

gebung wollte er nicht mehr nach Kiew zuriickkehren. Es ist sehr wahr- 

scheinlich, daB auf dem Feldzuge gegen die Chazaren auch die Stadt 
I t i 1, die keine geringere Handelsbedeutung hatte als Donau-Bulgarien, 
dem Svjatoslav gefiel und ihm im Verhaltnis zu Kiew als wichtigere und 
reichere Stadt noch wiirdiger erschien, die Hauptstadt eines michtigen 
Knjaz zu sein. Dieses Moment hatte fur RuBland eine entscheidende 

Bedeutung. Wenn Svjatoslav in Itil geblieben ware, so hatten sich die 
Russen sicherlich dem EinfluB der muhammedanischen Kultur unter- 
worfen. Svjatoslav zog aus dem Chazarenlande ab, nicht um nach Hause 

93) Bibl. Geogr. Arab., III, 286. 
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zuriickzukehren, sondern um auf die Bitte des byzantinischen Kaisers 
hin diesem gegen die Donau-Bulgaren Hilfe zu leisten. Der byzantinische 
Gesandte traf offenbar Svjatoslav nicht in Kiew, sondern im Chazaren- 

gebiet. Weder aus den russischen noch aus den byzantinischen Quellen 
ist ersichtlich, ob Svjatoslav, als er das Chazarenland aufgab und ver- 
lieB, dies unter dem Eindruck von byzantinischen Versprechungen und 

angezogen durch den Traum von neuen Eroberungen im Westen v6llig 
freiwillig tat, oder ob zu diesem EntschluB irgendwelche MiBerfolge 
an der Wolga oder auch die Gefahr beitrug, die ihm von irgendwelchen 
Feinden drohte. Eine Antwort auf diese Frage gibt vielleicht das Ge- 
riicht, das bis nach Baghdad gelangte, und das in den islamischen 

Quellen erwahnt wird94), daB eben im Jahre 965, d. h. in dem Jahre 
des Zuges des Svjatoslav gegen die Chazaren, irgendein ,,tiirkisches" 
Volk die Chazaren angriff. Die Chazaren wandten sich um Hilfe an 
die Chorezmier. Diese versprachen ihnen Beistand, wenn sie den 
Islam annahmen. Die Chazaren stimmten zu, und die Chorezmier be- 
freiten sie von dem feindlichen Einfall. 

Ctber die Annahme des Islams durch die Chazaren wird in den muham- 
medanischen Quellen noch aus einem anderen Anlasse gesprochen, nam- 
lich in dem Bericht uber die Ereignisse einer anderen Periode. Nach 
diesem Bericht wurden die Chazaren zur Annahme des Islams durch 
die Feldziige des Ma'mfin aus der Stadt Gurgan (dem heutigen 
KiihneUrgeng) veranlaBt. Es ist hier nicht der C h ali f e M a'm in 

gemeint, wie Marquart95) irrtiumlich annimmt, sondern der Emir 
Ma'mfin b. Muhammad, der in Gurgang herrschte. Es ist un- 
zweifelhaft, daB in beiden Fallen die Nachricht von der Islamisierung 
der Chazaren auf unrichtigen Geriichten beruhte. Denn die Staats- 
religion der Chazaren blieb bis zum Ende die jiidische Religion, die von 
dem Chazaren-Chaqan und der Chazaren-Aristokratie wahrscheinlich 
am Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr. im Zeitalter des Harfin ar-Rasid 
angenommen worden war. Dieses Ereignis war der letzte Ausklang der 
umfassenden Propaganda des J u d e n t u m s, von der im Evangelium 
und bei vielen antiken Geschichtsschreibern gesprochen wird. Erst all- 
mahlich trat das Judentum als Religion der internationalen Propaganda 

94) Zuerst bei I b n M i s k a w a i h i in: The Eclipse of the 'Abbasid Caliphate, 
ed. by H. F. Amedron and D. S. Margoliouth, II, 209 (Text); V, 223 
(Obersetzung), Oxford 1920/21. 

95) Osteuropiische ... Streifziige, S. 3. 
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seinen Platz dem Christentum und dem Islam ab und wurde zu dem, 
was es bis heute geblieben ist: die nationale Religion der jiidischen 
Nation, deren Annahme durch Angeh6rige anderer V6lker als v6llig 
unnatiirlich gelten wiirde. Nach den islamischen Berichten war die 

jiidische Religion die Religion der chazarischen Regierung, nicht des 
chazarischen Volkes. Die chazarische Regierung vertrat die Interessen 
des Judentums, und als Entgegnung auf die Nachricht von der Zer- 

storung einer Synagoge in einem islamischen Reiche wurde im Jahre 
922 das Minaret in der Stadt Itil zerst6rt. Aber nach den Worten der 
Araber gab es unter dem Volke mehr Muhammedaner und Christen 
als Juden. Deshalb bleibt die Frage iiber den Ursprung und die Her- 
kunft der Q a r a i m e n (Karier) in der Krim dunkel. Das hebraische 
Wort Qara'tm bezeichnete im Mittelalter nicht ein Volk, sondern eine 
der jiidischen Sekten, die sich wie auch die Krim-Qaraimen von der 
Mehrzahl der Juden durch die Nichtanerkennung des Talmud unter- 
schieden. Die Qaraimen reden Tiirkisch und besitzen die tbersetzung 
der Bibel in tiirkischer Sprache, weshalb ihre Sprache eine groBere 
Reinheit bewahrt hat. Ein Teil der Krim geh6rte den Chazaren, und 
vielleicht lebte hier zu Anfang des I . Jahrhunderts der letzte Chazaren- 
herrscher, obwohl dieser Herrscher offensichtlich ein Christ war, denn 
er hieB G e o r g. In den historischen Quellen gibt es keine klaren Zeug- 
nisse dariiber, daB sich die Chazaren der jiidischen Sekte der Qaraimen 
angeschlossen hatten. Gegen die Gleichstellung der Qaraimen und 
Chazaren sprechen auch linguistische Tatsachen: die Sprache der 
Chazaren war, wie die Sprache der Bulgaren, fur die anderen 
Tiirken unverstandlich und war wahrscheinlich dieselbe Sprache, als 
deren Uberrest das heutige Cuvasische erscheint. Die Sprache der Krim- 

Qaraimen und der qaraimischen Bibel unterscheidet sich wenig von der 
Mehrheit der tiirkischen Dialekte und hat mit dem Cuvasischen nichts 

gemeinsam. Unter diesen Umstanden sind solche Tatsachen, wie die 

jiidische Religion und die tiirkische Sprache der Qaraimen, nicht ge- 
niigend fur die Entscheidung der Frage ihrer Herkunft und ihrer Be- 

ziehungen zu den Chazaren. 
Der Islam wurde infolgedessen nicht die herrschende Religion im 

C h a z a r e n-Reiche. Aber auch unabhangig von dem Erfolg oder dem 

Nichterfolg der islamischen religi6sen Propaganda bei den Chazaren 
hatten die Chorezmier doch geniigend Griinde dafiir, den Chazaren im 

Kampfe mit den auBeren Feinden Hilfe zu leisten, um so mehr, als sich 
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eine chorezmische Gardetruppe im Dienste des Chaqans befand, die bei 
der Zertriimmerung des Chazaren-Reiches durch die Russen notwendig 
leiden muflte. Es ist deshalb m6glich, daB der Abzug Svjatoslav's, 
wenigstens teilweise, durch das Eingreifen der Chorezmier hervor- 
gerufen worden ist, d. h. durch ihre Angriffe von Osten her auf die 
Russen, die Itil eingenommen hatten. 

Enger als die Chazaren waren mit Chorezm und der muhammeda- 
nischen Kultur ihre nichsten Nachbarn, die Wo I g a - B u I g a r e n, ver- 
bunden. Die muhammedanischen Quellen sprechen davon verhaltnis- 

maflig wenig. Es wird darin nur von der Ankunft einer Gesandtschaft 
im Jahre 92I von seiten der zum Islam bekehrten Bulgaren beim Cha- 
lifen M u q t a d i r gesprochen, die bat, ihnen Kenner des Kriegswesens 
zu schicken, die fur sie Festungen und Befestigungen bauen sollten, und 
Kenner des Islams, die sie im neuen Glauben unterweisen k6nnten. An 
der Gegengesandtschaft des Chalifen nahm I b n F a d 1 a n teil, der seine 
Reise von Baghdad bis zu den Bulgaren und zuriick durch das Land der 
Chazaren beschrieben hat. Das Werk des Ibn Fadlan war bis in die 

jiingste Zeit nur durch den Auszug bekannt, der von dem Geographen 
Jaqut im 13. Jahrhundert gemacht worden war. Erst unlangst wurde 

festgestellt, daB eine, wenn auch nicht vollstandige Handschrift des 
Werkes des Ibn Fadlan in der Gestalt, in der sich Jaqiut damit bekannt 
machen konnte (es fehlen nur einige Seiten am SchluB), in der Bibliothek 
in Meshed erhalten geblieben ist96). 

Ibn Fadlan war offensichtlich die Aufgabe iibertragen, die Bulgaren 
mit den Vorschriften des Islams bekannt zu machen. Die politische 
Seite der Gesandtschaft interessierte ihn nicht. Von seiten des ,,Sultan", 
d. h. von der Baghdader Regierung, war eine andere Pers6nlichkeit zum 
Gesandten ernannt worden. Soweit bis jetzt bekannt, sagt Ibn Fallan 
nichts daruber, wie dieser Mann seine Aufgabe erfiillte und ob die 

Festung fur die Bulgaren erbaut wurde, die sie erbeten hatten. Es wird 
auch nichts daruber gesagt, wie die Bulgaren sich urspriinglich mit dem 
Islam bekannt gemacht hatten. Die Marschroute der Gesandtschaft gibt 
auf diese Frage einigermaBen Antwort. Die Gesandtschaft begab sich 
von Baghdad nach Buchara, von dort nach Chorezm, und erst von 
Chorezm zu den Bulgaren. Die Wahl einer derartigen Marschroute 
von Baghdad nach dem Bulgarenlande kann nur dadurch veranlaBt 

96) Vgl. A. Z a k i (Z e k i) V a i d i in Bulletin de l'Acad., 1924, S. 243 ff. 
5* 
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worden sein, daB die Bulgaren durch Chorezm und die Besitzungen der 
Samaniden in Beriihrung mit der islamischen Kultur gekommen sind. 
Von Baghdad nach dem Wolgabecken ware der Weg durch den Kaukasus 
naher. Aus den engen kulturellen Verbindungen zwischen den Bulgaren 
und Chorezmiern erklart sich die Annahme des russischen Annalisten 
von der Verwandtschaft zwischen den beiden Volkern. Auf den EinfluB 
des Samaniden-Reiches weisen auch die im io. Jahrhundert von den 
muhammedanischen Bulgaren gepragten Munzen hin. Es war die 
Periode, als die Samaniden den in Baghdad ausgerufenen Chalifen (a 1- 
M u t i') nicht anerkannten und auf den Miinzen den Namen des friiheren 
Chalifen (a 1- M u s t a k f i) pragten. Denselben Namen sehen wir auch 
auf den zu dieser Zeit im Lande der Bulgaren gepragten Munzen. 

Zwischen den Bulgaren und Chorezmiern konnte es auBer den fried- 
lichen Beziehungen auch kriegerische ZusammenstoBe geben 7). Es 
existieren auch Nachrichten iiber Kriegsziige der Chorezmier gegen die 
Slawen. Es kann sich dort kaum um die eigentlichen, westlich der 

Wolga sitzenden Slaven handeln. Ibn Fadlan nennt den Herrscher der 

Wolga-Bulgaren den Herrscher der Slaven98). Friiher hatte man diesen 
Ausdruck als einen Irrtum des Jaqit erklaren k6nnen, doch jetzt ergibt 
sich, daB er sich auch in dem Originalwerke des Ibn Faclan findet. 
Offensichtlich sind die Wolga-Bulgaren wie auch die Donau-Bulgaren 
aus der Vermischung des tiirkisch-cuvasischen Volkes mit den Slaven 
entstanden: mit dem einen Unterschied, daB bei den Donau-Bulgaren 
die slavische Sprache, bei den Wolga-Bulgaren die tiirkisch-cuvasische 

Sprache die Oberhand gewann. 
Die Hilfe der Chorezmier rettete das Chazaren-Reich vielleicht 

fur kurze Zeit vor der ganzlichen Vernichtung durch die Russen. Aber 
sie gab ihm kein neues Leben. Nach dem I . Jahrhundert wird das 
Chazaren-Reich nicht mehr erwahnt, und die Mongolen fanden im 
I3. Jahrhundert die Chazaren schon nicht mehr vor99). Andererseits 
niitzten die Zertriimmerung des Chazaren-Reiches weniger die Russen 
als die Wolga-Bulgaren aus. Nach den Worten des Ibn Hauqal wurde 
durch die Russen nicht nur das Chazaren-Reich, sondern auch das 

Bulgaren-Reich zertriimmert, doch sagen die russischen Annalen nichts 

97) Bibl. Geogr. Arab., II, 281, 13. 
98) Saqiab = ,,Slave", V a 1 i d i. a. a. O., S. 244. 
99) Auch von Ma hm fd al-K g h ari werden die Chazaren nicht er- 

wahnt. 
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dariiber. Die darnach eingetretenen Ereignisse entsprechen ebenfalls 

wenig den Worten des Ibn Hauqal. Vom ii. bis zum 13. Jahrhundert 
betatigten sich die Bulgaren auf einem gewaltigen Gebiet: von Velikij 
Ustjug bis zu dem Gebiet siidlich von Saratov und von Murom bis zu 
dem Gebiet von Ufa. In politischer Hinsicht hatte das Land der Bul- 

garen wie auch RuBland anscheinend eine Periode des Zerfalls in ein- 
zelne Teile durchzumachen. Ibn Fadllan spricht von einem obersten 
Herrscher der Bulgaren, der allerdings nicht den Titel Chan fiihrte, 
wie der Herrscher der Chazaren. In der Folge sprechen die russischen 
Annalen immer von bulgarischen Fiirsten und nicht von einem bul- 

garischen Knjaz. Andererseits war im 13. Jahrhundert die Kultur des 

bulgarischen Volkes bedeutend h6her als im 10. Jahrhundert. Nach der 

Beschreibung der arabischen Geographen des io. Jahrhunderts waren 
die bulgarischen Stadte Bolghar 00) und das 50 Kilometer davon 
entfernt liegende S u v a r (offensichtlich ebenfalls die Benennung eines 

Stammes) die Lager von Nomaden, die aus Hiitten und aus Filzzelten 
bestanden und im Sommer vollstandig verlassen wurden, wahrend in 
Wirklichkeit die Stadt Bolghar, wie die Ruinen zeigen, eine aus Stein 
und Ziegel gebaute Stadt war und nicht weniger als 50000 Einwohner 
hatte. Im io. Jahrhundert fiihrte man aus Bolghar auch die Produkte der 

Jagd (die Felle von Pelztieren) und der Imkerei aus. Spaterhin tauchte 
bei den Bulgaren auch die Gerberei auf, und die bulgarischen Stiefel 
waren Ausfuhrgegenstand in die islamischen Lander, wo groBe Nach- 

frage nach ihnen war. Spater ging dann die Kunst zu gerben von den 

Bulgaren auf die Russen iiber. Auch die Landwirtschaft machte groBe 
Fortschritte und in den Jahren der MiBernte konnte RuBland Getreide 
aus dem Lande der Bulgaren erhalten. Der Kampf mit den Russen 
wurde mit wechselndem Gliick gefiihrt. Das Vordringen der Russen 

wolgaabwarts ging nur langsam vonstatten. Erst im 13. Jahrhundert, 
kurz vor dem Mongoleneinfall, drangen die Russen bis zu der Miindung 
der Oka in die Wolga und griindeten hier die Stadt Ni nij Nov- 

g o r o d. Andererseits gibt es keine Nachrichten dariiber, daB die Bul- 

garen Erfolge auf dem Gebiete der geistigen Kultur erzielten und eine 
Literatur in ihrer Sprache hatten, obwohl in dieser Sprache (Bulgarisch) 
Grabsteine in arabischer Schrift erhaltengeblieben sind, die aber bereits 
der Zeit der mongolischen Herrschaft, dem 14. Jahrhundert, angeh6ren. 

100) Uber Bulghar, Volk und Stadt vgl. Enz. d. Isl., I, 8I9 ff. 
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Bald danach gewann im ehemaligen Lande der Bulgaren die Herrschaft 
der tiirkischen Sprache, die sich in der Goldenen Horde durchgesetzt 
hatte, rasch Geltung. Die friihere bulgarische Sprache blieb nur in der 
Sprache der Cuvasen erhalten, die anscheinend aus den von der muham- 
medanischen Kultur am wenigsten beriihrten Elementen des bulgarischen 
Volkes stammen, weder den Islam noch das arabische Alphabet kannten 
und bis zur Annahme des russischen Alphabets in jiingster Zeit keinerlei 
Literatur und Schrift hatten. 

Die uns nunmehr bekannt gewordene Marschroute des Ibn Fa0l1an 
zeigt deutlich, daB die von den islamischen Landern entfernter sitzenden 
V6lker sich zuweilen friiher dem EinfluB des Islams unterwarfen als 
die nachsten Nachbarn der Muhammedaner. Ibn Fadlan sah auf dem 
Gebiete zwischen Chorezm und dem Lande der Bulgaren, die den Islam 
angenommen hatten, noch Tiirken, die bei ihren schamanistischen 

Glaubensanschauungen geblieben waren und die auf den Grabern ihrer 
Krieger Steine nach der Zahl der von dem Gestorbenen get6teten Feinde 
aufstellten?10). 

Die Tiirkvolker, die zu jener Zeit in Mittelasien lebten, befanden sich 
auf verschiedenen Kulturstufen. Es ist die Rede auch von Tiirken, die 
nicht einmal Eisenwaffen hatten und die Pfeile aus Knochen ver- 
fertigten102). Das Beispiel der Bulgaren zeigt, daB dem EinfluB des 
Islams hauptsichlich die Volker unterlagen, die schon ein gewisses 
kulturelles Leben besaBen. Jaqiutt03) bewahrte uns den Bericht uiber 
eine arabische Gesandtschaft zu den Tiirken auf (leider ist nicht gesagt, 
zu welchen, auch wird die Marschroute der Gesandtschaft nicht an- 
gefiihrt), die unter dem Chalifen H i s a m (724-743) stattfand mit dem 
Vorschlag, den Islam anzunehmen. Der Chaqan veranstaltete vor dem 
Gesandten eine Heerschau iiber seine Streitkrafte und sagte nachher zu 
dem Gesandten, daB Leute, unter denen es keinen einzigen Handwerker, 
keinen Barbier, keinen Schmied, keinen Schneider gabe, nicht wissen 
wiirden, woher sie die Mittel zum Leben nehmen soilten, wenn sie den 
Islam annahmen und seine Gebote erfiillten. 

Es gibt anscheinend keine Tatsachen zugunsten der Annahme, 
daB der Verbreitung des Islams unter den Tiirken der kriegerische 

101) Bulletin de I'Acad., I924, S. 245. Darnach R o c z n i k O r j., IV, 87; VI, 3. 
102) Bibl. Geogr. Arab., VII, 295, II. 

103) J a q i t's Erzihlung ist, wie jetzt feststeht, aus I b n a I - F a q i h entlehnt 
(Bulletin, I924, S. 241). 
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Geist der Tiirken f6rderlich war, daB die Tiirken durch die Idee des 

Gihad, des heiligen Krieges, und die himmlischen Gliickseligkeiten an- 

gezogen wurden, die den in einem solchen Kriege Gefallenen versprochen 
waren. Das Auftauchen der individuellen Missionstatigkeit im Islam, 
sowohl im Innern der islamischen Welt wie auBerhalb, stand mit dem 
Auftauchen der islamischen Mystik, des $fifismus, in Zusammenhang. 
In den Biographien der beriihmten $fif wird gew6hnlich erziihlt, daB sie 
eine groBe Zahl von Andersglaubigen zum Islam bekehrt hatten. Die 
$ufi gingen auch in die Steppen zu den Tiirken, um den Islam zu pre- 
digen, und erfreuten sich stets bis in die letzte Zeit unter den Tiirken 
eines weit groBeren Erfolges als die Vertreter der schriftmBl3igen Theo- 

logie. Die Prediger des $fifismus sprachen und sprechen in der Steppe 
nicht vom heiligen Krieg und den himmlischen Freuden, sondern von 
der Siinde und den H6llenqualen. Die europaischen Reisenden gewannen 
in Mittelasien und in Mittelafrika in gleicher Weise, unabhangig vonein- 
ander, den Eindruck, daB die Erzahlungen iiber die H6lle mehr als sonst 
etwas zu der Verbreitung des Islams beitragen. Aber in dieser Be- 

ziehung brachte der Islam den Tiirken nichts Neues. Denn die gleichen 
Erzahlungen h6rten die Tiirken auch von den Predigern des Buddhismus, 
des Manichaismus und des Christentums. Indessen hatte die islamische 

Predigt auch dort Erfolg, wo die Tiirken schon friiher sich mit einer 
dieser Religionen bekannt gemacht hatten. 

Der Hauptvorzug des I s a m s vor den iibrigen Religionen beruhte 
natiirlich auf der Uberlegenheit der islamischen Welt unter den ge- 
bildeten Volkern jener Zeit sowohl auf dem Gebiet der materiellen wie 
der geistigen Kultur. Die Nomaden hatten immer das Bediirfnis nach 
den Erzeugnissen der kultivierten Lander, insbesondere in bezug auf 

Kleidung. tYberall, wo ein Handel zwischen den Kulturvolkern und den 
Nomaden stattfand, in China, in der islamischen Welt und zuletzt in 
RuBland, hatten die Nomaden vor allem Textilwaren n6tig. Der Handel 
mit den Nomaden war auch fur die seBhaften Volker vorteilhaft, die 
von ihnen die Produkte der Viehzucht, besonders Fleisch, zu billigeren 
Preisen kauften, als dies unter andern Umstanden m6glich gewesen 
ware. Aber dieser Handel war vor allem fur die Nomaden notwendig, 
die uberall selber ihre Herden zu den Grenzansiedlungen der Kultur- 
lander hintrieben, ohne erst abzuwarten, daB die Hindler zu ihnen in 
die Steppe kamen. Die Nomaden unterlagen, indem sie sich mit den 
Waren der Muhammedaner und iiberhaupt mit dem Leben der Muham- 
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medaner bekannt machten, nicht nur dem EinfluB des Islams als Religion, 
sondern ganz allgemein dem EinfluB der islamischen Kultur. Aber der 
AnschluB an die Kulturwelt des Islams war fur die Nomaden nur im 
Falle der Annahme des Islams m6glich. 

In der nachhaltigen Verbreitung des Islams unter den Tiirken zeigte 
sich noch eine weitere Kraft, die der Islam offensichtlich in h6herem MaBe 
als die anderen Weltreligionen besitzt. Trotzdem der Islam in bezug 
auf die Zahl seiner Anhanger dem Buddhismus und dem Christentume 
nachsteht, kann man doch sagen, daB er jetzt als einzige Weltreligion im 

eigentlichen Sinne des Wortes erscheint, d. h. als eine Religion, deren 

Verbreitung nicht auf die V6lker einer und derselben Herkunft oder 
einer und derselben Kulturwelt beschrankt ist. Zeitweise waren die Er- 

folge der anderen Religionen manchmal bedeutender als die des Islams, 
doch fiihrten sie nicht zu dauernden Erfolgen. Der M a n i c h a i s m u s 
war einstmals ebenfalls eine Weltreligion und hatte Anhanger von Siid- 
frankreich bis nach China. Aber dies hinderte nicht, daB diese Religion 
spater v6llig von der Bildflache verschwand. Der B u d d h i s m u s be- 

gann seine universale Tatigkeit, seine Weltwirkung durch eine um- 
fassende Propaganda im Westen, blieb aber die Religion einzig fur die 
ostasiatische Kulturwelt. Bis zur Ausbreitung des Islams hatte auch 
das C h r i s t e n t u m zahlreiche Anhanger unter den Tiirken. In der 

Folge nahm eine ganze Reihe von Volkern in der westlichen, in der 6st- 
lichen und der siidlichen Mongolei das Christentum an, wo die islamische 

Propaganda fast keinen Erfolg hatte. Aber diese Erfolge waren nur 

voriibergehend, und jetzt erscheint das Christentum in der Hauptsache 
als eine Religion der europaischen Menschheit. Die Christen, die auBer- 
halb der europaischen Kulturwelt leben, sind sowohl der Zahl als auch 
ihrer kulturellen Entwicklung nach im Vergleich zu den Christen 

Europas absolut bedeutungslos. Der Islam erscheint seinem Wesen 
nach als Religion der vorderasiatischen Kulturwelt, doch iiberschreitet 
die Zahl seiner Anhanger in Ostasien, besonders in Indien und auf den 
Sunda-Inseln, jetzt die Zahl der vorderasiatischen Muhammedaner. In 
China bilden die Muhammedaner eine selbstindige Macht, haben eine 

eigene religi6se Literatur in ihrer Sprache und brauchen keinerlei Unter- 
stiitzung von auBen, wahrend alle Versuche der Christen, im Innern 
Chinas eine national-chinesische Kirche zu schaffen, gescheitert sind. 
Auch in Afrika hat das Christentum nichts Ahnliches wie der afrikanische 
Islam geschaffen. Unter den Abessiniern, dem einzigen afrikanischen 
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Volke, das seine nationale christliche Kirche besitzt, hat die islamische 

Propaganda selbst noch im 19. Jahrhundert Erfolge erzielt. Uberhaupt 
kennt die Geschichte viele buddhistische und christliche V6lker, die den 
Islam angenommen haben, aber sie kennt kein einziges m u h a m m e- 
dan i s ch e s Volk, das den Buddhismus oder das Christentum an- 

genommen hatte. 
Die nachste wichtige Tatsache, die nach der Annahme des Islams 

durch die Wolga-Bulgaren den Erfolg des Islams unter den Tiirken be- 
weist, ist die Annahme des Islams durch ein zahlreiches tiirkisches 
Volk (200 000 Zelte) im Jahre 960, fast 40 Jahre nach dem Eintreffen 
der bulgarischen Gesandten in Baghdad. Leider findet sich diese Nach- 
richt nur in der Baghdader Historiographie104) und nicht in den im 
Samaniden-Reiche geschriebenen Werken und auch nicht in der arabi- 
schen geographischen Literatur. Daraus erklirt sich auch die auBerste 
Unbestimmtheit der auf uns gekommenen Nachricht. Es wird nichts 
davon gesagt, weder wie sich dieses tiirkische Volk nannte, noch wo es 
lebte. Nur in den spateren mittelasiatischen Uberlieferungen, von denen 
die friiheste Version in einem Werke aus dem Anfang des 14. Jahr- 
hunderts auf uns gelangt ist105), mit der Verweisung auf ein Werk des 
i I. Jahrhunderts, heiBt es, daB der tiirkische Chan, der damals mit seinem 
Volke den Islam annahm, namlich Satuq Boghra Chan 'Abd al- 

Karim106), ein Glied eben der Dynastie war, die zu Ende etwa des 
io. Jahrhunderts das Reich der Samaniden eroberte und in Mittelasien 

(Transoxanien) das erste tiirkische islamische Reich griindete. Sogar 
in der erwahnten altesten Version tragt die Erzahlung iiber Boghra Chan 
und die Annahme des Islams durch ihn ganz offensichtlich legendaren 
Charakter. Noch mehr legendare Elemente finden sich in den jetzt in 
Mittelasien verbreiteten verschiedenen Versionen der ,,Tezkire des 

Boghra Chan". Die historischen und geographischen Quellen geben uns 
nicht einmal Antwort auf die Frage, welchem Tiirkenstamme die 
Dynastie angeh6rt, der Satuq Boghra Chan entstammte, die man 

104) Zuerst bei I b n M i s k a w a i h i (Eclipse of the Abbasid Caliphate, II, 
181 (Text); V, I96 (tUbersetzung). Die Urquelle ist hier, wie sonst haufig bei 
Ibn Miskawaihi, das verlorene Werk von Tabit ibn Sinan, das die 
Zeit von 295 bis 363 h. behandelte. Vgl. W. B a r t h o l d, Turkestan, engl. Aus- 
gabe, S. 7 f. (vgl. daselbst auch iiber die Literatur). 

oa) am 1 Q a r s i, Text bei W. Barthold, Turkestan, I (Texte), S. 130 ff. 
10e) Im Original irrtiimlich 'A b d a 1 - M a i k, richtig Turkestan, engl. 

Ausg., S. 255. 
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seit Professor G r i go r i e v in der russischen Wissenschaft gew6hnlich 
nach einem anderen Titel eben dieses Boghra Chan Q a r a c h a n i d e n 
nennt. In der europiischen Wissenschaft wird haufiger der Ausdruck 
Ilek Chane gebraucht, der nicht sehr gliicklich ist, weil der Titel 
Ilek durchaus nicht immer mit dem Titel Chan vereinigt wurde. tber- 
dies nannten sich nicht alle Chane dieser Dynastie Ilek107). 

Wann die Dynastie der Qarachaniden entstand, mit welchen Wande- 

rungen der tiirkischen Volkerschaften ihr Auftreten in Beziehung steht, 
welcher Volkerschaft die Chane selbst angeh6rten: alle diese Fragen 
bleiben auch jetzt noch nach der Entdeckung und Herausgabe des 
Werkes des Mahmfd al-Kiaghari v6llig dunkel. Mahmud al-Kasghari 
schrieb sein Werk zu einer Zeit, in der die Herrschaft der Dynastie der 

Qarachaniden schon lange gefestigt war, und beriihrt die Fragen der 

Vergangenheit nur wenig. Die Vertreter der arabischen geographischen 
Literatur, selbst diejenigen von ihnen, die nach dem Jahre 960 schrieben, 
wuBten noch nichts von dem Vorhandensein eines muhammedanischen 
tiirkischen Reiches an den Grenzen der Besitzungen der Samaniden; 
denn ihre samtlichen Kenntnisse sind Buchquellen entnommen und ge- 
h6ren einer friiheren Periode an. AuBer einem sehr einfachen Schema 
der arabischen Geographen des 9. und io. Jahrhunderts, nach dem die 

Qarluq das Land zwischen den Besitzungen der Ghuzen (Oghuzen) und 
der Tughuzghuz einnahmen'08), finden wir ein komplizierteres Bild in 
anderen arabischen Nachrichten, die nur in zwei persischen Werken 
auf uns gelangt sind, in einem anonymen geographischen Werke aus dem 

Jahre 372 h. = 982/83 D., das I892 in Buchara entdeckt wurde und das 
nach dem Namen seines Entdeckers die Bezeichnung Handschrift Tu- 
manskij erhielt, und in dem historischen Werk des Gardizi, das bereits 
im I I. Jahrhundert, nach demJahre 1040, geschriebenworden istl08a). Aber 
selbst diese Nachrichten, die sich offenbar auf eine spatere Periode be- 
ziehen als das Schema der Geographen des 10. Jahrhunderts, geben kein 
klares Bild, gehoren offenbar verschiedenen Zeiten an und sind schwer 
in Ubereinstimmung zu bringen, sowohl untereinander, als auch mit der 

Verteilung der tiirkischen V6lkerschaften, die wir bei Mahmfid al-Kas- 

ghari finden. 

'07) Vgl. Enz. d. Isl., II, 496; Zam b a u r, Manuel de Genealogie, S. 206 (la 
seule grande dynastie musulmane dont la gen6alogie est restee obscure). 

108) Bibl. Geogr. Arab., II, 11 und 14. 
108a) Vgl. Enz. d. Isl., II, 137. 
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Btrtkold, Vorlesungen. JV 75 

Aus der Handschrift Tumanskij und dem Werk des Gardizi erfahren 
wir unter anderem, daB im 9. Jahrhundert ein Teil des Landes, in dem 
nach den Worten der arabischen Geographen des io. Jahrhunderts die 

Qarluq lebten, von dem Volke der J a g h m a eingenommen war, Ab- 

k6mmlingen der Tughuzghuz, der Toquz Oghuz-Tiirken. Das Volk 
der Jaghma besaB Kasghar und einen Teil von Semirecje im Siiden des 

Naryn-Flusses, eines Quellflusses des Syr-Darja. Wenn die Nieder- 

lassung des Volkes der Jaghma hier nach der Zeit erfolgte, auf die sich 
die Erzahlungen der arabischen Geographen beziehen, und wenn diese 

Tughuzghuz vom Osten gekommen sind, so wiirden damit die Worte 
des ahliiz widerlegt, daB nach der Annahme des Manichaismus durch 
die Tughuzghuz 109) das Ubergewicht im Kampfe zwischen ihnen und den 

Qarluq auf die Qarluq iiberging. Die Dynastie der Qarachaniden war 

eng mit Kasghar verbunden, das als Wohnsitz des Chans und seines 
Hofes ebenfalls O r d u k e n t (,,Siedlung, wo sich die Orda befindet") 
genannt wurde. Dariiber spricht auch Mahmfid al-Kasghari110). Daraus 
muBte natiirlich die Annahme entstehen, daB das Volk, das Kasghar 
besaB, auch die Dynastie der Qarachaniden hervorgebracht hat, d. h. 
daB die Qarachaniden aus dem Jaghma-Volke, einem Zweig der Tughuz- 
ghuz oder der Uighuren hervorgegangen sind. Aber Mahmfd al-Kasghari 
sagt dariiber nichts Genaues und kennt das Wort Jaghma nur als Be- 

zeichnung eines Volkes, das zu seiner Zeit weiter n6rdlich, im Tal des 
I I i- Flusses lebte. Malmfid al-Kasghari bringt in eben diesem Tale noch 
verschiedene andere V6lker unter, die nach der Handschrift Tumanskij 
und nach Gardizi siidlicher lebten, namlich das Volk der Tuch si 

(T u c h s y) und der C i g i 1111). Das erstere Volk wird von den persi- 
schen Autoren in dem Gebiete n6rdlich des Cu-Flusses angesetzt und das 
zweite, die Cigil, am n6rdlichen Ufer des Isyk kul. Der Name Cigil. 
der seitdem vergessen worden ist, wurde im i . Jahrhundert fur eine 
Anzahl von Tiirkstimmen verwendet. Aus der Erzahlung des Feld- 

zuges des Selguken-Sultans Melik-S ah nach Transoxanien wissen 
wir, daB man die Kriegsmacht der Qarachaniden als Cigil bezeichnete. 
Nach derAngabe Mahmfid al-Kasghari's nannten dieOghuzen alleTiirken 
vom Amu-Darja bis nach China Cigil. Diese Tatsache wiirde an- 
scheinend fur die politische Bedeutung der Cigil in Mittelasien und fur 

109) J. M a r q ua r t, Osteuropdische ... Streifziige, Leipzig 1903, S. 9I. 
o10) Dswdn lughdt at-Turk, I, 288. 

111) A. a. 0., 330. 
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die Herkunft der Dynastie der Qarachaniden aus ihrer Mitte sprechen. 
Aber auch zugunsten dieser Annahme diirfte man bei Mahmufd al-Kas- 

ghari keinerlei Angaben finden. Malhmfd al-Kasghari selbst erklirt die 

Bedeutung, die das Wort Cigil bei den Oghuzen erhielt, nur damit, 
daB die Stadt Cigil, wo ein Zweig dieses Volkes wohnte, sich nahe 
bei Taraz, d. h. dem modernen Aulija Ata, befand, und daB 
sich die Oghuzen schon friiher mit dieser Stadt als einer der westlichsten 
osttiirkischen Stadte bekannt gemacht haben. Zwei weitere Zweige der 
C igil lebten in zwei D6rfern bei Kasghar und in dem Tale des Ili112), 
in dem Gebiete bei der Stadt Qujas. Zur Mongolenzeit gewann diese 
Stadt, die sich siidlich vom Ili-Flusse befindet, Beriihmtheit als Haupt- 
stadt Caghatai's, des Sohnes Cingiz-Chan'sl13), und einiger seiner Nach- 

folger in der Mongolenperiode. In betreff der Qarluq schlieBlich teilt 
Mahmfid al-Kasghari mit, daB sie ein Nomadenvolk waren, und daB man 
sie wie die Oghuzen, ebenfalls T iir k m e n en nannte114). Die Hand- 

schrift Tumanskij und Gardizi indes setzen die Qarluq, deren Bezeich- 

nung durch den persischen Autor in die Form C h a 11 u c h umgeandert 
worden ist, in der Nachbarschaft der muhammedanischen Lander an, 
zunichst im Osten von Taraz. Ihnen geh6rten auch einige Stidte in 
Chinesisch-Turkestan, darunter die Stadt Pen cul, chinesisch Wensu, 
die sich bei dem heutigen U c T u r f an befand. In der Handschrift 
Tumanskij heiBt es von dieser Stadt, daB sie sich im Lande der Qarluq 
befand, daB aber ihr Herrscher den Tughuzghuz untertan war. Spiter 
bemachtigten sich ihrer die Kirgizen. Auf der Grenze zwischen den Ge- 
bieten der Qarluq, der Tughuzghuz und der Kirgizen befand 
sich nach der Handschrift Tumanskij auch Kasghar. Diese Nachricht 
der Handschrift Tumanskij iiber die Kirgizen ist auBerst interessant. 
Aus ihr k6nnte man schlieBen, daB die Bewegung der Kirgizen nach 
dem Siiden, in jenes Land, wo sie jetzt leben, nicht spater als im 

ro. Jahrhundert n. Chr. begonnen hat. Dariiber gibt es indes weder bei 
Gardizi noch bei Mahmid al-Kasghari noch in den anderen Quellen 
irgendwelche Angaben. Uber die Wanderung der Qarluq nach Norden, 
die in gleicher Weise wie bei den Cigil und Jaghma stattfand, ist bei 
Mahmfid al-Kasghari noch nicht die Rede. Aber spaterhin, im Zeitalter 

Cingiz-Chan's, sehen wir nordlich vom Ili-FluB Qarluqen-Land. 

112) Enz. d. Isl., II, 499 f. 
113) Enz. d. Isl., I, 846 if. 

114) Dwadn, I, 393. 
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Earthoid, Vorlesungc*.. LV 77 

Dergestalt werden bei Malbmid al-Kasghari alle drei Volker erwihnt, 
aus denen die Dynastie der Qarachaniden hervorgehen konnte, namlich 
die Qarluq, die Jaghma und die Cigil, aber es wird von keinem einzigen 
Volke gesagt, daB es der Dynastie niher stand als die anderen. Inter- 
essant sind die Worte iiber die Qarluq, daB man sie wie die Oghuzen 
T ii r k m e n e n nannte. Der Ursprung und die Herkunft dieses Wortes, 
das zum ersten Male im.Io. Jahrhundert n. Chr. auftaucht116), bleibt 
bis heute ritselhaft. Die persische Etymologie: Tiirk manend116), d. h. 
,,den Tiirken gleichend", die wir schon bei Mabmud al-Kasghari 
finden117), ist natiirlich nicht glaubwiirdig. Es ist nur klar, daB der 

Typ der Turkmenen sich von dem gew6hnlichen tiirkischen Typus 
unterschied und sich mehr dem iranischen niherte. Die Qarluq waren 
offenbar noch mehr als die Oghuzen dem EinfluB des iranischen 
Elements ausgesetzt und standen schon vor der Annahme des Islams 
der islamischen Kultur naher als die anderen Tiirken. Im I2. Jahr- 
hundert nannte man den Beherrscher der Stadt Balasaghun18) in Semi- 

recje, der aus der Qarachaniden-Dynastie stammte, einen Turkmenen 11). 
Diese Tatsache spricht vielleicht zugunsten der qarluqischen Herkunft 
der Dynastie. 

In betreff eben der Stadt Balasaghun gibt es eine Erzahlung des 
persischen Ministers N i z am a 1- M u k 120), eines Zeitgenossen des 
Malmfid al-Kasghari, nach der diese Stadt schon gegen 940 als eine 
islamische Stadt galt, und daB ihr Ubergang in die Hande der Un- 

glaubigen der Grund fur die Erklarung des heiligen Krieges sein konnte. 
Es ist m6glich, daB die Qarluq den Islam noch friiher als das Volk der 
Jaghma annahmen, und daB die Chane des Volkes der Jaghma ihrem 
Beispiele folgten, jedoch erst nach der Einnahme der Lander der Qarluq, 

116) Bei M a q d i si, Bibl. Geogr. Arab., III, 274 ff. 
"11) Ahnlich ist die Etymologie Turk-i-mdn: ,,ich bin ein Tiirke", die sich bei 

N e s r i findet. 
?17) Diwdn, IV, 307. 

11H) Enz. d. Isl., I, 639 f. 
119) Im Texte von G u w a i n i (Gibb Mem. Ser., XVI, 2, 88) muB dem Sinne 

nach (der Eroberer hatte keinen Grund, den Fiirsten von Balas a g hun 
,,K6nig der Tiirken" zu nennen) Turkman fur Turkan gelesen werden; so M i r - 
c ho n d bei G. O p p e r t, Der Presbyter Johannes, Berlin, 2. Aufl., 1870, S. 132; 
Abl'l-Ghdzi, Ausg. Desmaisons, S. 49. 

120) Siasset Nameh, ed Schefer, S. I89 (PELOV, Serie III, Vol. VII, VIII). 
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darunter des Tales des Flusses Cu, wo wahrscheinlich die Stadt Ba- 

lasaghun zu suchen ist. Aber alles dieses bleibt unbewiesen. 

Satuq Boghra Chan'21), der erste tiirkische Chan, der den 
Islam annahm, gait als Herrscher von Kasghar, und sein Grab befindet 
sich noch jetzt in dem Flecken A r t y , in ilteren Quellen A r tu, 
nordlich von dieser Stadt. Nach der friihesten Version der Erzihlung 
iuber diesen Chan starb er im Jahre 344 h. --955-956 D., was jedoch 
in einigem Widerspruche zu dem Bericht von der Annahme des 
Islams durch das tiirkische Volk im Jahre 960 steht. Dieser letztere 
Bericht befand sich wahrscheinlich schon in dem Werke des Baghdader 
Geschichtsschreibers T b it b. S i n n, der um jene Zeit schrieb, und 
sein Datum, d. h. das Jahr 960, verdient wahrscheinlich mehr Glaub- 

wiirdigkeit, als ein Datum, das viele Anachronismen und legendare 
Einzelheiten der Erzahlung iiber Satuq Boghra Chan in sich enthilt. 

Ebenfalls im 0o. Jahrhundert nahm auch ein Teil der am Unterlauf 
des Syr-Darja lebenden Oghuzen den I s lam an. Der Fiihrer der 

Oghuzen, die den Islam annahmen, begann seine Tatigkeit damit, da3 
er die muhammedanischen Stidte von dem Tribut befreite, den sie bis 
dahin den Unglaubigen gezahlt hatten. Uberhaupt erschien die frei- 

willige Annahme des Islams durch zwei Tiirkv6lker (durch die Qa- 
rachaniden und die Oghuzen) offenbar als Sieg des Islams. Auf diese 
Weise erhielten die friiheren islamischen Grenzprovinzen von nun ab 
im Norden und im Osten muhammedanische Nachbarn, und es mochte 
scheinen, daB der Islam im Kampfe mit der nichtislamischen Welt neue 

Bundesgenossen gewonnen hatte. Tatsichlich aber gestalteten sich die 
Verhaltnisse so, daB die beiden Tiirkvolker, die den Islam angenommen 
hatten, fast im gleichen Augenblicke schon ihre Waffen gegen die 
Lander wandten, aus denen der Islam zu ihnen gekommen war. 

Von den Griinden und den Folgen dieser Erscheinung soil die nachste 

Vorlesung handeln. 

121) Enz. d. Isl., I, 803. 
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V. 

Ober die Annahme des I s a m s durch Bughra Chan, den Chan von 
Kasghar, haben sich bei den islamischen Geschichtsschreibern keine 
irgendwie zuverlassigen Nachrichten erhalten. Die tYberlieferungen 
iiber die muhammedanischen Gelehrten haben uns den Namen eines 
Theologen K a Ii m at i erhalten, der sich am Hofe des Tiirken-Chan 
gerade zu der Zeit (um 960) befand 122), fur die die Baghdader Chronik 
die Annahme des Islams durch ein zahlreiches Tiirkenvolk ansetzt. 
Aber in den {Uberlieferungen iiber Bughra Chan wird dieser Theologe 
nicht erwahnt. In einer alten Version der Legende wird von gar keinem 
irdischen Erleuchter gesprochen, und die Annahme des Islams durch 
Bughra Chan wird durch einen von ihm im Traum erhaltenen Befehl 
des Himmels erklart 123). In einer anderen Erzahlung wird anstatt des 

Theologen als Erleuchter ein samanidischer Prinz genannt, der zu dem 
Tiirken-Chan geflohen war, wobei offensichtlich phantastische Namen 
und Daten angefiihrt werden, die mit der Geschichte nicht in ftberein- 
stimmung stehen, obwohl die Erzahlung einem nicht auf uns ge- 
kommenen Werke eines kasgharischen Geschichtsschreibers aus dem 
Io. Jahrhundert entnommen ist. Interessant sind in dieser Erzihlung 
Einzelheiten dariiber, wie dem Chan zuerst die muhammedanischen 
Waren, besonders die Textilsachen und Siif3igkeiten, gefielen, und daB 
er erst dann seine Aufmerksamkeit dem muhammedanischen Gottes- 
dienst zuwendete und die Muhammedaner iiber ihren Glauben zu be- 
fragen begann 124). 

Wir haben oben gesehen, daB der Ort, an dem dieser Chan, der 
den Islam annahm, Satuq Bughra Chan, sa3, die Stadt K g h a r 25) 
war. Sein Enkel Bughra Chan H rufin b. Musa 26) lebte in der 
Stadt Balasaghun 127) und unternahm von dort aus die Eroberung von 
Transoxanien. Spaterhin werden Kasghar und Balasaghufn oft zu- 
sammen erwihnt als Stadte, die einem und demselben Chan aus der 
Dynastie der Qarachaniden geh6rten. Es ist bemerkenswert, daB die 
Stadt Balasaghfin trotz der Bedeutung, die sie fiir die Qarachaniden- 

122) S am' n i, Kitab al-ansdb (Gibb. Mem. Series, XX) 486. 
123) Ibn al-Atir, XI, 54. 
124) Turkestan, Teil I (Texte), S. I3I. 
125) Enz. d. Isl., II, 844 f. 
126) A. a. 0., I, 803 f. 
127) A. a. O., I, 639 f. 
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Dynastie hatte, in der islamischen Literatur selten erwihnt wird, und 
es gibt keine einzige Marschroute, die uns erlauben wiirde, die geo- 
graphische Lage dieser Stadt genau zu bestimmen. Von den Geo- 

graphen des 10. Jahrhunderts begegnet uns nur bei Maqdisi 128) die 

Bezeichnung Balasaghiun (dort Walasakfin geschrieben), doch ohne An- 

gabe der Lage der Stadt. Weder die Handschrift Tumanskij12) noch 
Gardizi erwahnen iiberhaupt den Namen dieser Stadt. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daB Balasaghfin friiher einen anderen Namen fiihrte 
und in der Marschroute der Geographen des 9. und 10. Jahrhunderts 
unter jenem alten Namen erwahnt wurde. Als Hauptstadt des Tales 
des Flusses Cu wird bei den arabischen und chinesischen Autoren 

standig die Stadt S u j a b 130) (in der chinesischen Transskription Su-je) 
erwahnt. Bei Mahmfid al-Kasghari findet sich dieser Name nicht. 
Es wird eine Festung S u bei Balasaghfin erwahnt, die von dem Konig 
namens Su erbaut worden ist, angeblich einem Zeitgenossen Alexanders 
des GroBen. Dabei wird hinzugefiigt, daB dies in einer Zeit stattfand, als 
die Stadte Isfig'b oder Sairam, Taraz (Talas) und Bala- 

saghiun noch nicht existierten. Es ist bekannt, daB jetzt bei den 
Kirgizen der Laut ci durch den Laut s ersetzt wird und der FluB Cu 

jetzt Su genannt wird. So h6rte den Namen des Flusses auch Radloff131). 
Es ist sehr wahrscheinlich, daB dies auch damals die Aussprache bei 
den Tiirken war, die an den Ufern des Cu wohnten, sie also das Wort, 
wie die Kirgizen, Su aussprachen. Spaterhin bezog sich die Be- 
zeichnung Cu nicht nur auf den FluB, sondern auch auf die Ruinen der 
Stadte, die sich hier befanden, als deren Uberrest heute noch der 
B u r a n a - Turm besteht, wobei diese Bezeichnung Burand offenbar 
nur eine Verstiimmelung des arabischen Wortes Manara (Turm einer 

Moschee) ist. Dann wird bei Malhmuid al-Kasghari noch davon ge- 
sprochen, daB nach Balasaghuin das Defile von Z nbi132) fiihrte, 
zwischen Qo cqar basy (im Druck wird immers18) qgnkar ge- 

128) Bibl. Geogr. Arab., III, 275, I7. 
129) Hudid al-alem, Rukopis' Tumanskogo s vvedenijem i ukazatelem V. Bar- 

tol'da. Leningrad I930. Die wichtige Einleitung Bartholds wird M ino r s k ij 
in Ubersetzung geben. 

130) Diwan, III, 3o6. Der Name Sujab war wohl in der Handschrift vor- 
handen (ebenda, S. 305), ist aber vom Herausgeber nicht erkannt worden. 

131) Aus Sibirien, I, Io und andere Stellen. 
132) Diwdn, III, 325. 
133) AuBer der erwahnten Stelle noch III, 282. 
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schrieben, was aber mit al-kabs =,,Hammel" iibersetzt wird) und 

Balasaghu n. Die Benennung der Stadt Qocqar basy war schon 
friiher aus persischen Quellen bekannt 34). Man suchte sie 6stlich von 
Talas. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daB diese Stadt, wie ihr Name 
vermuten laBt, am Oberlauf des Flusses Qocqar liegt, wie der FluB 
Cu in seinem Oberlauf heiBt. Das Defile von Zanbi, das durch seinen 
absolut untiirkischen Namen auffallt, entspricht in diesem Falle dem 

heutigen Defile S a m s i, iiber das einheimische tiirkische Legenden 
existieren 135). 

Die Herkunft des Namens Balasagh n ist bisher noch nicht 

geklart. Die friiher vorgeschlagene Zusammenstellung dieses Namens 
mit dem mongolischen Worte balghasun =,,Stadt" hat jetzt kaum noch 

Anhanger. Bei Mahmfid al-Kasghari findet man ein Wort atasaghun 
in der Bedeutung ,Arzt"136), das offenbar aus dem Tiirkischen ata- 
,,Vater" gebildet ist. Wir wollen die Frage often lassen, ob auf die 

gleiche Weise das Wort balasaghun aus bala=,,Kind" gebildet sein 
kann und in welcher Bedeutung. Bei den Tiirken trug Balasaghiun auch 
noch den Namen Quz ulus137) (das Wort ulus bedeutete ,,Dorf" oder 

,,Stadt") oder Q u z o r d u138). Die Benennung ordu trug neben Bala- 

saghiun noch eine andere Stadt, die auch bei dem Geographen Maqdisi 
zu Ausgang des io. Jahrhunderts als Aufenthaltsort des einheimischen 
,,turkmenischen" Herrschers erwahnt wird. Die Bedeutung des Wortes 

Quz in dem Ausdruck Quz ordu wird bei Mahmud al-Kasghari nicht 
erklart. 

Balasaghun geh6rte zu der Zahl der Stadte, die von den Soghdern 
erbaut worden sind, und der ProzeB ihrer Turkisierung war zur Zeit 
Mahmfid al-Kasghari's noch nicht beendet. Die Einwohner von Is- 
f i b, T a r a z und B a la s g h i n sprachen Soghdisch und Tiirkisch. 
Wie auf den Orchon-Inschriften tragen die Soghder auch hier die 

Bezeichnung Soghdaq. So hieB nach den Worten des Verfassers 
das Volk, das von Soghd, einem Lande zwischen Samarqand und 
Buchara, stammte. Und diese Soghdaq nahmen tiirkische Kleidung 

134) J. B. Tomaschek in W.Z.K.M., III. 
135) W. Barthold, Otcet, S. 40. 
136) Dzwan, I, 81. 

137) A. a. 0., I, 60. 
138) A.a.O., I, 112. 

"39) Diwan, I, 39If. 
6 Die Welt des Islams. 1933. Beiband. 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


82 Die Welt des Islams. 1933. Beiband 

und tiirkische Sitte an139). Das ganze Gebiet von Isfigab140) (an 
anderer Stelle141) heiBt es: von Taraz) bis Balasaghfin wurde Arghu 
genannt. Diesen Namen finden wir in keiner anderen Quelle. Nach 
Mahmfd al-Kasghari verstand man unter dem Worte arghu allgemein 
einen PaB zwischen zwei Bergen142). 

Offensichtlich erhielt der Kreis Arghu diese Bezeichnung nach 
seiner Lage zwischen dem Alexandrowsker-Bergriicken (der Bergkette 
zwischen den Fliissen Cu und Talas) und den Cu-Ili-Bergen. Von den 

Soghdern, die weiter 6stlich von Balasaghiun sich befanden, wird nicht 

gesprochen. Zur Zeit Mahmfid al-Kasghari's waren die Soghder des Be- 
zirkes Arghu natiirlich Muhammedaner. Es gibt iiberhaupt keine Nach- 
richten dariiber, ob diese Soghder den Islam friiher als die Tiirken an- 

genommen haben und in welcher Weise sich eigentlich ihr kultureller 
EinfluB auf das tiirkische Volk geauBert hat, bevor sie nach Sprache 
und Kleidung Tiirken wurden. 

Die gleichen Fragen k6nnen in betreff der urspriinglichen nicht- 
tiirkischen seBhaften Bev6lkerung von Chinesisch-Turkestan gestellt 
werden. Nur aus den Worten des Mahmfd al-Kasghari erfahren wir, 
daB noch zu seiner Zeit diese Bevolkerung als ein eigenes Volk an- 

gesehen wurde und daB sie Kengek genannt wurden143). Dieser 
Name findet sich sonst in keiner anderen Quelle. Zu jener Zeit waren 
die Kengek schon turkisiert, bewahrten aber Reste ihrer friiheren 

Sprache in der Gestalt einiger W6rter und einiger phonetischer Eigen- 
heiten. 

Nicht von Kasghar, sondern von B a las g h un aus, ging zu Ende 
des 1o. Jahrhunderts die Eroberung des Grenzstaates der iranisch- 
muhammedanischen Welt, des Reiches der Samaniden, vor sich. Kas- 

ghar war noch nicht die Hauptstadt der Tiirkenmehrheit. Es wird 

anfangs die Einnahme von Isfigab oder Sairam durch Boghra Chan 
H a r in, den Enkel Satuq Boghra Chan's, erwahnt, der den Islam 

angenommen hatte144); in Sairam befand sich anscheinend ein kleiner 
tiirkischer Besitz oder eine Herrschaft unter einer tiirkischen Dynastie. 

140) A. a.O., I, 3I. 
141) A. a. O., I, I4. 
142) A. a. 0. 
143) A. a. O. 

144) Uber diese und die folgenden Ereignisse vgl. Turkestan, Engl. Ausg., 
S. 257ff. 
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Im Jahre 992 fand dann der erste erfolgreiche Zug Boghra Chan 
Harun's nach Samarqand und Buchara statt. Die Umstande veran- 
laBten jedoch die Eroberer, zeitweise auf ihre Eroberungen zu ver- 
zichten und nach Balasaghfin zuriickzukehren, wo Boghra Chan im 

gleichen Jahre starb. Aber durch den Frieden, der ein paar Jahre 
spater abgeschlossen wurde, gingen alle Besitz,ungen der Samaniden 
n6rdlich des Zerafsan-Tales in die Hande der Qarachaniden iiber. 
Noch einige Jahre spater, im Jahre 999, nahmen die Qarachaniden 
Samarqand und Buchara wieder ein. Die Versuche des letzten Sama- 
niden-Herrschers, die Herrschaft seiner Dynastie zu Beginn des 
11. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen, konnten in keiner Weise 
die tiirkische Macht, die sich in Transoxanien festgesetzt hatte, ernst- 
lich erschiittern. 

tberhaupt hatten die Versuche der Samaniden, die Volksmassen 
zum Schutze des iranischen Staatswesens vor dem auBeren Feinde 
aufzustacheln, keinen Erfolg. Durch einige Vertreter der muham- 
medanischen Geistlichkeit war sogar das Prinzip verkiindet worden, 
daB das Volk nur dann zur Teilnahme an der Verteidigung des Staates 

verpflichtet sei, wenn ein muhammedanisches Land dem Einfall der 

Unglaubigen ausgesetzt sei. Im Geiste dieses Prinzips wurde be- 
wiesen, daB, da die Qarachaniden Muhammedaner waren und kein 
Grund zu der Annahme bestand, daB es der muhammedanischen Be- 

v6lkerung unter der Herrschaft der Qarachaniden schlechter gehen 
wiirde als unter der Herrschaft der Samaniden, fur die Muhammedaner 
kein AnlaB vorhanden sei, ,,sich hinzustellen, um sich totschlagen zu 
lassen". 

Auch in anderer Beziehung waren die Umstande schwierig fur die 

Organisation einer einheitlichen Abwehr der iranischen Bevolkerung 
Transoxaniens gegen die tiirkischen Eroberer. Das iranische Mittel- 
asien kannte in der vorislamischen Periode keine starke monarchische 
Gewalt. Die Macht befand sich in den Handen der Grundbesitzer- 
Aristokratie. Das Land war in eine Menge kleiner Fiirstentiimer ge- 
teilt, in denen die Fiirsten nur die ersten Grundbesitzer ihres Fiirsten- 
tums waren und sich, wie die Grundbesitzer-Aristokratie, Dihqdn 
nannten. Zuweilen verschwand die Fiirstengewalt eine Zeitlang v6llig. 
Diese iranische Dihqan-Klasse iibte auch auf die Tiirken EinfluB aus. 
Man st6Bt in Transoxanien auch auf Dihqane mit tiirkischen Titeln. 
In der islamischen Periode ging diese aristokratische Richtung in 

6* 
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Transoxanien wie auch in Persien unter dem EinfluB der Entwicklung 
des stadtischen Lebens, der Konstituierung einer starken monarchischen 
Gewalt und der biirokratischen Zentralisierung allmahlich zugrunde. 
Gleichzeitig mit der Verdrangung der einheimischen iranischen Dia- 
lekte durch das Persische wurden nach Mittelasien auch die Tradi- 
tionen des sassanidischen Staatsgedankens iibertragen, und die Sama- 
niden selbst schrieben sich die Abstammung von der sassanidischen 

Dynastie zu. Die despotischen Neigungen der Samaniden muBten bei 
der einheimischen Aristokratie eine aufriihrerische Stimmung erzeugen, 
und es gibt eine Nachrichtl45), daB Boghra Chan von den Dihqanen 
nach Transoxanien gerufen worden sei. Es besteht Grund zu der 
Annahme, daB die Dihqane in der ersten Zeit nach der tiirkischen 

Eroberung tatsachlich Nutzen aus der Eroberung des Landes durch 
die Tiirken gezbgen haben. Wir wissen aus den Worten des Geo- 

graphen Maqdisi, daB zu Ende des io. Jahrhunderts die Traditionen 
des Dihqantums im 6konomischen Leben am meisten im Bezirk von 
I1 a q im Tale des Flusses A n g r e n, siidlich von Taskent aufrecht- 
erhalten wurden. Aber politische Bedeutung hatte der Dihqan von 

flaq schon nicht mehr. Unter den Qarachaniden erscheinen Miinzen, 
die von dem Dihqan von Ilaq gepragt wurden, was auf ein Erstarken 
seiner politischen Bedeutung hinweist. 

Nachdem die Q a r a c h an i d e n Transoxanien erobert hatten, lebten 
sie in der ersten Zeit nicht in den Hauptstadten dieses Landes, weder 
in Buchara, der Hauptstadt der Samaniden, noch in Samarqand. Der 
Sitz des ersten Herrschers Transoxaniens aus der Dynastie der Qara- 
chaniden war U z g e n d [Ozkand], die Grenzstadt Ferghanas im Osten, 
die friiher keine groBe Bedeutung gehabt hatte. Hier in unmittelbarer 
Nachbarschaft ihrer friiheren Besitzungen fiihlten sich die Qarachaniden 
offenbar sicherer als im Mittelpunkt des von ihnen eroberten Landes, 
wo nach ein paar Jahren nach der Eroberung wirklich einige Anzeichen 
einer Volksbewegung zugunsten der Samaniden sich zeigten. Fur die 

Erklarung des Namens Uzgend wurde eine nicht recht gliickliche tiir- 
kische Etymologie aus oz kent [kend] = ,,unsere eigene Stadt" aus- 
gedacht146), obwohl die Stadt schon vor der tiirkischen Eroberung 
existiert hatte. Eine tiirkische Benennung erhielt auch die Hauptstadt 

145) Utbi-Manin', I, I63. Vgl. Turkestan, a.a.O. 
") Diwan, I, 288. 
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des n6rdlichen Teiles von Transoxanien, wo das tiirkische Element na- 
tiirlich groBer als im siidlichen Teil war, namlich B i n k e t, die Haupt- 
stadt des Gebietes von C a c, oder nach arabischer Aussprache, die 

spater auch in die einheimische Literatur iibergegangen ist, S a s. An 
Stelle des Namens B i n k e t existierte schon im II. Jahrhundert, wie 
wir aus dem Werke a- B irin i' s 147) wissen, der tiirkische Name 
T a kent (,,Steinerne Stadt"), obwohl es Steine an diesem Ort fast 

iiberhaupt nicht gibt. In der Literatur finden sich einige Versuche, diese 
seltsame Tatsache zu erklaren. Aber diese Versuche sind willkiirliche 

Vermutungen geblieben. Bei Mahmud al-Kasghari wird ebenfalls die 

abgekiirzte tiirkische volkstiimliche Bezeichnung von Taskent: T e r k e n 

erwahnt148). Aus dem Werke des Mahmiud al-Kasghari ist auch ersicht- 
lich, daB schon zu seiner Zeit die tiirkische Volks-Etymologie des Na- 
mens der Stadt Samarqand als tiirkisch semiz kent ,,die fette", d. h. 

,,reiche Stadt" bestanden hat149). 
Der Verzicht auf die Niederlassung in Samarqand und in Buchara 

bedeutete nicht den Verzicht der Qarachaniden auf weitere Eroberungen 
im Westen, von wo zu ihnen nicht nur die Religion, sondern auch die 
materielle Kultur und die materiellen Reichtiimer gelangten. Die Be- 

wegung nach Westen versprach mehr Nutzen als der Kampf im Osten 
und im Norden mit den Tiirken, die noch nicht den Islam angenommen 
hatten. Die Religion konnte unter solchen Umstanden die allgemeine 
Richtung der tiirkischen Eroberungstendenzen nicht verindern, um so 

weniger, als es auch in den muhammedanischen Landern, wie wir ge- 
sehen haben, einzelne Gruppen und Parteien gab, die die Tiirken als 

Bundesgenossen aufnahmen. Infolge ihrer erst vor kurzem erfolgten 
Bekehrung waren die Tiirken eifrigere Muhammedaner als die islami- 
schen Herrscher der westasiatischen Gebiete. Noch im Io. Jahrhundert 
erwarteten die Verfechter der Religion von Osten her das Erscheinen 
der rechtglaubigen Eroberer, die die Herrschaft der si'itischen Bu - 

j i d e n - Dynastie, die damals in Baghdad die ganze Herrschaft an sich 

gerissen hatte, vernichten sollten150). Ebenso wie die Berber im 

147) Alberfni's India, ed. S a c h a u, S. I49. Engl. Ubersetz., I, 298; vgl. 
J. M a r q u a r t, Erdnsahr, S. I55; Enz. d. Isl., IV, 746. 

148) Diwdn, I, 369. 
149) A.a.O., I, 288. [S. aber J. Markwart, Ungarische Jahrbicher, 9, 

I929, 94.1 
'5O) Bibl. Geogr. Arab., III, 472. 
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Westen, so traten die Tiirken im Osten ganz allgemein als Verteidiger 
der Religion in den Landern auf, wo die Vertreter der Religion mit der 

Regierung im Kampfe lagen. Mahmfid al-Kasghari fiihrt ein Hadit an, 
in dem nach den Worten des Propheten Gott selbst folgende Worte zu- 

geschrieben werden: ,,Ich habe ein Heer, das ich Tiirken genannt und 
im Osten angesiedelt habe. Wenn ich auf irgendein Volk zornig werde, 
so gebe ich ihnen Gewalt iiber dasselbe151)." 

Die Q a r a c h a n i d e n galten ebenfalls als gottesfiirchtige muham- 
medanische Herrscher. Sie tranken keinen Wein, wodurch sie sich von 
den Vertretern der G h a z n a w i d e n - Dynastie unterschieden, die tiir- 
kischer Herkunft, aber nicht mit den tiirkischen Volksbewegungen ver- 
bunden war und auf die die Erbschaft der Samaniden in den Gebieten 
siidlich des Amu-Darja iibergegangen war. Auch Sultan Mahmhd-i- 
Ghaznawi [Mahmuid von Ghazna] galt fur einen ausnehmend gottes- 
fiirchtigen Herrscher. Er fiihrte den heiligen Krieg in Indien und ver- 

folgte die Haretiker in seinem eigenen Reiche. Aber pers6nlich versagte 
er sich in seinem Privatleben nicht die von der Religion verbotenen 
Geniisse. 

Die Qarachaniden hatten nicht die Absicht, am Amu-Darja stehen- 

zubleiben, und griffen das Reich des Mahmuid von Ghazna an. Der 
Geschichtsschreiber des Mahmfid von Ghazna erinnert bei dieser Ge- 

legenheit an ein Hadit, wo von dem auBeren Anblick der Tiirken ge- 
sprochen wird: von ihren kleinen Augen, ihren eingedriickten Nasen 

usw.152). Dieses Hadtt erscheint als einer der Hauptbeweise gegen die 

Meinung, als ob die Tiirken anfanglich nicht zu den Volkern des soge- 
nannten ,,mongolischen" Typus geh6rt hatten. Es ist m6glich, daB 
innerhalb des Gebietes von Iran der Krieg mit den Tiirken auch vom 

Standpunkt der iranischen nationalen Traditionen aus betrachtet wurde. 
Gerade in dieser Zeit erschien das Sa/z-ndme F i r d a u s i's. das bereits zur 
Zeit der Samaniden geschrieben worden war, das aber erst unter Mah- 
mfid von Ghazna bekannt wurde. In ihm wird ein sehr bedeutender 
Raum dem Kampfe I r a n's mit T u r a n eingeraumt, wobei man seit 
dem Erscheinen der Tiirken im 6. Jahrhundert n. Chr. das Wort T u r a n 
im Sinne von T u rk e s tan, d. h. ,,Land der Tiirken" gebrauchte und 
die Helden dieses Kampfes auf seiten Turan's trotz ihrer rein iranischen 

161) Diwan, I, 294. 
162) Turkestan, 273, nach 'Utbi. 
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Namen zu tiirkischen Herrschern machte. Die Anwendung dieser Tra- 
ditionen auf die Qarachaniden wurde dadurch erleichtert, daB die Qa- 
rachaniden selbst nicht nur dem Einflusse des Islams, sondern auch dem 
EinfluB des iranischen Epos unterlagen und sich selbst nach dem Namen 
des sagenhaften Herrschers von Turan A 1- i - A f r as i j a b (Haus des 

Afrasijab) nannten, obwohl dieser Name v6llig untiirkisch ist. Erst 
aus dem Werke Mahmfid al-Kasghari's haben wir erfahren, daB der 
Held der tiirkischen Lieder A 1 p T o n g a (nach der Lesung der Handschrift 
Toii a oder Tn g e) mit Afrasijab identifiziert wurde. Mahmiud al- 

Kasghari fiihrte einige von diesen Liedern an, wobei er ihnen, wie 
immer, die arabische tYbersetzung beigibt. In dieser Ubersetzung werden 
die Worte ,,Alp Tonga" durch das Wort ,,Afrasijab" ersetztl63). Die 

Episoden der persischen Traditionen iiber Afrasijab wurden einzelnen 
Orten Turkestans zugeschrieben. Als Hauptstadt Afrasijab's gait Kas- 

ghar154). Auch die Griindung der Stadt B a r u q, wo heute M a r a 1 

basy liegt, wurde Afrasijab zugeschrieben. In Barcuq war angeblich 
der Held Bizen oder Bizen eingeschlossen155), der nach dem persi- 
schen Epos auf Befehl des Afrasijtab wegen seiner heimlichen Verheira- 

tung mit Afrasijab's Tochter in einen Brunnen geworfen und von 
R u s t e m befreit wurde. Es ist ganz natiirlich, daB Firdausi und selbst 
sein Vorganger Daqiqi, ein Zeitgenosse der Samaniden, in die Er- 

zahlungen iiber die mythischen Turanier Ziige aus dem Leben der mit 
ihnen gleichzeitigen Tiirken eingewoben haben. 

Hierher geh6ren z. B. die Namen der Stadte und verschiedener tiir- 
kischer V6lker. Es wird auch die tiirkische Schrift unter der Bezeich- 

nung chatt-i-paighewt 156) (nach der spater durchgesetzten Orthographie) 
erwahnt. Das Wort paighu ist auch hier, wie in vielen anderen Fallen, 
die Entstellung des aus den Orchon-Inschriften bekannten Titels jabghu, 
den unter anderm der Herrscher der Qarluq fiihrte. 

Der Kampf mit den Ghaznawiden endigte fur die Qarachaniden nicht 

giinstig. Alle ihre Angriffe wurden mit groBen Verlusten fur sie zuriick- 

geschlagen. Auch kamen einige Provinzen im Norden des Amu-Darja 
in die Hainde M a h m iu d's. Mahmud selbst wollte, daB man ihn als Ober- 
herrn des ganzen Ostens anerkannte, und suchte zu erreichen, daB der 

156) Dtwan, I, 44 und sonst. 
1l4) A. a. 0. 288. 

15) A.a.O. 318 und 388. 
15) Abdulqddiri Bagdddensis Lexicon sahndmianum, ed. Saleman, S. 52. 
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Chalife mit den Qarachaniden nur durch seine Vermittlung in Beziehung 
trat. Aber zu gleicher Zeit kniipfte Mahmfid selbst Beziehungen mit 
den Chanen der Qarachaniden als par inter pares an. Das bezeugt be- 
sonders deutlich die eingehende Erzahlung des Historikers Gardizi fiber 
die Zusammenkunft des Mahmfd von Ghazna mit dem Herrscher von 

Kasghar Qadyr Chan Jfsuf, dem Sohn des Boghra Chan Hariun, 
im Jahre I025 siidlich von Samarqand157). 

Mit dem Namen des Qadyr Chan Jiusuf, der im Jahre 1032 

starb, ist der einzige Eroberungsfeldzug der Qarachaniden in Ost- 
turkestan verbunden, von dem die Geschichtsschreiber melden, namlich 
die Eroberung von C h o t a n. Soweit bekannt, war nur hier der Erfolg 
des Islams mit dem Erfolg der muhammedanischen Waffen verbunden; 
denn hier wurde eine Stadt, in der seit vielen Jahrhunderten die Lehre 
Buddha's bliihte, von den muhammedanischen Tiirken eingenommen. 
In einer Erzahlung des Gardizi fiber Chotan, die sich offenbar auf die 
Zeit vor der Eroberung durch die Qarachaniden bezieht, werden auch 
christliche Kirchen und ein muhammedanischer Friedhof erwahnt 18), 
woraus zu ersehen ist, daB die Muhammedaner schon in der buddhisti- 
schen Periode hier eingedrungen waren. 

Es ist interessant, daB mit Mahmiud nicht nur die muhammedanischen 

Qarachaniden in Beziehungen traten, sondern auch die heidnischen tiir- 
kischen Herrscher. Nach der Erzahlung des Gardizi169) kamen im 

Jahre I026 die Gesandten von zwei tiirkischen Chanen zu Mahmiud (es 
werden ihre Titel angefiihrt, deren Lesung nach der einzigen Cambridger 
Handschrift des Gardizi - von der die Oxforder Handschrift nur eine 

Kopie ist - nicht ganz sicher festgestellt werden kann) mit der Bitte, 
seine Zustimmung zu der Herstellung verwandtschaftlicher Beziehungen 
zwischen ihnen und der Ghaznawiden-Dynastie zu geben. Mahmfid von 
Ghazna antwortete, daB die Muhammedaner ihre T6chter nicht an Un- 

glaubige verheirateten. Wenn die Chane den Islam annahmen, so k6nnte 
ihre Bitte erfiillt werden. Leider wird nicht mitgeteilt, wo diese Chane 
herrschten und ob sie der gleichen Dynastie der Qarachaniden angeh6rten, 
d. h. ob es unter den Qarachaniden noch Chane gab, die den Islam noch 
nicht angenommen hatten. Diese Einzelheiten fehlen auch in der ein- 

157) Turkestan, engl. Ausg., S. 282 ff. Der Text jetzt nach Gardizi, Zainu'l- 
Akhbar, ed. M uh. Nazim (I928), S. 82ff. 

1) W. B a r t h o 1 d, Otcet, Text, S. 94. 
159) Turkestan, S. 286. 
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zigen Quelle, in der auBer bei Gardizi diese Gesandtschaft erwihnt 

wird: in dem Werke Gamal ad-Din ibn al-Muhanna's iiber 
die persische, tiirkische und mongolische Sprache, das im 14. Jahr- 
hundert verfaBt worden ist. Die beiden letzten Teile dieses Werkes 
wurden I900-I903 durch den verstorbenen russischen Orientalisten 
Professor M e i o r a n s k i j in Text und russischer Ubersetzung mit 
einer einleitenden sprachlichen Untersuchung herausgegeben. Das ganze 
Werk ist 1330-I340 h. von Kilisli Rif a t Efendi ver6ffentlicht 
worden. Der tiirkische Herausgeber verfiigte iiber einiges neue Ma- 

terial, das dem russischen Herausgeber nicht zur Verfiigung stand; 
er konnte auch den Namen des Autors feststellen. Leider ist die uns 
interessierende Stelle in der tiirkischen Ausgabe durch Auslassungen 
entstellt, so daB man sie nur nach der russischen Ausgabe benutzen 
kann. 

I b n a 1- M u h a n n a verweist in bezug auf den Tierzyklus-Kalender 
auf das uns nicht erhaltene Werk des Arztes S a r a f a z - Z a m n 
al- M a r w a zi: ,,ber die Natur der Tiere" (Taba'i' al- hajawan). 

Es wird von dem Empfang eines Briefes durch den Sultan Mahmud 
im Jahre 418 h. == I27 D. von seiten des ,,Herrschers von China und 
des Herrschers der Tiirken" berichtet, der vom fiinften Monat des 

Maus-Jahres datiert ist. Es werden auch die andern Namen der Jahre 
angefiihrt, wobei das Jahr des bars (Leoparden) auch als qaplan (Tiger- 
Jahr) oder salan (= arslan, Lowen-Jahr) bezeichnet wird. Das letzte 
Wort Salan hat Melioranskij nicht verstanden. Die neue Quelle gibt 
folglich keine neuen Nachrichten iiber die Gesandtschaft der zwei Chane 
und bringt nur eine chronologische Unklarheit hinein. Gardizi setzt 
die Gesandtschaft in das Jahr 417 h.=Io26 D., der Arzt Marwazi in 
das Jahr 418 h. =Io27 D. Das Datum nach dem Tier-Zyklus, nimlich 
das Maus-Jahr, entspricht dem Jahre 1024 oder I036. 

Nachrichten iiber die Grenzen der islamischen Gebiete in Ost- 
Turkestan zur Zeit der Qarachaniden gibt nur Mahmfid-al-Kasghari. 
Es ist bekannt, daB die Kulturgebiete in Ost-Turkestan langs zweier 

Hauptwege angeordnet sind, eines n6rdlichen, der nach Ku ca160) und 
T u r f a n fiihrt, und eines siidlichen, der von C h o t a n zum L o b - N o r 

160) Die heutige Aussprache ist nach Barthold K u c a r (K u c h a r = K i u 
t z e: H e n r y Y u 1 e: Cathay and the way thither, London, I916, IV, 23I). Inm 
russischen Text stand urspriinglich G u c e n (Kucen), das nord6stlich von K u c a 
auf der StraBe von U r u m c y nach B a r k u 1 liegt. 
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fiuhrt, wohin der Tar y m miindet. Bei Mahmud al-Kasghari ist Us my 
T a r y m der Name eines groBen Flusses, der aus dem Reiche des Islams 
zu den Uighuren flieBt und dort sich im Sande verliert'61). Im I . Jahr- 
hundert hatte der Islam weder Turfan noch den Lob-Nor erreicht. Die 

Grenzpunkte im Norden waren K u ca [K ii c ] 162) und Bii g ii r 

[Bii k iir] 163), im Siiden die Stadt Cer en164). Es wird nicht davon 

gesprochen, ob in dem weiten Gebiete von Kgaghar bis zu diesen Orten 
noch irgendwelche Chane auBer dem Chan von Kasghar vorhanden waren. 

Weiter nach Osten befanden sich anscheinend die Besitzungen des 

Uighuren-Chans. Es wird sein Titel Kiil-Bilgii Chan 65) angefiihrt. 
Aber die Worte: Kdna jusamm a- ,,er pflegte genannt zu werden" 

zeigen, daB dieser Titel sich auf die Vergangenheit bezieht. Wie der 

Uighuren-Chan zu Lebzeiten des Autors genannt wurde, davon wird 
nicht gesprochen. Dem Wort Kil, das durch den Namen Kiil-Tekin's 

[Tegin bezw. Tigin], des Haupthelden der alten Orchon-Inschriften, 
beriihmt ist, begegnet man auch in dem Titel der qarluqischen Macht- 
haber Kiil-Irkin 166). Aber die alte Bedeutung des Wortes kill war 
dem Autor schon nicht mehr bekannt. Er bringt das Wort kill mit 
kol (kul) ,,See" zusammen, und deshalb nimmt er zu einer auBerst 
kiinstlichen Erklarung des Titels seine Zuflucht, der angeblich be- 
deuten solle, daB der Verstand des Chans oder Machthabers so aus- 

gedehnt ist wie ein See. Bei Gardizi167) kommt der Titel Kiil-Tekin 
in der Form Kiir-Tekin vor. Es ist zweifellos, daB wir in Kill und 
Kiir ein und dasselbe Wort vor uns haben, mit dem oft anzutreffenden 
Schwanken zwischen den Lauten I und r. Das Wort Kiir ist auch 
Mahmfid al-Kasghari bekannt, der den Ausdruck kiir-erl68) im Sinne 
von: ,,ein fester, standhafter tapferer Mann" anfiihrt und diese alte 

Bedeutung von kiir kennt, aber dasselbe Wort im Titel Kill nicht er- 
kannt hat und auch nicht gemerkt hat, daB kill in den Namen Kiil- 

Bilga und Kiil-Irkin aus diesem kiir entstanden ist. 

i61) Diwdn, I, 116. 
162) A. a. 0., 339. 
163) A. a. 0., 30I. 
164) A. a. O., 364. 
165) A. a. 0., 358. 
166) Diw&n, I, 99. 
167) B a rthold, Oteet, S. 90. 
168) Diwan, I, 273. 
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Dem Autor war auch eine Erzahl,ung iiber die Eroberung von 
Chotan bekannt, doch hat sich in seinem Werke nur ein Hinweis auf 

sie erhalten: in dem W6rterbuch wird der Name G e n k s i [C e n g s i] 
angefiihrt, der sich auch in der Mongolenepoche unter den Nach- 
kommen Cingiz Chan's findet, und es wird hinzugefiigt, daB einer der 
Emire von Chotan so genannt wurde, der den AnlaB zur Eroberung 
Chotan's durch die Tiirken gabl69). 

Ziemlich viele Verse170), die im Werke Mahmud al-Kasghari's an- 

gefiihrt werden, beziehen sich auf die Kampfe zwischen den Muham- 
medanern und den Uighuren, wobei mit der Vorstellung von den 

Uighuren immer die Vorstellung von dem Kultus der B u r c h a n e, der 
Buddhastatuen, d. h. von dem Buddhismus verbunden ist. Mit der Vor- 

stellung von diesen Burchanen verbindet sich auch die Vorstellung 
iiber ihren Priester Tojyn, wie bis zum heutigen Tage ein Teil der 
buddhistischen Geistlichkeit bei den Mongolen genannt wird. Diesem 
Worte schreibt man urspriinglich chinesische Herkunft zu. Es war 
schon friiher nach der Erzahlung des G u w a i n , eines persischen 
Autors aus dem 13. Jahrhundert, bekannt, daB dieses Wort (tojyn) 
zugleich mit dem Worte nom zur Bezeichnung der heiligen Biicher von 
den Uighuren zu den Mongolen gekommen ist. Nach Mahmfid al- 

Kasghari171) hieB man nom jedes Religionsgesetz, darunter auch an- 
scheinend das muhammedanische. Bei Mahmfid al-Kasghari finden 
sich keinerlei klare Nachrichten iiber die Existenz des Manichaismus 
und des Christentums unter den Uighuren. Eine Anspielung auf das 
Vorhandensein von tiirkischen Christen kann man nur in seiner Be- 

merkung iiber das Wort bacaq172) erblicken, das den Sinn von ,,christ- 
liche Fasten" hat. Es ist bemerkenswert, daB das gleiche Wort in den 
manichaischen Texten die Fasten der Manichaer bezeichnet173). 

Es ist interessant, daB man im Reiche der Qarachaniden den muham- 
medanischen Iraniern und den heidnischen Uighuren die gleiche Be- 

nennung beilegte: T a t 174). Die Herkunft dieser Bezeichnung Tat 

169) A. a. O., III, 279. 
170) C. B r o c k e 1 m a n n, Altturkestanische Volkspoesie, I (H i r t h Anni- 

versary Volume, S. I ff.). 
171) Diwian, III, o00. 

172) A. a.O., I, 345 
173) Vgl. z. B. Chuastuanift, ed. A. v. L e C o q, S. 20 ff. 
174) Diwan, II, 224. 
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bleibt strittig. Im ethnographischen Sinne wird sie jetzt hauptsachlich 
im Kaukasus gebraucht, wo man so die Juden nennt, die eine ge- 
mischte iranisch-tiirkische Sprache sprechen. In Mittelasien findet man 
das Wort Tat auch bei den Turkmenen, die so die Leute der seBhaften 
Kultur, darunter die Chiwaer, nennen. Eine solche Bedeutung hatte 
das Wort Tat offenbar auch im II. Jahrhundert, sonst ware das Vor- 
handensein einer und derselben Bezeichnung fiir die Iranier und die 
zivilisierten tiirkischen Uighuren schwer zu erklaren. Uber die uighuri- 
schen Stadte hatte Mahmuid al-Kasghari ziemlich genaue Nachrichten. 
Aus den Orchon-Inschriften und den uighurischen Texten ist die Stadt 

Qo co bekannt, jetzt Qara-choga bei Turfan mit den Ruinen von 

Idiqut gahry [sihri], d. h. der ,,Stadt der Majestat (Idiqut) des 

uighurischen Herrschers", der Hauptstadt des siidlichen Teiles des Ge- 
bietes der Uighuren. Mahmiud al-Kasghari kennt das Wort Qoco ebenso 
als Stadtnamen wie als Namen der ganzen Provinz175). Hauptstadt des 
nordlichen Teiles jenes Gebietes blieb natiirlich Beg balyq. AuBer- 
dem werden noch die Namen dreier Stadte angefiihrt: Sulmy, Gan- 

balyq (Gambalyq) und Jangy balyq (,,Neustadt"). Selbst zu 
dieser Zeit, fast 300 Jahre nach der Annahme des Manichaismus, galten 
die Uighuren nicht als ein Volk, das seine kriegerischen Eigenschaften 
verloren hatte. In der Kunst des BogenschieBens iibertrafen sie sogar 
die anderen Unglaubigen 176). 

Aus dem Werk Mahmfid al-Kaghari's 177) erfahren wir auch, wie die 

Uighuren die Muhammedaner benannten. Fur sie wurde das Wort 

Cumaq gebraucht. Es ist bekannt, daB man dann in Siid-RuBland 
so die Handler hieB, die ihre Waren auf Wagen herumfiihrten. Uber 
die Herkunft dieses Wortes gibt es keinerlei Unterlagen, und man hielt 
es nur wegen seines Lautbestandes fur tiirkisch. Offenbar waren die 
Muhammedaner auch im Lande der Uighuren, wie es in vielen anderen 
Landern der Fall ist, die Hauptvertreter des Handels. 

Noch weniger eingehend sind die Nachrichten des Autors iiber die 
Volker, die n6rdlich von Ost-Turkestan lebten. Wir haben gesehen,. 
daB man die Verbreitungsgrenzen des Islams im Osten auf Grund 
seiner Worte ziemlich genau bestimmen kann. Weniger klar sind die 
Nachrichten iiber die Verbreitungsgrenzen des Islams und der Turk- 

175) Diwan, III, 165 und I8o. 
176) A. a. O., I, I03. 
177) A. a. 0., I, 319. 
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volker im Norden und Nordosten. Die Geographen des 10. Jahr- 
hunderts kannten offenbar eingehend nur den siidlichen Teil des 

jetzigen Gebietes von Jeti-su bis zu den Bergen, die die n6rdliche 
Grenze des Cu-Tales bilden. In der Handschrift Tumanskij wird auch 
der Ili-FluB erwahnt. Aber der Autor hatte von diesem FluB nur 
eine auBerst unklare Vorstellung und laBt ihn in den Isyk-kul 
miinden. Auf der andern Seite legt Mahmfd al-Kasghari diesem FluB 
eine sehr groBe Bedeutung bei. Mit ihm ist sogar die Herkunft des 

Tierzyklus-Kalenders verbunden. Es wird eine Legende von einer 

k6niglichen Jagd erzahlt, in deren Verlauf die von dem Herrscher 

verfolgten Tiere den Ili-FluB in der Reihenfolge durchschwammen, in 
der dann nach ihnen die Jahre des Zyklus benannt worden sind178). 

Mahmuid al-Kasghari schrieb sein Werk in Baghdad; er gibt das 

genaue Datum an, wann er seine Arbeit begonnen hat: im Moharrem 

466 h. = September I073 D. Doch gibt dieses Datum aus zwei Griin- 
den zu Zweifeln AnlaB. Erstens ist dortselbst auch der Chalife Muq- 
tadi erwahnt, der erst im Jahre 467/I075 den Thron bestieg. Zweitens 
ist als Jahr des Zyklus das Schlangenjahr erwahnt, das dem Jahre 
I077 entsprechen wiirde. Nach der Eintragung am Ende des Werkes 

wurde es schon zu Anfang Gumada I. im Jahre 464 h. = Januar/Fe- 
bruar I072 D. begonnen, viermal umgearbeitet und abgeschrieben und 

beendigt am Montag, den io. Gumada II 466 h.- Io. Februar I074 D., 
d. h. vor der Thronbesteigung des Chalifen, dem es gewidmet war. 
Diese chronologischen Widerspriiche sind schwer zu erklaren, um so 
mehr als die Handschrift gut und alt ist, eine genaue Datierung hat 

(Sonntag, 27. Sawwal 664 = I. August I266)179) und nach den 
Worten des Abschreibers eine Kopie von dem Autograph des Autors 
darstellt. Es besteht indes kaum ein Grund, daran zu zweifeln, daB 
der Autor sein Buch in der zweiten Hilfte des II. Jahrhunderts ge- 
schrieben hat. 

Der Autor sagt nicht, aus welchen Griinden er nach Baghdad iiber- 

gesiedelt ist. Aus seinen Worten wissen wir nur, daB er die Gebiete 
und die Steppen der Tiirken bereist hat, daB er einer der besten Kenner 
der tiirkischen Sprache ist, und daB er Tiirkisch, Turkmenisch, Oghu- 

178) Diwan, I, 289 f. [S. J. S c h a c h t, Zeitschrift fiir slavische Philologie, 
2, 1925, 272 f.] 

179) Text: io66. 
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zisch, die Cigil-, die Jaghma- und die Kirgizensprache erlernt hat. 
Aus diesen Angaben ist nicht einmal ersichtlich, ob seine Muttersprache 
tiirkisch oder arabisch war. Sein Werk zeigt, daB er auch die arabische 

Sprache v6llig beherrschte. Jedoch zeugen einige Stellen seines Werkes 
von seiner tiirkischen Herkunft. Der Autor spricht von sich durchaus 
in der dritten Person, wobei er hie und da zu seinem Namen hinzu- 

fiigt: ,,der Autor dieses Buches", usw. oder sich hie und da einfach 
Mahm ud ohne weitere Beifiigung nennt. Offenbar besteht kein 
Grund, daran zu zweifeln, daB iiberall, wo im Text von Mah mu d 

gesprochen wird, der Autor gemeint ist. Auf den Autor bezieht sich 

folglich die Nachricht, daB ,,der Vater des Mahmfd aus der Stadt 

Barsghan oder Bars-chan in der Nahe des Isyk-kul" stammte180). Die 

Lage von Barsghan oder Bars-chan ist schon friiher festgestellt 
worden. Gardizi erzihlt eine legendenhafte Geschichte dariiber, wie 
hier von Alexander dem GroBen zur Zeit seines Feldzuges nach China 

persische Krieger angesiedelt worden sind. Alexander versprach, sie 
auf dem Riickwege nach Hause zu fiihren, kehrte aber iiber Indien 
nach dem Westen zuriick und erfiillte deshalb sein Versprechen nicht. 
Nach der Erklarung Gardizi's181) bedeutet Barsghan ,,Emir der 
Perser", d. h. die Benennung der Stadt wird aus den Worten pars 
und chan erklart. Mahmiud al-Kasghari fiihrt zwei andere Erklarun- 

gen an: nach der einen war Bars-chan der Name des Sohnes des 

Afrasijab; nach der anderen war er der Pferdeknecht des Uighuren- 
Chans. Diese letztere Erklarung ist interessant, d. h. aus ihr kann 
man schlieBen, daB die Uighuren einstmals im Westen bis zum Isyk- 
kul gekommen sind und daB sich die Erinnerung daran bis ins I I. Jahr- 
hundert erhalten hat. 

Aus einer Stelle im ersten Bande (I p. I02) kann man sogar 
schlieBen, daB der Autor nicht nur tiirkischer Herkunft war, sondern 

sogar von der Dynastie der Qarachaniden selbst stammte. ,,Mahmud, 
der Verfasser des Buches sagt: Unsere Vater, die Emire, wurden 
Chamir genannt, weil die Oghuzen das Wort Emir nicht aussprechen 
konnen." Weiterhin wird noch erwahnt: ,,Unser Vater (Vorfahre), der 
das Gebiet der Tiirken den Nachkommen der Samaniden durch Krieg 
abgenommen hat." Aber es ist m6glich, daB hier der Autor schon 

180) Diwdn, III, 308. 
181) W. Barthold, Otcet, Text, S. 89. 
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nicht mehr von sich selbst spricht und zu den Worten der Quelle 
zuriickkehrt, auf die er zuvor anspielt, wo es heiBt: ,,Niz am ad-Din 
Israfil Toghan-Tegin ibn Muhammad Caqyr Tonqa Chan 
teilte mir nach den Worten seines Vaters mit." Es wird auch noch 
der Name eines Emirs, namens Q u m a q erwahnt, den der Autor einige 
Zeit begleitete 182). 

Die oben erwahnten Volker, die im Tale des Ili lebten, namlich die 
Volker Tuchsi (Tuchsy), Jaghma und Cigil waren anscheinend 
auch Muhammedaner. Die Vorposten des Islams befanden sich also 
nordlich vom Ili-FluB und in einem Gebiet, das an den Balcha - 

See183) grenzte. Der Balchag-See wird auch unter dem Namen Ta- 
ring-kul [Taryng-kol] erwahnt184), wobei gesagt wird, daB das 
Wort taring bei den Oghuzen zur Bezeichnung eines ,,Uberflusses" 
an etwas, im Sinne von ,,viel" gebraucht wird185). Wahrscheinlich 
erhielt der Balchas-See diese Bezeichnung als der groBte See in diesem 
Gebiete. Uber die Einmiindung des Ili-Flusses in den Balchas-See 
wird nicht gesprochen. Unweit des Sees war die Stadt Iki iigiiz, 
d. h. ,,die zwei Fliisse", die diesen Namen von ihrer Lage zwischen 
dem Flusse Ili und einem anderen Flusse, dem Jafync186), erhielt, 
obwohl auf der dem Werke Mahmfid's beigegebenen Karte sich der 
Jafync siidlich des Ili-Flusses befindet und Iki iigiiz n6rdlich von 
ihm. Im Jahre 1253 kam der europaische Reisende Rubruquis 
n6rdlich vom Ili-FluB durch die Stadt Equius. Es ist m6glich, daB 

Rubruquis die Bezeichnung Iki iigiiz h6rte und sie nach der lateini- 
schen Manier umformte. Bei der Stadt Iki iiguz befand sich noch die 
Stadt Q a m 1 a n u 187). Wahrscheinlich muB man in diesem Gebiet 
auch die Stadt Kiimi Talas suchen, an der Grenze des Islams, die 
auch auf der Karte jenseits des Ili angegeben ist, obwohl es an einer 
anderen Stelle188) heiBt, daB diese Stadt an der Grenze der Uighuren 
liegt. Sie ist wohl n6rdiich vom Ili, in der Nahe von tgiiz zu suchen. 
Noch weiter n6rdlich floB der FluB Jam a r, wahrscheinlich Emil 

182) DZwan, I, 321. 
183) Enz. d. Isl., I, 649. 
184) Dzwan, III, 99. 
185) A. a. 0., 273. Brockelmann, Mitteltiirkischer Wortschatz unter- 

scheidet willkiirlich S. 249 Taryng Kol und S. 204 tdring (tief). 
186) Diwan, I, 58. 
187) A. a. 0., III, I84. 
188) A. a. 0., I77. 
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(Amil)-FluB 189) an der Stelle, wo jetzt die Stadt Cuguc aq liegt. 
,,Hier lebte das Volk Jabaqu", obwohl die Benennung Jabaqu viel- 
leicht durch ein zufalliges Zusammenfallen mit dem Namen eines 
FliiBchens entstanden ist, das in der Nahe von Uzgen d an der Grenze 
von Ferghana floB 90) (d. h. des Qara-Darja). 

Mit dem Jabaqu-Volke ist das einzige kriegerische Unternehmen 
der Muhammedaner gegen die Unglaubigen verbunden, von dem in 
deni Werk des Mahmuid al-Kasghari erzahlt wird, namlich der Sieg 
eines Heeres von 40000 muhammedanischen Kriegern unter dem Be- 
fehl Arslan-Tegin's iiber 700000 Unglaubige, die unter dem Be- 
fehl des Biige Budrac standen191). In den Versen iiber diesen Feld- 

zug wird auch iiber den tbergang des muhammedanischen Heeres, 
zuerst iiber den I i und dann iiber den Jamar-FluB, d. h. den 

Emil(?), gesprochen. An diesem Kriege nahmen auf der Seite der 

Gegner der Muhammedaner auch die Basmyl teil. Mahmfid al- 

Kasghari konnte noch mit einem von den Teilnehmern dieses Feld- 

zuges sprechen, so daB dieser verhaltnismiBig nicht lange vor der Ab- 

fassung seiner Arbeit stattgefunden haben muB. Doch schlang sich 
bereits um dieses Ereignis ein ganzer Zyklus von Legenden. In das 
Gebiet der Sage geh6rt natiirlich auch die Zahl der Ungliubigen, die 

angeblich an der Schlacht teilnahmen. Das Vorhandensein so zahl- 
reicher Heere in der Steppe ist nach den Bedingungen des Nomaden- 
lebens ganzlich unm6glich. Derartige phantastische Zahlen finden wir 
bekanntlich auch in den Erzahlungen iiber die Kriege mit den No- 
maden, darunter auch iiber die Ziige Cingiz Chan's. 

Das Jabaqu-Volk gehorte zu der Zahl der Volker, denen der 
Autor keine rein tiirkische Herkunft zuschreibt, obwohl er versichert, 
daB sie auBer ihrer eigenen Sprache auch tiirkisch konnten. Hierher 

geh6rt auch das B a s my- Volk, das, wie wir gesehen haben, auf den 
Orchon-Inschriften als Bev6lkerung eines Gebietes in Ost-Turkestan 
mit der Stadt Bes-balyq erwahnt wird, die spater von den Uighuren 

189) Diese Gleichung ist zweifelhaft, da der J a m a r als groBer und, wie es 
scheint, schiffbarer FluB erwahnt wird (vgl. I, 75; II, 5). Vielleicht ist es der 
0 b, der heute bei den tiirkischen Volkern Om a r o d e r m a r heiBt. Uber 
die geographische Lage dieses Flusses hatte der Verfasser vielleicht keine klare 
Vorstellung. [S. aber B r o c k e 1 m a n n, Mitteltiirkischer Wortschatz, 244 s. v.] 

190) Diwan, III, 27. 
191) A. a. O., besonders III, I73. 
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eingenommen wurde. In der gedruckten Ausgabe des Diwan lughat 
at-Turk steht iiberall Jasmyl. Aber dieser Fehler war offenbar in der 
Handschrift des Mahmiud al-Kasghari nicht vorhanden. Darauf weist 
die alphabetische Ordnung Band I, Seite 399 hin, wo das Wort Basmyl 
unter die mit b beginnenden Worte gestellt ist nach bdsbil und vor 

basghyl. 
Unter den nicht rein tiirkischen Volkern werden auch die Tataren 

erwihnt. Wir haben gesehen, daB sich mit diesem Namen, der uns 
schon auf den Orchon-Inschriften begegnet, in der Folge die Mon- 
golen bezeichneten. Es ist sehr wahrscheinlich, daB auch noch einige 
andere Volker Mongolen waren, die Mahmud al-Kasghari als nicht 
rein tiirkisch bezeichnet, darunter auch das Volk der J a baqu. Wenn 
dem so ist, so reichten die Mongolen schon damals, im Zeitalter des 
Autors, bis zu dem Gebiet im Westen, wo auf verschiedenen Seiten 
tiirkische Stamme ihre Nachbarn waren. 

Auch die Kirgizen, die am oberen Jenissei wohnten, galten da- 
mals als rein tiirkisches Volk. Auf jeden Fall wird durch die Worte 
des Mahmfd al-Kasghari die Tatsache der Verdrangung der Tiirken 
aus der Mongolei durch die Mongolen bestatigt. Das (Ytiukan-Ge- 
birge, wo zur Zeit der Orchon-Inschriften das Hauptlager des Tiirken- 
Chans war, befand sich jetzt, zur Zeit des Autors: ,,in den Steppen 
der Tataren, unweit des Landes der Uighuren" 92). Das letzte tiirkische 
Volk, das in der Mongolei herrschte, waren, soweit man nach den 
chinesischen Quellen urteilen kann, die K i r g i z e n, die im Jahre 840 
die Uighuren besiegt hatten. Ihre Verdringung aus der Mongolei war 
anscheinend verbunden mit dem Erstarken des mongolischen Volkes 
der Qytai zu Beginn des Io. Jahrhunderts, die im n6rdlichen China 
ein machtiges Reich griindeten und diesem Reiche ihren Namen gaben. 
Heute ist allerdings diese Benennung, namlich die Bezeichnung Qytai, 
bekanntlich nur mehr bei den Mongolen, Russen und teilweise den 
Muhammedanern, aber nicht mehr bei den Westeuropiern im Ge- 
brauch. Die Tiirken iibernahmen im Westen die arabische Bezeichnung 
fur China: $in (anstatt des persischen Ctn; das persische c wird fiber- 
haupt oft mit dem arabischen S wiedergegeben) und brachten auBer- 
dem vom Osten mit sich die Bezeichnung Tabgh a , die schon auf 
den Orchon-Inschriften vorkommt. Zur Zeit Mahmiud al-Kasghari's 193) 

192) Diwan, I, 123. 
193) A. a. 0., 378. 
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unterschied man bereits 5 i n und M a $ i n (persisch: C i n und M a c i n) 
fiir Nordchina ($ i n) und fur Siidchina (M 'a i n); nur fur M a s i n, 
das unter der Herrschaft der nationalchinesischen Dynastie S u n g 
verblieb, behielt man die Bezeichnung T a b g h a c (bei Mahmiud: 
T a v g h a ) bei. Als T a v g h a oder M i n bezeichnete man auch 
das obere Sin. Sin im eigentlichen Sinne oder Mittelchina nannte man 
C h i t ai, nach dem Namen des dort herschenden Volkes (Qytai 
Chitai). Als unteres S in gait Kasgharien. Anscheinend wird das 
Wort Tavghac auch noch in anderem Sinne gebraucht. Den Chinesen 
schrieb man, wie auch jetzt, die Erzeugnisse der alten Kultur in Mittel- 
asien zu, und in diesem Sinne stellt Mahmiud al-Kasghari das Wort 

Tavghac der Bezeichnung des altarabischen, auch im Koran erwahnten 
Volkes 'Ad gegeniiber. Mahmud verband, wahrscheinlich irrig, mit 
der letzteren Bedeutung den bei den Qarachaniden gebrauchten Titel 

Tavghac und Chan, was angeblich ,,groBer und alter Herrscher" be- 
deuten soll. Weit wahrscheinlicher ist, daB dieser Titel von der 
friiheren Nachbarschaft mit China und aus der groBen Vorliebe der 
Tiirken fiir die chinesische Staatsidee iibriggeblieben ist. Der gleiche 
Titel tritt uns auf den Miinzen der Qarachaniden und in der arabischen 

tbersetzung: Malik av-$5n (,,Konig von China") entgegen. 
Es werden auch die T a n g u t e n erwahnt, die um das Jahr I020 

das uighurische Gebiet in K an - o u erobert hatten. Zwischen ?in 
und Tangut liegt eine Stadt mit dem seltsamen tiirkischen Namen 

Q a t u n S y n y (,,Abbild der Frau, der Fiirstin" oder ,,Grab der 

Fiirstin)194). Dieser Name wird nicht erklart; auch wird nicht von 

irgend einer Statue gesprochen, nach der die Stadt ihren Namen er- 
halten haben k6nnte. Es wird nur von irgend einem Krieg zwischen 
den Bewohnern von Qatun-Syny und den Tanguten erzahlt, der an- 
scheinend mit der Niederlage der Tanguten endigte. 

tYberhaupt ist aus vielen kurzen Bemerkungen Mahmiud's iiber die 
eine oder andere Stadt ersichtlich, daB er iiber historisches Material 

verfiigte, das nicht auf uns gekommen ist, und das fiir uns groBes 
Interesse hatte. So wird z. B. der Ort S y g h u n S m iir erwahnt, 
wo Boghra Chan vergiftet wurdel95). Aber es wird nicht gesagt, von 

194) Diwan, III, 1OI und 240. Nach miindlicher Mitteilung Ahmed Zeki 
Wai d i's findet sich der Name Q a t u n S y ny bereits im Canon Masudicus 
von Bi r i n i (al-qdnun al-Mas'i2di). 

195) Dhidn, I, 343. 
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welchem Boghra Chan die Rede ist. Dann wird ein Stadtchen Inc- 
k e n d (I n k e n t) erwahnt, ,,das den Leuten des M u q a n n a" ge- 
horte196) und das offenbar bei der Vernichtung der Haretiker durch 
arabische Truppen zerst6rt worden ist. In den bis jetzt bekannten 

Quellen iiber die Haresie des Muqanna' in der zweiten Halfte des 
8. Jahrhunderts, iiber sein Biindnis mit den Tiirken und iiber seinen 

Kampf mit den Truppen des Chalifen findet sich jedoch diese geo- 
graphische Bezeichnung nicht. 

Das in dem Werke des Mahmud al-Kasghari gesammelte lingui- 
s t i s c h e M a t e r i a umfaBt viele Beispiele der tiirkischen Poesie, 
sowohl der Volks- als auch der Kunstdichtung, viele Kulturw6rter, die 
einen Begriff von dem Leben der Tiirken im II. Jahrhundert geben, 
ebenso von der Stufe der Entwicklung ihrer geistigen und materiellen 
Kultur zu der Zeit, als sie schon den Islam angenommen hatten, der 
EinfluB des Islams und besonders Irans jedoch noch nicht den vollen 

Sieg iiber die tiirkischen nationalen Traditionen davongetragen hatte. 
Es ist nicht m6glich, dieses ganze Material in diesen Vorlesungen zu 
verwerten 97). Aber nach einem allgemeinen tberblick iiber die Nach- 
richten Mahmfid's iiber die Oghuzen und die anderen westtiirkischen 
V6lker sollen einige Seiten dieses Materials in den kommenden Vor- 

lesungen eingehender behandelt werden. Ein solcher Uberblick und 
eine allgemeine Wiirdigung der kulturellen Lage der Tiirken sind des- 
halb notwendig, weil die von Mahmiud angefiihrten Proben der Poesie, 
soweit sie bestimmten Ortlichkeiten zugewiesen werden k6nnen, sich 
beinahe iiber das ganze Siedlungsgebiet der Tiirken von der Wolga bis 
zu den Grenzen Chinas erstrecken. Doch ist es nicht immer m6glich 
zu entscheiden, welche Gedichte dem 6stlichen und welche dem west- 
lichen Teile dieses Landerraumes angeh6ren. 

Das Gleiche gilt von den Kulturvolkern und den Nachrichten iiber 
die verschiedenen Seiten des Kulturlebens, von den Methoden der 

Staatsverwaltung und der Einrichtung des Chan-Hofes bis zu den 
Volkssitten und Gebrauchen. 

190) A. a. O., III, 323. 
197) [S. die Arbeiten von C. B r o c k e 1 m a n n, Altturkestanische Volksweis- 

heit, in: Ostasiatische Zeitschrift, 8 (I920), 49--73; Altturkestanische Volks- 
poesie I in: Asia (Probeband) 3-24 und II in: Asia Major, II, IIO-124.] 

7* 
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VI. 

Das Erscheinen der Tiirken in den Gebieten siidlich des Amu-Darja 
geh6rt in eine weit friihere Zeit als die Eroberungsbewegungen des 
IO. Jahrhunderts, und es ist m6glich, daB in einigen Fallen die Nach- 
kommen jener Tiirken an denselben Platzen noch jetzt leben. Die 
arabischen Eroberer fanden schon im 7. Jahrhundert198) in Badachsan 

Qarluqen vor, und noch jetzt heiBt in Badachsan ein Clan der Uzbeken- 

Qarluq. Diese tbereinstimmung zwingt zur Annahme, daB nach der 

Eroberung Badachsan's durch die Uzbeken im I6. Jahrhundert sich die 
dort lebenden Tiirken den Uzbeken angeschlossen haben. Bei den 
arabischen Geographen gelten als die einzigen Tiirken, die siidlich des 

Amu-Darja saBen, auBer den einzelnen Personen und Abteilungen, die 
in der Garde der Chalifen und der Statthalter dienten, nur das Volk 
der Chala g99), und die Chalag finden sich auch jetzt noch unter 
den in Iran sitzenden Tiirken. Von den Tiirken selbst wurde der Name 
dieses Volkes offenbar Qalac ausgesprochen. Die Erzahlung iiber die 
Herkunft dieser Benennung, die in der anonymen, uighurisch ge- 
schriebenen Legende iiber Oghuz Chan angefiihrt wird und auf der 

Volks-Etymologie: qal ac (,,bleib und 6ffne!") beruht, findet sich schon 
bei Mahmud al-Kasghari200). Mahmfid rechnet die C h a 1 a g oder 

Q a 1 a c zu den Oghuzen. Anstatt der 24 Oghusen-Clans, wie bei Rasid 
ad-Din, werden bei Mahmiud 201) nur 22 angefiihrt, aber dabei wird 

gesagt, daB es urspriinglich zusammen 24 gewesen seien; dann hatten 
sich die zwei Chalag-Clans getrennt202). Man nimmt an, daB ein Teil 
der Chalag seine Sprache verloren hat und in dem Bestand des afghani- 
schen Volkes aufgegangen ist. So erklart man die Benennung des 

Afghanen-Stammes G i z a i - G h ig a i, obwohl dagegen auch Ein- 

wendungen vom Standpunkt der phonetischen Gesetze der afghani- 
schen Sprache gemacht wurden. In Indien, wo die Chalag eine Zeit- 

lang in der politischen Geschichte eine groBe Rolle gespielt haben, 
wurde ihr Name scheinbar Chilg ausgesprochen. In Iran haben einige 
der Chalag auch jetzt noch die tiirkische Sprache bewahrt. Wahr- 

198) Oder im 8. Jahrh. (T a b a r II, I612, i6). 
199) Enz. d. Isl., II, 939. 
200) Diwdn, III, 306. Eine andere Etymologie bei R as id a d - D i n (,,bleibe 

hungrig!"). 
201) Dtwan, I, 56 ff. 
202) A. a. O., III, 307. 
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scheinlich war dies nur moglich durch den AnschluB an die viel zahl- 
reicheren Oghuzen. 

Die Eroberungstatigkeit der O g h u z en unterschied sich wesent- 
lich von der Eroberungstatigkeit der Qarachaniden. Die Qaracha- 
niden hatten vor der Eroberung des Samaniden-Reiches ihr eigenes 
Reich, zu dem sie die eroberten Lander hinzufiigten. Die Fiihrer der 
Oghuzen zogen aus ihrem Lande heraus, um sich auf dem eroberten 
Boden ein Reich zu griinden, und erst von diesem Reiche aus unter- 
warfen sie das Land, aus dem sie gekommen waren. 

Bei dem Volke der Oghuzen wie bei dem Volke der Qarluq gab es 
keinen Chan. Nur das Haupt der Dynastie, das spiter seine Herr- 
schaft in Iran begriindet hat, tragt bei Mahmiud al-Kasghari, wie in 
einigen anderen Quellen, den Titel Sii basy (,,Heerfiihrer"). Sein 
Name wurde auf Grund der arabischen Orthographie von den euro- 
paischen Gelehrten in der Form Selguq ausgesprochen und diese den 
Gesetzen der tiirkischen Phonetik, namentlich den Gesetzen der Vokal- 
harmonie, widersprechende Aussprache hat sich in der europaischen 
Geschichtswissenschaft eingebiirgert. In neuester Zeit bemiihen sich 
die Gelehrten, die mit den Forderungen der tiirkischen Phonetik ver- 
traut sind, diesen Fehler zu verbessern und schreiben Salguq oder 
Sal yq. Aber die tiirkischen Texte zeigen, daB die richtige Aus- 
sprache Selgiik [Selciik]203) ist. Diese Aussprache finden wir bei 
Mahmfid al-Kasghari204), in der alten tiirkischen Heldensage: Kitab-i- 
Dede Qorqud und in einigen anderen Quellen, darunter auch in einem 
osmanischen Werk des I6. Jahrhunderts, und zwar in dem anonymen 
Gedicht, das im Jahre 950 h. zur Zeit Sultan Siileiman's verfa3t 
worden ist und das sich in einer Handschrift aus dem Jahre 954 h. 
in der Konstantinopeler Universitats-Bibliothek (Bibliothek C ha li 
E f e n d i, Nr. 7340) erhalten hat. 

Uber die Tatigkeit des Selgiik ist nur bekannt, daB er den Islam 
annahm und die Bewohner der muhammedanischen Kolonien am unte- 
ren Lauf des Syr-Darja von der Abgabe befreite, die sie friiher den 
Oghuzen entrichtet hatten. Unter diesen Umstinden k6nnte es 
scheinen, als ob zwischen den muhammedanischen Bewohnern dieser 
Kolonien im Syr-Darja-Becken und den Nachkommen des Selgiik eine 

203) Enz. d. Isl., II, 975 (Barthold). 
204) Diwan, I, 397. 
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enge Beziehung bestanden hatte. Indessen finden wir schon im 

ii. Jahrhundert in der Stadt Gend einen Herrscher mit muhammeda- 
nischem Namen (S a h M e i k), von dem als von einem Erzfeind des 
Selguken-Hauses gesprochen wird. 

Nachdem die Oghuzen nach dem Westen ausgewandert waren, ver- 
loren sie anscheinend die Anfange der Staatlichkeit, die sie in der 

Mongolei schon gehabt hatten, wo sie im 6. Jahrhundert eines der 

grfBten Nomadenreiche gegriindet hatten, das jemals existiert hat (und 
das in dieser Beziehung unmittelbar hinter dem Mongolen-Reiche 
kommt), wo sie sich wiederholt von dem Joch der Chinesen befreit 
und ihren gesunkenen Staat von neuem aufgerichtet hatten. Aller- 

dings wird ihnen auch im Osten diese Staatlichkeit, dieses Prinzip 
der Staatsbildung, mit Gewalt aufgezwungen und in den Inschriften 
sind die Stellen, in denen der Chan (in den Inschriften Chaqan ge- 
nannt) von den Toquz Oghuz oder einfach den Oghuzen als von 
Feinden und Aufriihrern spricht, haufiger als die, in denen er sie als 
sein Volk bezeichnet. In den Steppen im Osten des Kaspi-Meeres 
erlangten weder die Oghuzen, noch ihre Nachkommen, die Turkmenen, 
die politische Einheit und kampften standig miteinander. Einzelne 
Teile des Oghuzen-Volkes machten ausgedehnte Eroberungen und 

zogen in ferne Lander. Aber unter alien diesen Bewegungen war 
keine einzige, die das ganze Volk umfaBt hitte, keine allgemein volki- 
sche. Durch einen seltsamen Widerspruch sind gerade von diesen 

Oghuzen, die sich niemals zu einer politischen Einheit zusammenge- 
schlossen hatten, die machtigsten und dauerhaftesten Tiirk-Reiche ge- 

griindet worden, das heutige tiirkische Reich mit einbegriffen. 
Die in der Geschichte nach dem tiirkischen Reich vom 6. bis 8. Jahr- 

hundert bekannte alteste Bewegung der Oghuzen nach dem Westen 
war der Zug der P e n egen, der dem Ende des 9. Jahrhunderts an- 

geh6rt. Der byzantinische Kaiser Konstantin Porphyrogennetos, 
der in der Mitte des io. Jahrhunderts schrieb, sagt, daB dieser Zug 
fiinfzig Jahre vor ihm stattgefunden habe. Bei Rasid ad-Din und bei 
Mahmiud al-Kasghari werden die Pecenegen unter den Oghuzen-Clans 
erwahnt. Die Aussprache Peceneg findet sich in den russischen An- 
nalen und ist nicht den Griechen entlehnt, deren Schreibung etwas ab- 
weicht: Patzinakitai. Wahrscheinlich sprachen die Russen den Namen 
so aus, wie sie ihn unmittelbar geh6rt hatten und iiberlieferten ihn, 
wie sich herausstellt, richtig. Friiher nahm man an, daB wir hier das 
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tiirkische Wort bagynaq (,,Schwager") haben (das auch in der Form 

baganaq vorkommt). Doch ist in der Handschrift des Mahmfid al- 

Kasghari205) ausdriicklich die Vokalisation Peceneg (Piicdnig) ge- 
geben. 

Die Pecenegen trennten sich anscheinend sehr friihe von den iibrigen 
Oghuzen. Sie werden von den arabischen Geographen des 9. Jahr- 
bunderts schon vor ihrer Auswanderung als ein von den Oghuzen 
gesondertes Volk erwahnt. Damals waren sie die 6stlichen Nachbarn 
der Chazaren und wohnten am Jajyq-Flusse. Im Jahre 922 fand 
IbnFadlan in jenem Lande noch kleine Reste der Pecenegen206). Ihre 

Hauptmasse zog mit der Zustimmung des Chazaren-Machthabers oder 

gegen seinen Willen durch das Chazaren-Land hindurch und lieB sich 
im heutigen SiidruBland nieder, von wo sie seit der Zeit Svjatoslavs 
selbst Kiew bedrohte. Uber die Raubziige der Pecenegen nach RuB- 
land und iiber die Kampfe der russischen Fiirsten mit ihnen wird in 
den russischen Annalen hiufig gesprochen. Konstantin Porphyrogen- 
netos bringt ebenfalls iiber die Pecenegen ziemlich viele Nachrichten 
und zahlt die einzelnen Clans der Pecenegen auf. 

Gegen das i . Jahrhundert kam es, bereits nach dem Falle des 
Chazaren-Reiches, zu einem neuen Zuge der Oghuzen iiber die Wolga 
und von da durch das heutige Siid-RuBland. Aber diesmal werden 
sie in den byzantinischen Quellen unter ihrem Volksnamen in der 
Form Uz (Uzoi) erwahnt. Die russischen Annalisten nennen sie 
Tork. Diese Oghuzen vereinigten sich jedenfalls nicht mit den Pece- 

negen, ihren nahen Verwandten, sondern lieBen sich mit ihnen in einen 

Kampf ein. Die Pecenegen wurden gezwungen, nach der Balkan-Halb- 
insel zu fliehen, wohin ihnen auch die Oghuzen folgten. Dies war die 

Zeit, als Byzanz in Kleinasien den Angriffen anderer Oghuzen aus- 

gesetzt war, die mit den Nachkommen des Selgiik dorthin gekommen 
waren. Zum erstenmal in der Geschichte wurden die byzantinischen 
Gebiete sowohl in Kleinasien als auch auf der Balkan-Halbinsel von 
Tiirken iiberschwemmt, die unabhangig voneinander von verschiedenen 
Seiten dorthin gekommen waren. Zum Gliick fur das byzantinische 
Kaiserreich kam es damals zu keiner Vereinigung dieser tiirkischen 
Elemente zu einem einheitlichen Ganzen. Zu Ende des ii. Jahr- 

"05) Diwan, I, 57 und scnst. 
206) Bulletin de I'Acad., 1924, S. 246. 

Barthold, Vorlesunzgen. VI 103 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


hunderts, zur Zeit des Beginnes der Kreuzziige, fiihlte sich der byzan- 
tinische Kaiser schon auBer aller Gefahr und bereute es, daB er selber 
vom Westen gegen die ihn von allen Seiten bedrohenden Tiirken Hilfe 
erbeten hatte, die ihm jetzt schon nicht mehr n6tig war. 

Die Oghuzen, die an diesen Ziigen teilnahmen, waren anscheinend 
vom Islam und seiner Kultur v6llig unberiihrt. In der arabischen 
Literatur findet sich eine Erzahlung, die bei einem Schriftsteller des 
I3. Jahrhunderts207) erhalten geblieben ist, die sich aber selbstver- 
standlich auf eine viel friihere Zeit bezieht, namlich dariiber, daB sich 
unter den Oghuzen Christen befanden. Sowohl mit dem Islam wie 
mit dem Christentum konnten sich die Oghuzen in dem Kulturlande 
bekannt machen, mit dem sie die lebhaftesten Handelsbeziehungen 
unterhielten, namlich in Chore z m. Dariiber, daB sich unter den 
Chorezmiern Christen befanden, spricht al-Biriuni28), ein Chorezmi- 
scher Gelehrter aus dem II. Jahrhundert. Es ist bemerkenswert, daB 
diese Christen nicht dem Nestorianismus angeh6rten, wie der gr6Bte 
Teil der Christen in Persien und Turkestan, sondern der orthodoxen 

Religion209). In dieser Form wurde wahrscheinlich das Christentum 
auch von den Oghuzen angenommen. 

Nach der Griindung der muhammedanischen Kolonien am Syr- 
Darja (Saihun) an demselben Ort, an dem sich der Sitz des Haupt- 
fiihrers der Oghuzen befand, muBte sich auch hier, wie es an anderen 
Orten der Fall gewesen war, die Uberlegenheit der islamischen Kultur 
auswirken. AuBerdem trat ein Teil der Turkmenen in den Dienst der 
Samaniden, erhielt von ihnen Weidelandereien als Besitz und ver- 

pflichtete sich, die Grenzen der samanidischen Besitzungen gegen ihre 
nicht-muhammedanischen Stammesgenossen zu verteidigen. Unter 
den Tiirken, die damals in den Grenzprovinzen des Samaniden-Reiches 
lebten, gab es auch solche, die sich mit der muhammedanischen Kultur 
bekannt gemacht hatten. Tiirkischer Herkunft war der beriihmte 

207) Zakarija Qazwini (al-Cazwini), ed. Wiistenfeld, II, 
394f. Dieselbe Erzahlung, doch ohne christliche Tendenzen, hat auch B i r ni, 
Chronologie, ed. Sachau, S. 264; vielleicht ist Birfni's Erzahlung als Qaz- 
wini's Quelle zu betrachten; die christliche Tendenz ware dann nachtriiglich von 
Qazwini hinzugefiigt worden. Vgl. J. M a r q u a r t, Osttiirkische Dialekt- 
studien, S. IOI. 

28) Chronologie ed. Sachau, S. 296. 
20e) Vgl. Enz. d. I4l., II, 974. 
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arabische Philosoph des io. Jahrhunderts, F a r a b i. Wihrend des 

Kampfes zwischen den Samaniden und Qarachaniden standen die 

Oghuzen bald auf der einen, bald auf der anderen Seite. Zu Anfang 
des I I. Jahrhunderts zogen sie in das Reich des Sultans Mahmiud 
von Ghazna. Die persischen Geschichtsschreiber jener Zeit machen 
einen Unterschied zwischen den ersten, vollig unorganisierten An- 

kommlingen und der organisierteren Macht der Nachkommen des 

Selgiik, die bereits Eroberer-Emire waren und nicht nur Hirten, wie 
ihre Vorganger210). Die ersten konnten den Provinzen der Ghazna- 
widen und der anderen Dynastien durch ihre Raubereien nur wirt- 
schaftlichen Schaden zufiigen. Diese Raubziige erstreckten sich iiber 
einen gewaltigen Landerraum, riefen aber keinerlei politische Verinde- 

rungen hervor. Die Nomaden zogen von Ort zu Ort, ohne irgendwo 
Garnisonen zuriickzulassen, ohne die zerst6rten Stidte wieder aufzu- 
bauen und ohne sich zu bemiihen, die bestehenden Staaten zu zerst6ren 
und sie durch ihre eigenen Staaten zu ersetzen. 

Auf der andern Seite fingen die Nachkommen des Selgiik schon 
nach ihren ersten Siegen zur Zeit des Ghaznawiden-Sultan's Mas'fid 
i b n Mahm i d in Chorasan an, sich die Rechte der Herrscher anzu- 

eignen, ihre Namen in die chutbe einschlieBen zu lassen, die an den 

Freitagen in den Moscheen verlesen wurde, und sie auf die Miinzen 
zu pragen, obwohl sie sich dabei in der ersten Zeit nicht um die Ein- 
heitlichkeit der Herrschergewalt kiimmerten. Wie das tiirkische Reich 
im 6. Jahrhundert, so wurde auch das Reich der Nachkommen Selgiik's 
im I . Jahrhundert durch zwei Briider gegriindet, im letzteren Falle 
durch Enkel des Selgik. Zu einer und derselben Zeit wurde der Name 
des einen Bruders in der Chufbe (Freitagsgebet) genannt und den 
Miinzen aufgeprigt in Niapfir211), der Name des anderen in 

Merw212). Erst allmahlich eigneten sie sich die iranische Idee der 
Einheitlichkeit der Gewalt an. Es ist bemerkenswert, daB zur Zeit 
der selgukischen tiirkischen Eroberer zum erstenmal auf den in 
Chorasan geprigten Miinzen der alt-iranische Titel Sdhdn-idh auf- 

210) Baihaqi ed. Morley, S. 584. 
211) Seit dem Monat Sa'ban 428 h. (Mai-Juni 1037 D.); I b n a l-At i r, ed. 

Tornberg, IX, S. 328. Bei Baihaqi (ed. Morley S. 676ff.) werden 
dieselben Ereignisse in das folgende Jahr (Io38) versetzt. 

212) Seit dem ersten Freitag im Monat Rahab desselben Jahres (22. April 
1037 D.) Ibn al-Atir, IX, 327. 
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tauchte. Weder die Samaniden noch die Ghaznawiden hatten diesen 
Titel offiziell gebraucht, indem sie rechtglaubige, muhammedanische 
Emire blieben, Untertanen des Chalifen, und indem sie jeden Arg- 
wohn von sich fernhielten, als ob sie vorislamische staatliche Tradi- 
tionen wiederbeleben wollten. 

Nur die si'itische Familie der Bujiden, die in Baghdad und in 

Westpersien herrschte, fiihrte den Titel Sahansah. Je weiter die Sel- 

guken nach dem Westen vordrangen, um so mehr verwandelten sie 
sich aus Sahansahen in Sultane des Islams. Das Wort Sultan 
erhielt zu ihrer Zeit eine bestimmtere Bedeutung als es friiher gehabt 
hatte. Seit den Selguken begann man den Titel Sultan nur mehr auf 
hohe und unabhangige Herrscher anzuwenden. Den Vasallen- und 
Provinz-Fiirsten wurde der Titel Malik (K6nig) und Sah beigelegt. 
Die moslemische Welt stellte man sich als ein Ganzes vor, an dessen 

Spitze der Chalife als das Haupt der Religion und der Sultan 
des Islams standen, dem der Chalife seine weltliche Macht iibergeben 
hat. Es ist bemerkenswert, daB die Nachkommen Selgiik's in ihren 
staatlichen Bestrebungen am allerwenigsten Unterstiitzung von seiten 
ihrer Stammesgenossen, der Oghuzen, erfuhren, die friiher als sie 
nach Iran gekommen waren. Auf die Forderung, die Macht der Nach- 
kommen Selgiik's anzuerkennen, antworteten die Oghuzen mit einer 
schroffen Absage213) und konnten nur mit Gewalt zur Unterwerfung 
gezwungen werden. 

Die Frage der Beziehungen der Vertreter der Gewalt zu dem Volke, 
aus dem sie selbst hervorgegangen waren, war im Bereiche der Nach- 
kommen Selgiik's verwickelter als im Reiche der Qarachaniden. Die 

Qarachaniden nannten sich nur Turk und Haus des Afrasijab. Keines 
der vorhandenen Tiirkvolker hatte in ihrem Reiche ein besonderes 

tYbergewicht, und keine Geschichtsquelle spricht davon, von welchem 
Volke diese Dynastie selbst herstammte. Die Selguken machten sich 
zuerst zu Sahansdhen, nachher zu Sultanen des Islams. Auch fur 
sie wurde, wie fur die Qarachaniden, die Legende von der Abstam- 

mung von Afrasijab ausgedacht und angenommen. Und trotzdem 
erklarten sie sich nicht nur fur Oghuzen oder fur Turkmenen, sondern 
auch fur Abk6mmlinge aus dem Geschlechte der Qynyq214) (diese 

213) Ibn al-Atir, IX, 348. 
214) DZwan, I, 56. 
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Aussprache ist bei Mahmid al-Kasghari angegeben), eines der 24 
Oghuzen-Clans (nach Mahmuid nur 22). Genau dieselben Stammesnamen 
werden sowohl bei Mahmud al-Kasghari als auch zur Mongolenzeit 
bei Rasid ad-Din angefiihrt, nur mit dem Unterschied, daB bei Mahmiud 

al-Kasghari diese Bezeichnungen in alterer Form gegeben werden, z. B. 
der Clan, aus dem spiter die osmanische Dynastie hervorging, heiBt 

Qajygh und nicht Qajy, und der Name des Stammes Jazyr wird 

Jazghyr geschrieben. Nach Mahmuid al-Kasghari muB, wie auch 
in der tiirkischen Wissenschaft eingehend bewiesen worden ist 21), 

die Meinung Marquart's fallen, der den Namen des Clans Qajy mit 
dem Namen eines Volkes zusammenstellte, das nach al-Birfni und 
einigen anderen Quellen im fernen Osten lebte und den Namen Qai 
fiihrte. Auf dieser Grundlage wurde von Marquart die Theorie der 
mongolischen Herkunft der Osmanen aufgestellt 21). Bei Mahmfd 

al-Kasghari217) wird unter den nicht rein tiirkischen Volkern der 
Name Qai erwahnt. Diese Benennung hat natiirlich nichts mit dem 
Namen des auch bei Mahmud al-Kasghari erwahnten Clans Qajygh 
zu schaffen. 

Unter den Oghuzen gab es schon damals keine tberlieferungen 
mehr iiber die Herrschaft ihres Volkes in friiheren Zeiten in der 
Mongolei. Als Vaterland des Tiirk, des mythischen Vorfahren der 
Tiirken, gait die Gegend beim Isyk-Kul218). Weiter nach dem Osten 
erstreckten sich die Uberlieferungen der Oghuzen nicht. Von den 
Ufern des Syr-Darja wurde von den Oghuzen die Sage von dem volks- 
tiimlichen Patriarchen und Sanger Qorqud, dem Former und Bewahrer 
der Volksweisheit, mit nach dem Westen gebracht. Das Grab Qorqud's 
zeigt man am Syr-Darja noch heute. Gleichzeitig haben sich die 
auf Qorqud beziiglichen tYberlieferungen bis jetzt bei den Turkmenen 
erhalten. Im Mittelalter waren sie auch in Anatolien, selbst noch in 
der osmanischen Periode, und bis zum I7. Jahrhundert219) ebenso bei 
den azerbaiganischen Tiirken vorhanden. Im io. Jahrhundert be- 

215) Turkijat MegmW'asy, I, I87ff. 
216) Osttiirkische Dialektstudien, 88; 87 ff. 
217) Divwn, I, 30. 
218) Die alteste Version dieser Sage findet sich im anonymen Mii,mil at- 

tawtrich (12. Jahrh.), Text bei Barthold. Turkestan, I, I9. 

219) Vgl. die Erzahlung von A. 01 e a r i u s (4. Ausgabe, Schleswig 1671, 
S. 721 ff.) iiber die Graber bei Derbend und iiber den Imam Kurchud. 
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gegnet man dem Namen Qorqud auch bei den Pecenegen. Alles das 
laBt annehmen, daB die tYberlieferungen iiber Qorqud den Oghuzen 
aus vorislamischer Zeit als Erbe geblieben und von ihnen nach dem 
Westen gebracht worden sind. 

Kulturell standen die Oghuzen tiefer als die Tiirken des Qara- 
chaniden-Reiches, aber dafiir hatten sie die Ziige des nationaltiirkischen 
Lebens treuer bewahrt. Die Fiihrer der Oghuzen selber teilten mit 
ihrem Volke alle Miihen und Unternehmungen und unterschieden sich 
in der Kleidung wenig von ihren Kriegern. In einem syrisch ge- 
schriebenen Werke des Abui'l-Farag220), eines Autors des 13. Jahr- 
hunderts, ist uns die Beschreibung der Hochzeit des Sultans Toghrul 
Beg, des altesten Enkels des Selgiik, mit der Tochter des Chalifen 
erhalten. Dabei wird ein Tanz der Tiirken geschildert, wie sie sich 
wahrend des Tanzes ,,bald setzten, bald aufstanden". Offenbar ist 
hier die Rede von dem in Rufland bekannten Tanze: Pljaska v 

prisjadku, den aller Wahrscheinlichkeit nach die Russen von den 
Tiirken iibernommen haben. Obwohl vor dem Islam bei den Oghuzen 
das Christentum eingedrungen war, hat es bei ihnen vor der Annahme 
des arabischen Alphabets anscheinend kein Schrifttum oder etwas 
Ahnliches gegeben, wahrend im Reiche der Qarachaniden das uighu- 
rische Alphabet gebraucht wurde, das erst allmahlich durch das ara- 
bische verdrangt worden ist. Inschriften mit uighurischen Buchstaben 
findet man auch auf den Miinzen der Qarachaniden. Wie es spiter 
auf den Miinzen der mongolischen Chane der Fall war, wurde mit 

uighurischen Buchstaben hauptsachlich der Name des Chans geschrie- 
ben, sogar wenn dieser Name arabisch war. Der Unterschied zwischen 
der Orthographie der mittelasiatischen und der vorderasiatischen 
Tiirken, auf den die Leningrader Gelehrten aufmerksam gemacht 
haben, erklart sich aus der geringen Vertrautheit der Oghuzen mit 
dem uighurischen Alphabet. Die mittelasiatischen Tiirken sind ge- 
wohnt, im uighurischen Alphabet alle Vokale zu bezeichnen, und des- 
halb gebrauchen sie auch bei der Verwendung des arabischen Alpha- 
bets reichlich die arabischen Vokalbuchstaben alif, waw und ja. In 
den in Vorderasien geschriebenen tiirkischen Handschriften wurden 
die Vokale viel sparlicher gesetzt. Sogar das i der dritten Person 
des Praiteritums wird oft d geschrieben und nicht di. Die Unklarheit 

220) Der Text ist aus der syrischen Chronik in die Chrestomathie von 
K i r s c h und Bernstein (Leipzig 1836, S. 38) aufgenommen. 
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der Orthographie veranlafte die Vokalisierung der Handschriften. 
Unter den vorderasiatischen tiirkischen Handschriften gibt es anschei- 
nend viel mehr, die vokalisiert sind, als unter den arabischen und 
persischen. 

Als S u 1 t a n e d e s Islams waren die letzten Enkel Sel,iik's noch 
eifrigere Verteidiger der Rechtglaubigkeit als die Qarachaniden. In 
der Geschichte treten sie als fanatische Anhinger nicht nur des Islams, 
sondern der hanefitischen Lehre auf, die im Samaniden-Reich die 
herrschende Religion war und von den Tiirken iibernommen wurde. 
Zur Zeit des Toghrul Beg waren die Safi'iten erbitterten Ver- 
folgungen ausgesetzt, teilweise im Zusammenhang damit, daB von 
ihnen das System der orthodoxen Dogmatik aufgestellt worden war, 
das sich zwar gegen die Ketzerei richtete, aber in den Glauben das 
Element des VerstandesmaBigen und sogar der griechischen Wissen- 
schaft einfiihrte, was als eine Verletzung der Tradition der religi6sen 
Lehre galt. Zuweilen heiBt es, daB die Verfolgung der Safi'iten schon 
zur Zeit Alp Arslan's, des Nachfolgers des Toghrul Beg, beendigt 
wurde, dessen Wezir der Safi'it Nizam al-Mulk war. Aber aus 
den Worten des Nizam al-Mulk selbst ersieht man, daB auch Alp 
Arslan ein fanatischer lHanefit war, daB er die Safi'iten haBte und es 
bedauerte, daB er die Dienste eines safi'itischen Wezirs in Anspruch 
nehmen muBte221). 

Als Sultane des Islams muBten die Selguken nicht nur fur den 
Triumph der Rechtglaubigkeit innerhalb der Grenzen ihres Reiches 
tatig sein, sondern auch fur den Sieg des Islams iiber die Welt der 
auswartigen Feinde und fur die VergroBerung der Grenzen der isla- 
mischen Welt. Es ist natiirlich, daB sie diese Pflicht hauptsachlich in 
Westasien erfiillten, wo die Siege und Eroberungen mit groBeren 6ko- 
nomischen Vorteilen verbunden waren. Hierher geh6rt der Kampf 
mit den Christen in Kleinasien und im Kaukasus und der Kampf mit 
den Si'iten in Syrien und in Agypten. Der Triumph des Islams im 
Kampf mit Byzanz ist ganz und gar mit der Aufrichtung der tiirki- 
schen Macht im Chalifat verbunden. Kurz zuvor, zur Zeit der Herr- 
schaft der iranischen Dynastie der Bfijiden hatten die Byzantiner in 
der zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts und der ersten Halfte des 
ii. Jahrhunderts die Verscharfung des Zwistes zwischen Sunniten und 
Si'iten zu einer betrachtlichen Erweiterung ihrer Grenzen in Syrien 

221) Siasset Nameh, ed. Schefer, S. 88. 
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und Mesopotamien beniitzt. Jetzt, nachdem sich die tiirkische Herr- 
schaft im Reiche des Chalifen festgesetzt hatte, verloren die Byzantiner 
nicht nur diese Eroberungen, sondern der Islam drang zum erstenmal 
im Innern von Kleinasien ein, wo ein islamisches und gleichzeitig tiir- 
kisches Reich gegriindet wurde. Welche Bedeutung die Nachkommen 

Selgiik's dem Grenzkriege in diesem Gebiete beimaBen, ersieht man 
daraus, daB sie ihre Stammesgenossen gerade hieher schickten. Die 

Bevolkerung der 6stlichen Teile von Iran, die geographisch dem Lande 

naherlagen, aus dem die Oghuzen kamen, bewahrte im allgemeinen 
ihren friiheren ethnographischen Bestand, wahrend das nordwestliche 
Gebiet Persiens, Azerbaigan und Anatolien der Sprache nach allmih- 
lich rein tiirkisch wurden. Gleichzeitig wurde in Anatolien der Islam 
die Religion der Mehrzahl der Bevolkerung. Wir k6nnen vorliufig 
noch nicht den allmahlichen Gang der Entwicklung dieses Prozesses 

verfolgen. Wie zu erwarten stand, ging die Ausbreitung des Islams 
in einem seit Alters an das Christentum gew6hnten Lande nur lang- 
sam von statten. Noch in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts 
gait als die Haupteinnahmequelle der einheimischen islamischen Re- 

gierung die gizje, d. h. die Steuer von der nichtmuhammedanischen 

Bevolkerung, woraus man schlieBen kann, daB diese letztere damals 
noch sehr zahlreich war. Die Frage wird noch dadurch kompliziert, 
daB der ProzeB der Tiirkisierung, wie friiher der ProzeB der Arabi- 

sierung, nicht mit dem ProzeB der Verbreitung des Islams zusammen- 
fiel. Es ist bekannt, daB die arabische Sprache auch von denjenigen 
Einwohnern Syriens und Agyptens angenommen wurde, die Christen 
oder Juden blieben. Zur Zeit der tiirkischen Herrschaft jedoch kam 
es nicht nur vor, daB solche, die Christen blieben, die tiirkische 

Sprache annahmen, sondern es kam auch vor, daB solche, die ihre 

eigene Sprache beibehielten, den Islam annahmen. In diesem Falle 

paBte sich der Islam den betreffenden Sprachen der Bevolkerung an. 

Der Sohn Gelal ad-Din Rfimi's: Sultan Weled schrieb in der 
zweiten Halfte des I3. Jahrhunderts nicht nur persische und tiirkische, 
sondern auch griechische Verse, und diese griechischen mit arabischen 
Buchstaben geschriebenen Verse bieten fiir die Linguisten ein groBes 
Interesse als das einzige Dokument des damals in der Umgebung 
Konia's gesprochenen griechischen Dialekts222). 

222) C. S a I e m a n n in Mdlanges Asiatiques, X, 240 ff. 
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Der Sieg des Islams und der tiirkischen Sprache im Kaukasus 
erwies sich zu jener Zeit als weniger bedeutend. Das Wort Azeri, 
das friiher einen iranischen Dialekt von Azerbaigan bezeichnet hatte, 
bezeichnet jetzt den tiirkischen Dialekt, der fast von der ganzen Be- 

v6lkerung von Azerbaigan gesprochen wird und dessen Verbreitungs- 
gebiet im Norden wie im Siiden viel weiter geht als die Grenzen des 

persischen Gebietes, das den Namen Azerbaigan bewahrt hat. Aber 
die Nachrichten iiber die Verbreitung des Tiirkischen dortselbst ge- 
horen erst der nachmongolischen Periode an. Man kann daran 

zweifeln, ob das Tiirkische ein solches tbergewicht ohne die neue 
tiirkische Welle gewonnen hitte, die der mongolische Einfall mit sich 
brachte. Sehr bald nach den Siegen der Selguken-Sultane im Kau- 
kasus ging das politische tObergewicht auf die Christen iiber. Das 

ganze 12. Jahrhundert und der Anfang des 13. Jahrhunderts waren 
die Zeit der Bliite eines michtigen georgischen (grusinischen) K6nig- 
tums. Die muhammedanischen Nachbarn der Georgier (Grusiner) 
hatten damals dieselben Erniedrigungen durchzumachen, wie im 
10. Jahrhundert und in der ersten Halfte des I . Jahrhundert die 
muhammedanischen Nachbarn von Byzanz, nur mit dem Unterschied, 
daB die georgischen K6nige im Gegensatz zu den Byzantinern sich 
der muhammedanischen Kultur gegeniiber nicht feindselig verhielten, 
fur die muhammedanischen Gebiete Miinzen mit arabischen Buch- 
staben pragten223) und sogar nach dem Ausspruch eines arabischen 
Autors unter ihren Untertanen keinen Unterschied zwischen einem 
Muhammedaner und einem Georgier machten. 

Als Sultane des Islams bemiihten sich die Nachkommen des 

Selguik, m6glichst die ganze islamische Welt ihrer Oberherrschaft zu 
unterwerfen, und deshalb muBten sie auch ihre Aufmerksamkeit auf 
die Gebiete Mittelasiens wenden, von wo sie ausgezogen waren und 
wo damals die Qarachaniden herrschten. Schon Sultan Alp Arslan, 
unter dem die Eroberung Anatoliens durch die Tiirken begann, unter- 
nahm gleichfalls siegreiche Feldziige an den Syr-Darja und nach den 
Lindern der Qarachaniden. Sein Sohn und Nachfolger Melik-Sah 

(I072-I092), unter dem das selgukische Reich den h6chsten Grad der 
Macht erreichte, gelangte bis nach Uzgend in Ferghana und nahm den 
Ausdruck der Unterwerfung von dem Chan von Kasghar an, so daB 

223) Bibl. Geogr. Arab., II, 243 unten. 
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zu seiner Zeit die Macht des Sultans des Islams auf dem ganzen 
Gebiet des islamischen Asien von den Grenzen der Uighurenlander im 
Osten bis zum Mittellandischen Meer im Westen anerkannt wurde. 

Unabhangig blieben nur die Ghaznawiden in Afghanistan und in 
Indien, wo die chutbe erst zur Zeit Sang-ar's, des Sohnes Melik- 
Sah's, auf den Namen des selgukischen Sultans verrichtet wurde. 
Auch in Mittelasien erreichten die Selg'uken-Sultane ihre Ziele, wie 

iiberall, nur durch Gewalt. Es sind keinerlei Anzeichen dafiir vor- 
handen, daB die tiirkische Bevolkerung in ihnen ihre angestammten 
Herrscher sah oder daB sie selbst sich bemiihten, sich auf den tiirki- 
schen Nationalgedanken zu stiitzen. Die Selguken-Sultane konnten 
die Qarachaniden zu ihren Vasallen machen, aber eine feste Vereini- 

gung aller muhammedanischen Tiirken zu einem einzigen Reich kam 
nicht zustande und konnte auch nicht zustande kommen. Denn schon 
damals war der Unterschied zwischen den Tiirken Mittelasiens und 
den nach Westen gezogenen Oghuzen zu groB. Selbst die Oghuzen 
waren keine treuen Untertanen der Selguken-Sultane. Sultan Sangar, 
der letzte der machtigen Nachkommen Selgiik's, muBte, wie einst die 
tiirkischen Chane des 8. Jahrhunderts, mit seinem eigenen Volke, den 

Oghusen, kampfen. Dieser Sultan verbrachte sogar einige Zeit bei 
den Oghuzen in Gefangenschaft und rettete sich nur durch die Flucht. 

AuBer den zivilisierten Tiirken im Osten, den Uighuren, die auBer- 
halb des islamischen Kulturkreises standen, gab es noch eine betricht- 
liche Zahl nomadischer Tiirken im Nordwesten, die zu jener Zeit eben- 
falls, wenn auch nicht der muhammedanischen Zivilisation, so doch 
dem Islam als Religion fremd gegeniiberstanden. Im 11. Jahrhundert 
erlangte das Volk der Qyp.caq, das von den Ufern des Irtys aus- 

gegangen war, eine groBe Verbreitung. Uber die Veranderungen, die 
unter den dort am Irtys lebenden Volkern stattfanden, k6nnen wir 
nur aus der Verinderung ihrer Namen urteilen. In den Orchon- 
Inschriften wird der FluB Irtys einige Male erwahnt, doch wird nichts 
dariiber gesagt, welche Volker dort lebten. Anscheinend gingen bis 
zum Irtys die Lander des Chaqans der Westoghuzen oder der Tiirges. 
Die Benennung des Irtys ist zweifellos nicht tiirkisch, obwohl einige 
tiirkische Volksetymologien dafiir existieren. Die arabischen Geo- 
graphen setzen am Irtys das Volk der Kimak an, das n6rdlich von 
den Oghuzen ein weites im Westen bis zur Wolga oder Kama sich 
erstreckendes Gebiet einnahm (die Kama galt damals als Oberlauf 
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des Stromes, der den Namen Itil = ,,Wolga" fiihrte). Die Kimak 
teilten sich in einige Geschlechter, unter denen sich auch die Clans: 

Qyp a q und Emek (Amak) befanden. Marquart224) erklirt un- 
zweifelhaft unzutreffend das Wort Kimiik aus Iki-Emek (zwei Emek), 
indem er das Vorhandensein zweier Clans annimmt. Bei Mahmfud 

al-Kasghari indes findet sich dieses Wort Kimik schon nicht mehr. 
Am Irtys werden die Emek (Jaiimk, Jimak) angesetzt, die der 
Autor als einen ,,Stamm" (gil) der Qyqcaq bezeichnet225). 

Spaterhin wird neben dem Volke der Qypcaq oft das Volk Qangly 
erwahnt. Bei Mahmud al-Kasghari findet man das Wort Qangly als 
Volksname nicht. Es wird nur gesagt 26), daB Qangly der Name 
eines groBen Mannes von den Qypcaq ist. AuBerdem ist das Wort 

qangly dem Autor als ,,Wagen" bekannt. Aus dem Werke des persi- 
schen Historikers Baihaqi wissen wir, daB die Qypcaq lange vor 
der Abfassung des Werkes des Mahmid al-Kasghari im Siiden bis 
zu den Grenzen des Islams reichten und Nachbarn von Chorezm 

waren227). Auf die Wanderung der Qypcaq nach Siiden beziehen sich 
offenbar die Worte Mahmiud al-Kasghari's 228) iiber ein tiirkisches 
Volk namens Bulaq oder Elke (Alk i) Bulaq, das von den Qypcaq 
gefangen genommen und weggeschleppt, aber spater mit Gottes Hilfe 
aus dieser Gefangenschaft gerettet worden sei229). Hier haben wir, wie 
an vielen Stellen des Werkes Mahmuid's, wieder eine dunkle Anspielung 
auf ein geschichtliches Ereignis, von dem wir gerne genauere Nach- 
richten mit Angabe des Datums besitzen wiirden. 

Es ist m6glich, daB die Wanderung der Oghuzen im I . Jahr- 
hundert nach Westen und Siiden zum Teil durch den Druck der 

Qypcaq von Norden hervorgerufen worden ist. Damit ist vielleicht 
die von den arabischen Geographen erwahnte Einnahme der bis dahin 

unbewohnten230) Halbinsel Manghyglaq durch die Oghuzen im 
io. Jahrhundert zu erklaren. Die Halbinsel Manghyslaq blieb seit- 

224) Osttiirkische Dialektstudien, S. 96. 
225) Dzwan, I, 273. 
226) A. a. O., III, 280. 

227) Baihaqi, ed. Morley, S. 91 unten. 

228) Diwan, I, 317; I6. 

229) Text DEwan, I, 317: sabdhum QyfWaq tumma razaqahumu-lldhu 'azza wa 

galla' 1-halasa. 
230) Bibl. Geogr. Arab., I, 219. 
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dem bis in die letzten Jahrhunderte 231) turkmenisch, bis die Turk- 
menen hier gezwungen wurden, einem neuen Druck von Norden, dem 
Druck der Q a z a q, nachzugeben. Nach der russischen Revolution 
wurde Manghyslaq dem Verband von Qazaqistan (Qazaqstan) 
angeschlossen. 

Die in das ii. Jahrhundert fallende ethnographische Verschiebung 
zeigte sich darin, daB die weite Steppe, die die arabischen Geographen 
des Io. Jahrhunderts nach dem Namen der Oghuzen die ghuzische 
nennen, jetzt die qypcaqische (Dest-i-Qypcaq) genannt wurde. Diese 

Benennung hielt sich auch noch, als die Qypcaq als Volk schon nicht 
mehr existierten, und hat sich in der muhammedanischen wissenschaft- 
lichen Literatur bis heute erhalten, wie auch nach dem Zusammen- 
bruch der Chazaren der Kaspi-See noch weiterhin ,,Chazaren-Meer" 

(Chazar deiizi) genannt wurde. Auf die Qypcaq ging zusammen 
mit dem eng mit ihnen verbundenen Volke der Qangly die Erbschaft 
der Oghuzen am Syr-Darja und die Erbschaft der Pecenegen in Siid- 
ruBland uiber, die von den Oghuzen verdrangt worden waren, so daB 
die Lander der Qypcaq ein gewaltiges Territorium von Osten nach 
Westen umfaBten. Anscheinend blieb der ganze Steppengiirtel auch 
im Norden dieses groBen Gebietes in ihrem Besitz, wie er auch jetzt 
zum heutigen Qazaqistan gehort. Neue Volksbewegungen von Norden 
her fanden bereits nicht mehr statt. Im Westen traten die Qypcaq 
mit den Russen und den Westeuropaern in Beriihrung, obwohl weder 
die einen noch die andern das Wort Qypcaq kannten. Die Russen 
nannten die Qypcap Polowcer, die Westeuropaer Komanen. So- 
viel mir bekannt ist, findet man das Wort Komanen in der muham- 
medanischen Literatur nicht, auBer bei Idrisi, der sein Werk im 
12. Jahrhundert in Europa verfaBte, und bei den Autoren, die sein 
Werk beniitzt haben. 

Uber das Auftauchen der Qypcaq erschien in letzter Zeit eine talent- 
volle und gelehrte Arbeit Marquart's232), der zu beweisen sucht, daB 

231) Wie von B a r t h ol d spiter festgestellt worden ist (Turkmenija, I, 
Leningrad I929, S. 5I und 57), waren die T ii r k m e n e n aus der Halbinsel 
Manghyslaq im i6. Jahrh. durch die Nogaier, im 17. durch die Kal- 
m ii k e n verdrangt worden. 

232) Die bereits mehrfach angefiihrte Schrift W. B a n g's und J. M a r- 
q u a r t's: Osttirkische Dialektstudien, Berlin 1914 (Abh. Gottingen, phil.-hist. 
Kl., Neue Folge, Bd. XIII, Nr. I). 
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das von einigen muhammedanischen Schriftstellern erwihnte Volk 

Qun im fernen Osten zu dem Bestand der Qypcaq geh6rte und daB 
eben der Name Cuni im westlichen Europa Beriihmtheit gewann. 
Gegeniiber alien Deduktionen Marquart's scheint mir weder die von 
ihm angenommene Bewegung von Ost nach West, noch auch iiberhaupt 
die Existenz des Volkes Qun als bewiesen. In eben diesem Gebiet, 
6stlich von den Kirgizen, wird bei Gardizi233) ein Volk namens Furi 

angesetzt, das kulturell auf einem tieferen Niveau stand als die Kir- 

gizen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB wir hier in dem Wort Farl 
das tiirkische biiri (der Wolf) haben. In vielen Handschriften der 
Werke, auf die sich Marquart stiitzt, namlich in den Werken des 
Biruni und 'Aufi, steht statt Qun das Wort Furl. Es ist sehr wahr- 

scheinlich, daB dieser letzteren Variante der Vorzug gegeben werden 
muB 234). Ebensowenig iiberzeugend sind auch die Versuche Mar- 

quart's, auf Grund einiger chinesischer Quellen zu beweisen, daB es 
bei den Qypcaq eine Herrscher-Dynastie gab, die in spiterer Zeit, 
d. h. im 12. Jahrhundert, vom fernen Osten gekommen war. 

Der Zug der Qypcaq bietet ein seltenes Beispiel dafiir, daB ein 
Volk ohne politische Einigung und ohne BewuBtsein seiner Staatlich- 
keit ein gewaltiges Territorium einnehmen kann. Es gab einzelne 

Qypcaq-Chane, aber es gab niemals einen einzigen gemeinsamen Chan 
aller QypEaq. Das gewaltige, von den Qypcaq besiedelte Gebiet blieb 
um diese Zeit auBerhalb der islamischen Welt, und im Kaukasus 
nahmen die Qypcaq im 12. Jahrhundert an dem Angriff gegen die 
muhammedanischen Linder teil. Zuweilen vereinigten sich sogar die 

Georgier und die Muhammedaner zur Abwehr der Angriffe von 
Norden. Diese Angriffe waren nicht nur Raubziige, sondern wurden 
mit der Absicht auf Eroberungen ausgefiihrt. Die Muhammedaner 
verloren fur eine Zeitlang Derbend und sogar den Bezirk siidlich 
von Derbend mit der Stadt Saberan. SchlieBlich gelang es ihnen, 
mit Hilfe der Georgier diese Gebiete zuriickzuerobern. Unter den 
Feinden, die gegen das Jahr 1175 von dieser Seite gegen die muham- 
medanischen Lander vorgingen, werden auch die Russen erwahnt. In 
den russischen Annalen finden sich hieriiber keine Nachrichten. An- 

233) W. Barthold, Otcet, S. 86. 

234) Es kann auch Quri gelesen werden (W. B a r t h o 1 d, Kirgizy, Frunze 

I927, S. 23). 

S* 
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ii6 Die HTelt des Islams. 1934. Beiband 

scheinend waren es nur Freischaren ohne Beteiligung von Leuten aus 
den Fiirstentiimern, in die damals Rufland geteilt war236). 

Die Qypcaq-Chane hatten selbst in SiidruBland Vertreter der is- 
lamischen Kultur in ihren Diensten, besonders Spezialisten des Kriegs- 
handwerks. Aber selbst in unmittelbarer Nachbarschaft der muham- 
medanischen Gebiete gab es nichtmuhammedanische Qypcaq-Chanate, 
zu deren Bestand auch einige Stadte geh6rten. Im 12. Jahrhundert 
war die Hauptstadt eines dieser Qypcaq-Chanate, mit dem die Cho- 
rezmier in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts in Beziehungen 
standen, die Stadt Sughnaq (heutzutage die Ruinen von Sunaq- 
Qurghan), die auch bei Mahmuid al-Kasghari236) als Stadt im Ge- 
biete der Oghuzen erwahnt wird. Die islamischen Quellen sprechen 
ganz deutlich davon, daB die dort lebenden Qyqcaq und Qangly (diese 
beiden Volker werden so oft miteinander erwihnt, daB es schwer fallt, 
sie auseinander zu halten) erst in der zweiten Halfte des 12. Jahr- 
hunderts infolge der engen Verbindung mit Chorezm den Islam an- 

genommen hatten. Unter diesen Umstanden hatte die Tatsache der 
Massenannahme des Islams durch ein Tiirkvolk in der jetzigen Qazaq- 
steppe, die sich nach der Erzihlung des Ibn al-Atir237) (die meines 
Wissens vorlaufig in alteren Quellen noch nicht aufgefunden worden 

ist) im $afar 435 h, d. h. September oder Oktober 1043 D. ereignete, 
kaum groBe Bedeutung fur die Weiterverbreitung des Islams in den 

Steppen von Dest-i-Qypcaq. Auch in diesem Falle wird, wie in 
der Erzihlung iiber das Ereignis des Jahres 960 der Name des Volkes, 
das den Islam annahm, nicht angefiihrt. Dafiir wird der Bezirk, in 
dem es nomadisierte, bestimmt: im Winter lebte es bei Balasaghun, 
im Sommer kam es bis zur Wolga (Etil). Trotz dieser Weite des 
Gebietes war dieses Volk anscheinend viel weniger zahlreich als das 
Volk, das im Jahre 960 den Islam annahm. Es wird bei ihm nur von 
Io0oo Zelten gesprochen, bei Abui '1-Fida 2388), der nach Ibn al-A tir 
schrieb, sogar nur von 5000 Zelten. 

Aus dem Werke Mahmufd al-Kasghari's ist nicht feststellbar, wie 
weit sich der EinfluB des Islams nach Nordwesten erstreckte. tber- 

haupt ist nicht klar zu ersehen, auf welche Ortlichkeiten und auf 

235) Enz. d. Isl., I, 983 (Derbend). 
Z6) Diwan, I, 392. 
a37) id. Tornberg, IX, 355f. 
238) Ed. Reiske-Adler, III, I20. 
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welche Tiirkv6lker sich die von ihm angefiihrten Beispiele der tiirki- 
schen Poesie, der Volks- und der Kunstdichtung, die Nachrichten iiber 
die tiirkischen Glaubensanschauungen, die Sitten, die Einzelheiten fiber 
die Staatsverwaltung usw. beziehen. Die von dem Autor angefiihrten 
Gedichte betreffen die verschiedensten Gebiete. Unter ihnen finden 
sich Gedichte, die sich auf den Kampf der Stadt Qatun Syny mit 
den Tanguten beziehen 29), und Verse, in denen die Wolga be- 
schrieben wird: 

,,Es flieBt das Wasser des Etil (der Wolga). Es st6Bt an den FuB 
der Klippe. 

Viele Fische und Fr6sche sind in dem Teich, der durch ihr (der 
Wolga) tUberflieBen angefiillt ist240)." 

AuBer der Volkspoesie gab es bei den Tiirken eine Kuns tdi ch tung 
und sogar eine Hofdi c h t u ng. An einer Stelle nennt der Dichter 
sich selbst Diener der Qatun (der Chatun, der Gemahlin des Chan) 
und sagt, daB er ihr ein Gedicht darbringt als neues Ergebnis seines 
Dienstes. Eine derartige Dichtung heiBt Qosugh (Qosuq), und dieses 
Wort wird mit dem arabischen QaSide iibersetzt241). Spater unter- 
schied man von dem Qosugh die Verse eines anderen Metrums: das 

Tujuq. Das Wort Tujuq242) findet sich bei Mahmfid al-Kfaghari 
nicht. Bei ihm wird mit Namen nur ein Dichter Gugu oder Cucu 
erwahnt, wobei gesagt wird, daB dies der Name eines tiirkischen 
Dichters ist243). Es wird nicht gesagt, von welchem tiirkischen Volke 
dieser Dichter stammte, und wo und wann er gelebt hat. 

Wie der EinfluB der persischen Kultur die friihere tiirkische Dich- 

tung nicht auf einmal' zu verdrangen vermochte, so konnte auch die 
Annahme des Islams die friiheren Religionsanschauungen nicht 
auf einmal vernichten. Es erhielt sich sogar der Kultus der G6ttin 
Umai, die in den Orchon-Inschriften erwihnt wird. Nach den 
Worten Mahmufd al-Kasghari's wurde so der Schutzgeist der Kinder 
im Mutterleibe genannt. Es existierte folgendes Sprichwort: ,,Wer 
der Umai dient, der wird einen Sohn bekommen244)." Dort wird 

239) Diwan, III, 240; B r o c k em a n n in H i r t h Anniversary Volume, S. 9. 
240) Diwdn, I, 70 [vgl. Brockelmann, Asia Major, I, 29]. 

241) A. a. 0., I, 314. 
242) Uber diese Dichtungsart vgl. Tiirk Megmi'asy, II, 213 ff. 
243) Diwan, III, i80. 
244) A. a. O., I, i i. 
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auch der alte Terminus jogh erwahnt in dem Sinne von ,,Toten- 
feier"245). Damals wurde die Bewirtung so genannt, die den Leuten 
nach der Beerdigung dargeboten wurde und die drei Tage oder sieben 

Tage lang dauerte. Es herrschte der Glaube, daB am Vorabend einer 
Schlacht zwischen zwei Heeren die Geister der entsprechenden beiden 
Ortlichkeiten miteinander kampften. Die Krieger fiirchteten sich, in 
der Nacht vor dem Kampfe aus den Zelten herauszugehen, um nicht 
unter die Pfeile der Geister zu geraten. Diese Abteilungen der Geister 
nannte man civi. Der Sieg der einen oder der anderen Abteilung der 
Geister entschied den Ausgang des Kampfes zwischen den Menschen246). 
Wenn man sich wegen eines neugeborenen Kindes erkundigte, fragte 
man, statt zu sagen, ,,Wurde ein Knabe oder ein Madchen geboren?", 
nur ,,Wurde ein Wolf (biiri) oder ein Fuchs geboren?"247). 

Von Einzelheiten der Staatsverwaltung wird z. B. iiber die 
u B e r e n Z e i c h e n der Chan-Macht gesprochen. Eines von diesen 

Zeichen war der tugh (die Standarte). Die h6chste Zahl von Stan- 

darten, die ein Chan haben konnte, war neun. Wenn man von einem 
Chan mit neun Standarten redete (toquz tughlugh Chan), so erweckte 
dies die Vorstellung von dem michtigsten Chane248). Es werden auch 

einige Einzelheiten angefiihrt, die sich auf die Chane der nichtmuham- 
medanischen Tiirken beziehen, namlich auf den uighurischen Chan. 
Bei der Erklarung des Wortes qamdu wird gesagt, daB so Stiicke von 
Baumwollstoff von vier Ellen Lange (etwa 2 Meter) und einer Spanne 
Breite genannt wurden, auf die das Siegel des Uighuren-Chan's ge- 
driickt wurde und die bei den Handelsgeschaften als Wertmesser 
dienten. Alle sieben Jahre wurden diese Stoffstiicke ausgeflickt, ge- 
waschen und das Siegel von neuem aufgedriickt249). Die Verwendung 
von Stucken von Baumwollstoff als Geld findet sich oftmals in Chine- 
sisch Turkestan bis in die neueste Zeit250). Manchmal wird der Unter- 
schied in der staatlichen Terminologie bei den Staaten der Qaracha- 
niden und der Oghuzen, d. h. der Nachkommen der Selguken, an- 

gemerkt. So gab es bei den Cigil, d. h. den Osttiirken, schon damals 

245) A. a. O., III, Io5. 
246) A. a. O., III, I7I. 
247) A. a. O., I, 359. 
248) Diwan, III, 92. 

249) A . a ., I, 350. 
250) Zapiski, XVII, OI9I f. 
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den Terminus jarlyq (jarlygh), wie spater im Mongolischen Reich, 
wahrend die Oghuzen diesen Ausdruck nicht kannten251). Auf der 
anderen Seite gab es bei den Oghuzen den Ausdruck tughragh (jetzt 
tughra) im Sinne von ,,Siegel" und ,,Handzeichen" (Unterschrift), 
wobei der Autor iiber dieses Wort sagt: ,,Die Tiirken kennen es nicht, 
und ich kenne seine Herkunft nicht252)". I b n a 1- M u h a n n , ein 
Schriftsteller der mongolischen Epoche, fiihrt beide Worte: tughra 
und jarlyq zusammen auf einer und derselben Seite an253). Aber es 
ist bekannt, daB das Wort tughra auch spater nur bei den selgukischen 
Tiirken und dann bei den osmanischen Tiirken gebraucht wurde und 
in Mittelasien v6llig unbekannt war. Die Frage nach der Herkunft 
dieses Kulturwortes, das von den Oghuzen aus Westasien mitgebracht 
wurde und das den anderen Tiirken v6llig unbekannt war, b6te fiir 
den Historiker groBes Interesse. 

tUber die anderen Erscheinungen des kulturellen Lebens der Tiirken 
ist im Zusammenhang mit der Frage iiber die kulturellen Verbindungen 
der Tiirken mit dem Westen und dem Osten in den folgenden Jahr- 
hunderten bis zum Mongoleneinfall in der nachsten Vorlesung zu 

sprechen. 

251) DZwan, III, 31. 

252) A. a. 0., I, 385. 
253) Ed. Rif(at, S. I49. Melioranskij, Arab filolog, S. 51. 
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VII. 

Mahmud al-Kasghari gibt einige Nachrichten iiber den Kampf der 

Qarachaniden im Norden mit dem spater in der Geschichte iiberhaupt 
nicht mehr erscheinenden Volke der Jabaqu und im Osten mit den 

Uighuren, doch spricht er iiberhaupt nicht iiber den Kampf, der 
schon in der ersten Halfte des I . Jahrhunderts mit den Qyt ai 

(Chitai, Chytai) ausgefochten wurde, die damals im Fernen Osten die 
Herrschaft an sich gerissen hatten. Wir haben gesehen, daB das Haupt- 
kulturland des Fernen Ostens, China, noch bis heute bei den Russen, 
den Mongolen und teilweise den Muhammedanern den Namen dieses 
Volkes, namlich die Bezeichnung Qytai, tragt, obwohl die Herrschaft 
der Qytai im Chinesischen Reiche schon im 12. Jahrhundert zu Ende 
war und das Volk selbst und seine Sprache wahrscheinlich in der 

Epoche des Mongolischen Reiches bereits zu existieren aufgeh6rt 
haben. Die Qytai hatten zur Zeit ihrer Herrschaft in China ihrer 

Dynastie den Namen L i a o gegeben, und unter diesem Namen ist diese 
in der chinesischen Geschichte beriihmt. In den muhammedanischen 

Quellen findet man diese Bezeichnung fur die Dynastie nicht. Das Volk 
fiihrt bei den muhammedanischen Schriftstellern den Namen C h it ai 

(C h yt a i), wobei gew6hnlich, manchmal schon bei Mahmud al-Kas- 

ghari, dieser Name mit t geschrieben wird (C h it a i). 
Nachdem die Kaiser der Liao-Dynastie sich Nord-China's be- 

machtigt hatten, setzten sie sich auch in der Mongolei fest, wo sie im 

Jahre 924 muhammedanischen Kaufleuten begegneten. Von diesem 
Zusammentreffen wissen wir nur aus chinesischen Quellen254), nicht 
aber aus muhammedanischen. Die Kirgizen wurden von den Qytai 
aus der Mongolei vertrieben und kehrten anscheinend wieder an den 

Jenissei zuriick, wo wir sie spater finden. Auch die Uighuren, die 
alten Beherrscher der Mongolei, die damals in Chinesisch-Turkestan 
lebten, unterwarfen sich den Qytai. Die Qytai machten den Uighuren 
den Vorschlag, wiederum in ihre friiheren Gebiete in der Mongolei 
zuriickzukehren, aber das Volk, das sich in Chinesisch-Turkestan an 
das landwirtschaftliche und stadtische Leben gew6hnt hatte, wollte 
diesen Vorschlag nicht annehmen255). 

Die arabisch schreibenden Autoren, angefangen mit 'Utbi, dem 

25) Bretschneider, Med. Researches, I, 265. 
255) Bretschneider, I, 214. 
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Zeitgenossen Mahmuid's aus Ghazna, sprechen oft iiber die Angriffe 
auf das Reich der Qarachaniden von Osten her, wobei alle diese An- 

griffe den Qytai zugeschrieben werden. Wenn dies Kriegsziigegewesen 
waren, die die Qytai unternommen hitten, so hatte die Geschichte der 

Liao-Dynastie sie kaum verschweigen k6nnen. Indessen sind dort 
keinerlei Nachrichten iiber Feldziige der Qytai nach Westen zu finden. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daB zu jener Zeit nicht die Qytai selbst 
nach dem Westen gegangen sind, sondern die von ihnen in Bewegung 
gesetzten mongolischen Stamme, die zuerst den 6stlichen und dann den 
westlichen Teil der Mongolei inne hatten. Einen derartigen Eindruck 
macht auch ein Brief, der von einem der nestorianischen Bisch6fe 
Mittelasiens an den nestorianischen Katholikos in Baghdad geschickt 
worden ist. In diesem Brief wird von dem Angriff eines Volkes ge- 
sprochen, das in acht Clans geteilt war256). Es ist sehr wahrscheinlich, 
daB es sich um die Naiman handelt, ein mongolisches Volk, das in 
der Epoche Cingiz Chan's die westliche Mongolei einnahm. Das Wort 
Naiman bedeutet mongolisch ,,acht", was auf die Teilung dieses Volkes 
in acht Stamme hinweist. 

Die Liao-Dynastie hat sich vielleicht mehr als alle andern fremd- 

stammigen Dynastien, die in China geherrscht haben, die chinesische 
Kultur angeeignet. Trotzdem muBteder letzte Vertreter dieser Dynastie 
China verlassen und weichen, als die Gur-Ge n, bei den Muhamme- 
danern Gurg'i genannt, ein Volk tungusischer Herkunft, in der Mand- 
schurei Macht gewannen. Im Jahre 1125 unterwarfen die Gur-Gen das 
Reich der Liao-Dynastie und nahmen ihre Stelle in Nord-China ein, 
wo sie die Goldene Dynastie griindeten (chinesisch: Kin, mon- 

golisch: Altan Chan, tiirkisch: Altyn Chan). Der letzte Vertreter der 

Liao-Dynastie ging damals nach dem Westen, aber es folgte ihm nur 
ein Teil seines Volkes. Die andern Qytai blieben in China, unter- 
warfen sich den &(ur-Gen und erhoben sich spater, zur Zeit des Macht- 

aufstiegs Cingiz-Chan's und seines Krieges mit den Gur-Geni gegen 
sie. Die muhammedanischen Quellen verwenden spaterhin eine und 
dieselbe Bezeichnung: Q a r a Q yt a i 257), sowohl fur die Qytai, die 
nach dem Westen gezogen waren, als auch fur die Qytai, die sich der 
Macht der Gur-Gen unterworfen hatten. 

256) Aus der syrischen Chronik des A b - 1- F a r a bei G. O p p e r t, Der 
Presbyter Johannes, S. 9I und I24. 

257) Uber Qytai, Qara Qytai und L i a o vgl. Enz. d. Isl., II. 789 f. 
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Uber die Wanderungen der Qytai nach dem Westen finden wir in 
den islamischen Quellen klarere und eingehendere Nachrichten als in 
den chinesischen. Die Chinesen erwahnen nur die Wanderung der 

Qytai unter dem Bruder des letzten Herrschers der Liao-Dynastie 
durch das Land der Uighuren, die ihnen Hilfe erwiesen, nach Ost- 
Turkestan. Nur aus den islamischen Quellen wissen wir, daB dieser 

Zug ungliicklich ausgegangen ist. Die Qytai wurden von dem Chan 
von Kasghar v6llig geschlagen, und diesen Sieg meldete derSelguken- 
Sultan S a n a r dem Chalifen nach Baghdad258). Erfolg hatte der 

Zug des anderen Teiles der Qara Qytai259) auf dem n6rdlicherenWege 
durch die westliche Mongolei, wo sie im Oberlauf des Jenissei dem 

Angriff der Kirgizen ausgesetzt waren, aber gliicklich durch deren 
Gebiet hindurchkamen, etwas weiter nach Siidwesten gingen und die 
Stadt Emil im Gebiete von Cugucak griindeten an dem Orte, wo 
im ii. Jahrhundert die Kimpfe der Qarachaniden mit dem Volke der 

J a b a q u stattgefunden hatten. Allem Anschein nach blieb dieses Ge- 
biet auch im I2. Jahrhundert, wie es im I . Jahrhundert der Fall 

gewesen war, noch auBerhalb des islamischen Einflusses. Das n6rd- 
lichste islamische Land auf dieser Seite war, wie friuher, das Gebiet 
der Stadt Bal s g h n, das unter der Herrschaft eines Qaracha- 
niden stand. Diesmal gelang es den Qarachaniden nicht, wie ein Jahr- 
hundert zuvor, als der Feind schon acht Tagereisen weit von Balasa- 

ghuin stand, den Angriff abzuschlagen. Den Sieg der Qytai begiin- 
stigten die Zwistigkeiten zwischen dem Chan von Balasaghiun und den 
in seinem Dienst stehenden Nomaden. Die Qytai ergriffen in diesem 

Kampfe die Partei des Chan. Nachdem sie ihn jedoch von seinen 

Gegnern befreit hatten, entsetzten sie den Chan selbst seiner Herrschaft 
und bemachtigten sich seines Gebietes, das seitdem der Sitz des Ober- 

hauptes des Qara Qytai-Reiches wurde. Von hier aus unternahmen die 

Qara Qytai Feldziige nach dem Osten und unterwarfen sich das Chanat 
von Kasghar, das sie von Osten her nicht hatten erobern k6nnen, und 
unternahmen nach Nordosten einen Zug zur Ziichtigung ihrer friiheren 
Feinde, der Kirgizen. Unter ihrer Macht standen auch die Uighuren. 
Im Jahre 1137 mischten sie sich in die Angelegenheiten von West- 

258) Text bei B a r t h o 1 d, Turkestan, I, 37 f. 

259) Die wichtigste Quelle hiefiir ist das Ta'rikh-i Djihdn Gusdi von G u w a i ni 
(Gibb. Mem. Ser., XVI, 2, S. 86 ff.). 
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Turkestan, wo ebenfalls der Kampf zwischen den Chanen und den 
Fiihrern der Nomaden stattfand, wobei die Qara Qytai diesmal die 
Partei der Nomaden gegen den Chan ergriffen, nicht umgekehrt, wie 
in Balasaghfn. Der Chan von Samarqand wurde bei Cho ent be- 

siegt. Im Jahre I141 erlitt der Sultan Sangar selbst in der Steppe von 

Q a t w a n, nordlich von Samarqand, eine Niederlage durch die Qara 
Qytai. Diese Niederlage des machtigen Selguken-Sultans im Kampfe 
mit den Unglaubigen machte auf seine Zeitgenossen einen nachhaltigen 
Eindruck. Dunkle Nachrichten davon gelangten bis zu den Kreuz- 
fahrern, die zu jener Zeit in Palastina und im n6rdlichen Mesopo- 
tamien mit den Muhammedanern kampften. Durch das Ereignis vom 

Jahre II4I wurde anscheinend in Europa die Legende geschaffen, als 
ob von Osten her ein Priesterk6nig, namens Johannes, die isla- 
mische Welt angreifen und sich mit seinen Glaubensgenossen in Pa- 
lastina vereinigen wiirde. 

In Wirklichkeit machten die Qara Qytai damals am Amu-Darja 
Halt, bemachtigten sich jedoch in der Folge noch des Gebietes siidlich 
von diesem Flusse mit der Stadt Balch. Ihrer Obergewalt unterwarf 
sich das ganze muhammedanische Turkestan einschlieBlich Buchara 
und Chorezm. Die Qara Qytai-Kaiser, die in der Nahe von Bala- 

saghfin lebten, wurden in gleicher Weise von den Muhammedanern 
und von den Mongolen Gurchan260) genannt. Diesen Titel findet man 
anscheinend weder vorher noch nachher, wie auch seine Herkunft 
ratselhaft bleibt. Die islamischen Autoren legen diesem Worte die 

Bedeutung: ,,Chan der Chane" bei. Es ist m6glich, daB das Wort 

Kur, Gur in diesem Titel das friihere tiirkische Kiir oder Kill ist, das 
man auf den Orchon-Inschriften, bei Gardizi und Mahmufd al-Kasghari 
findet. Unter der Macht der Gurchane befand sich ein gewaltiges Ter- 

ritorium; von Chorezm bis zum Lande der Uighuren; in China jedoch 
hatten sie keine Gebiete mehr inne. Trotzdem rechnen die chinesi- 
schen Historiker auch diese ,,westlichen Liao" zu den chinesischen 

Kaiser-Dynastien, fiihren die Regierungsjahre der einzelnen Kaiser 
nach dem in China geltenden Brauch an, um die Zeit der einzelnen 

Ereignisse mit diesen Regierungsjahren zu bezeichnen, ohne den 

eigentlichen Namen des Kaisers zu gebrauchen, weshalb die Aus- 
lander, die Muhammedaner und die Europaer, die Bezeichnung seiner 

260) Enz. d. Isl., II, 195. 
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Regierungsjahre oft im Sinne des Namens des Kaisers gebrauchten. 
Es ist dies in der Geschichte das einzige Beispiel dafiir, daB man 

fortfuhr, eine fremde Dynastie, die Qara Qytai, die in China ihre 
Herrschaft verloren hatte, dennoch zu den chinesischen Kaiser- 

Dynastien zu rechnen. Als im 14. Jahrhundert die Mongolen aus 
China verdringt wurden, wurde schon allein dadurch die Dynastie 
J iian, wie die Nachkommen Cingiz-Chan's als chinesische Kaiser- 

Dynastie genannt wurden, als erledigt angesehen, und es war von 
keinen Regierungsjahren der Nachkommen Cingiz-Chan's, die nur 
mehr in der Mongolei herrschten, die Rede. Die Tatsache, daB nur 
fur die Liao-Dynastie eine Ausnahme gemacht wurde, zeigt klar, in 
welch hohem Grade sich die Qara Qytai die Kultur des Himmlischen 
Reiches angeeignet hatten. Offenbar betrachtete man sie schon nicht 
mehr als Auslinder. 

Das Wenige, was wir iiber die Regierung der Gurchane aus den 
muhammedanischen Quellen wissen, laBt annehmen, daB sie auch im 
Westen, selbst nach ihrem Auszug aus China und ihrer Ankunft in 
Turkestan, im Geschaftsverkehr als offizielle Sprache das Chinesische 

gebrauchten und daB sie die .chinesischen Verwaltungsprinzipien mit 
sich brachten. Das Wort ,,Schwiegersohn" wurde mit dem chinesi- 
schen Worte fu-ma wiedergegeben. Es existierte auch, wie spaterhin 
bei den Mongolen, der Terminus paiza zur Bezeichnung der Beamten- 
abzeichen und Diplome. Von dem gew6hnlichen Typus des Nomaden- 
staates unterschied sich das Reich der Qara Qytai dadurch, daB in ihm 
kein Auseinanderfallen in selbstandige Provinzen erfolgte. Von dem 
ersten Gurchan wird sogar erzahlt, daB er nie einem einzelnen mehr 
als hundert Reiter unterstellte. Dafiir wurde das Prinzip der inneren 
Autonomie der Vasallenstaaten in weitem MaBe angewendet. Durch 
die Qara Qytai wurde nur die Qarachaniden-Herrschaft in Balasaghun 
vernichtet, wo der Gurchan selbst zu herrschen begann, obwohl die 
Stadt nach dem Bestande ihrer Bevolkerung auch spaterhin eine 
muhammedanische Stadt blieb. In alien iibrigen eroberten Gebieten, 
in Kasghar und Transoxanien blieben die Chane der Qarachaniden 
wie zuvor. Es blieben ebenso die friiheren Dynastien im Westen in 
Chorezm und im Osten in Uighurien. Die Unterwerfung unter den 
Gurchan driickte sich in der Bezahlung eines Tributs aus. AuBerdem 
befand sich an dem Hofe der einzelnen Fiirsten manchmal ein Ver- 
treter des Gurchan. Wie spaterhin in der mongolischen Epoche wurde 
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diese Form der Unterwerfung zuweilen durch eine noch privilegiertere 
ersetzt. Zuweilen kam der Vertreter des Gurchan an den Hof des 
Vasallenherrschers nur zur Einhebung des Tributs und ging dann 
wieder weg. Manchmal erhielt der Vasallen-Herrscher sogar das 
Recht, den Tribut selbst dem Gurchan iiberbringen zu diirfen. Bei 
den Qara Qytai bestand nach chinesischem Muster das System der 

Besteuerung nach dem Hofe. Von jedem Hause nahm man einen 

dinar, d. h. ein Goldstiick. Dieses System stand ebenso in Wider- 

spruch zu den Traditionen der muhammedanischen Welt wie mit den 
Traditionen der Nomaden. Spiter bemiihten sich die Mongolen, im 

eigentlichen China das System der Abgabe nach der Kopfzahl durch- 
zufiihren, was den energischen Widerstand der chinesischen Beamten 
ausl6ste. Jedoch ging diese Neueinfiihrung der Qara Qytai an- 
scheinend in Mittelasien nicht ohne Spuren voriiber, und Falle der 

Besteuerung nach dem Hofe, die Sitte, pro Haus eine Abgabe zu er- 
heben, sehen wir in den mittelasiatischen Reichen selbst noch im 
19. Jahrhundert. In Taskent erhob man z. B. zur Zeit der Chane von 
Cho q a n d eine Abgabe nach der Zahl der Hauser, und zwar nach 
einem alten Verzeichnis, als es noch bedeutend weniger Hauser gab. 
Wie es im I2. Jahrhundert zur Zeit der Gurchane der Fall gewesen 
war, so nahm man auch zur Zeit der Chane von Choqand je eine tilla, 
d. h. ein Goldstiick pro Haus261). Leider ist bis jetzt viel zu wenig 
iiber die Systeme der steuerlichen Belastung in dem Zeitraum zwischen 
dem 12. und dem 19. Jahrhundert bekannt, so daB es unklar bleibt, 
ob es m6glich ist, einen historischen Zusammenhang zwischen den 

Verwaltungssystemen der Qara Qytai-Gurchane und der Choqander 
Chane zu erweisen, oder ob wir hier nur ein zufalliges Zusammen- 
treffen haben. 

tberhaupt ist die Frage bis jetzt strittig, wie sich die Tatsache der 

Aufrichtung der Herrschaft eines Volkes mit der Kultur des Fernen 
Ostens in Mittelasien auf die Geschichte der mittelasiatischen 
Muhammedaner im allgemeinen und der Tiirken im besonderen aus- 

gewirkt hat. Diese Frage ist mit vielen anderen Fragen der Gegen- 
stand der Untersuchung in der Arbeit Marquart's iiber Das Volkstum 
der Komanen262), wo dem Reiche der Gurchane eine sehr groBe Be- 

deutung beigelegt wird. Nach den Worten Marquart's hebt sich das 

261) Protokoly Turk. Kruska ljub. arch., III, 176. 
262) Osttiirk. Dialektstudien, S. 25 ff. 
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bisher allzu wenig beachtete Kulturreich der Qara Qytai glanzend ab 
von dem Hintergrund der allgemeinen Trostlosigkeit der Geschichte 
des 12. und 13. Jahrhunderts263). Marquart bekraftigt jedoch seine 

Behauptung durch keine Tatsachen, und sie erklart sich anscheinend 
auch nur durch seine negative Einstellung gegen den Islam und gegen 
die Tiirken. 

Vor allem bot schon das Leben der Dynastie der ,,westlichen Liao" 
selbst ein trostloses Bild. Hier gab es zwar keine Wirren, die mit 
dem Stammeswesen und dem Lehenssystem verbunden waren, wie in 
den muhammedanischen Staaten und den Nomaden-Reichen. Aber 
dafiir kam die Regierung, wie es in China der Fall war, einigemal in 
die Hande von Frauen und ihren Buhlen. Eine von diesen Herrsche- 
rinnen muBte sich dazu entschlieBen, mit eigener Hand ihren Buhlen 
vor den Augen des Volkes zu toten, um die aufriihrerische Stimmung, 
die durch seine Handlungen hervorgerufen worden war, zu besanfti- 

gen. Es gibt auch keinerlei Nachrichten iiber irgendwelche erfolg- 
reiche Versuche der Gurchane, das kulturelle Niveau ihres Machtbe- 
reichs zu heben. Wenn auch der Versuch gemacht wurde, die un- 

ruhigen Nomaden, namlich die im Dienste der Qarachaniden stehenden 

Abteilungen der Qarluq zu entwaffnen, und sie an Ackerbau zu ge- 
wohnen, so hatte dieser Versuch doch keinen bleibenden Erfolg, und 
die Qarachaniden muBten bald wieder einen Aufstand der Fiihrer der 

Qarluq beruhigen. 
tberhaupt gab es wohl kaum eine Periode, in der es den Gurchanen 

gelang, auf ihrem Machtgebiet den auBeren und den inneren Frieden 
herzustellen. Obwohl Chorezm dem Gurchan unterworfen war, so 
erhielt Chorezm keine Hilfe von den Qara Qytai, als es einem Angriff 
des Selguken-Sultan's Sangar ausgesetzt war, der sich von seiner Nie- 

derlage erholt hatte. Es gibt auch keine Nachrichten iiber die Ein- 

mischung der Gurchane in andere Wirren, die in Turkestan aus- 
brachen. Endlich ist auch nicht ersichtlich, daB die Qara Qytai die 
hochste Kultur in Turkestan vertreten haben und daB die Macht in die 
Hande der Vertreter dieser Kultur gelangt sein sollte. Im Gegenteil 
war der Wezir des letzten Gurchan, ein Mann namens Mah mu d 

Baj, offenbar ein muhammedanischer Kaufmann, d. h. ein Vertreter 
der islamischen Zivilisation. 

263) A. a. O., S. 209. 
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Die Bildung des Reiches der Qara Qytai muBte jedoch einen giinsti- 
gen EinfluB auf die Fortschritte der Kultur insoweit haben, daB sie 
zu der Annaherung der verschiedenen Kulturelemente, die zu dem 
Bestande des Staates geh6rten, beitrug. DieUnterstellung der muham- 
medanischen Bezirke unter die Oberherrschaft von nichtmuhammeda- 
nischen Herrschern spielte vielleicht bei der Verbreitung der nicht- 
muhammedanischen Kulturelemente nach dem Westen eine Rolle. 
Nicht ganz geklirt ist bis zum heutigen Tage das Vorhandensein von 
christlichen Inschriften in syrischer und tiirkischer Sprache in der 
Provinz Getisu im Tale des Flusses Cu. Die Mehrzahl dieser In- 
schriften am I s y k - k ul , wie im Tal des Ili-Flusses, gehort in das 
I4. Jahrhundert, d. h. in die mongolische Periode. Doch gibt es im 
Tale des Flusses Cu auch einige Inschriften, die den ersten Jahren des 
I3. Jahrhunderts, d. h. noch der Epoche des Qara Qytai-Reiches an- 

geh6ren. Der russische Akademiker Kokovcov, der die christlichen 

Denkmaler im Bezirke Getisu mit den in Turfan gefundenen In- 
schriften verglichen hat, findet, daB die Christen von Turfan gebilde- 
ter waren als die von Getisu und daB man im gegebenen Falle den 
EinfluB der einen Christen auf die andern nur in der Richtung von 

Osten nach Westen, namlich von Turfan auf Getisu, aber nicht um- 
gekehrt von Westen nach Osten annehmen k6nne264). AuBer den 

uighurischen Christen konnten auch die uighurischen Buddhisten ihren 
EinfluB nach Westen ausbreiten. Fur die Epoche der Qara Qytai 
haben wir dariiber keine Nachrichten, aber schon im ersten Jahrzehnt 
der mongolischen Herrscher, im Jahre 1253, fand der Reisende Ru- 

bruquis uighurische Buddhisten in der Stadt Qajalyq n6rdlich des 
Ili-Flusses. Es ist m6glich, daB diese buddhistischen Uighuren eben- 
falls noch zur Zeit der Qara Qytai gekommen sind, doch Beweise 
dafiir gibt es nicht, und iiberhaupt war das ii. und 12. Jahrhundert 
die Zeit einer verstarkten christlichen Propaganda. Wir kennen eine 

ganze Reihe mongolischer Volker, die in dieser Zeit das Christentum 

angenommen haben. Nicht nur die christlichen, sondern auch die isla- 
mischen Quellen bezeichnen die Naiman in der westlichen und die 
Keraiten in der 6stlichen Mongolei als Christen. Die Forschungen 
Professor Pelliot's265) haben auBerdem gezeigt, daB auch die Ongut 

264) Bulletin de l'Acad., 1909, S. 778 f. 

266) T'oung-Pao, 2e Serie, XV (I914), S. 629 ff. 
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[On gii t] in der Siid-Mongolei an der Grenze Chinas Christen waren. 
DaB die Uighuren an dieser Propaganda des Christentums Anteil 
hatten, ersieht man daraus, daB C i n g i z C h a n im Lande der Nai- 
man einen uighurischen Siegelbewahrer fand und durch ihn sich mit 
dem uighurischen Alphabet vertraut machte. Dafiir, daB die Christen 

von Getisu zu den Uighuren geh6rten, spricht die Tatsache, daB wir 
bei ihnen dasselbe Zahlensystem (,,eins-zwanzig" im Sinne von elf 

usw.) wie auf den Orchon-Inschriften und in den uighurischen Texten 

finden266). Das Zentrum der uighurischen Christen war anscheinend 
das Dorf Bulajyq im Osten von Turfan, wo man nur christliche 

Fragmente fand, und zwar in verschiedenen Sprachen, Syrisch, Sogh- 
disch und Tiirkisch267). Allerdings gebrauchten die Christen von 

Getisu nicht das uighurische Alphabet, das den Soghdern entlehnt war, 
sondern ein Alphabet syrischer Herkunft, dem einige neue Zeichen 

hinzugefiigt waren. 
Wie man sieht, vereinigte sich die Missionstitigkeit mit der Han- 

delstatigkeit. In der syrischen Erzihlung iiber die Annahme des 
Christentums durch die Keraiten wird direkt gesagt268), daB der 

keraitische Chan Nachrichten ilber die christliche Lehre von christ- 
lichen Kaufleuten erhielt. Es ist jedoch bemerkenswert, daB trotz des 

v6lligen Fehlens von Nachrichten iiber die islamische Propaganda in 
der Mongolei die muhammedanischen Kaufleute fur die Hebung des 
kulturellen Niveaus eine groBere Bedeutung haben als die christlichen 
Kaufleute. Die Mongolen iibernahmen fur den Begriff ,,Kaufmann" 
von den Tiirken das Wort sart. Wie aus dem Wort Soghd das Wort 

Soghdaq, so wurde aus dem Wort sart das Wort sartaq gebildet. Und 
dieses Wort wurde bei den Mongolen zu der Bezeichnung des Volkes, 
aus dem in der Mongolei hauptsichlich die Kaufleute hervorgingen, 
namlich der ,,Muhammedanischen Iranier". Zu den Volksnamen 

fiigten die Mongolen zur Bezeichnung des zu dem betreffenden Volke 

geh6renden Mannes die Silbe tai269) hinzu. So wurde das Wort Sar- 

taqtai gebildet, d. h. ,,ein Mann aus dem Volke der Sartaq" oder 
,,Sart". Von dem Charakter der Tatigkeit der Leute mit iranisch- 

266) Bulletin de l'Acad., I909, S. 789 f. 

267) F. W. K. M ill er, Uigurica, Berlin I908 (Abh. PreuB. Akad. d. 

Wiss.), S. 4. 
268) O p p e r t, Der Presbyter Johannes, S. 89, nach A b t' - F a r a. 
269) Trudy Vost. Otd. Arch. ObSc., VII, 65. 
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muhammedanischer Kultur in der Mongolei zeugen die mongolischen 
Uberlieferungen iiber den Helden Sartaqtai als kunstvollen Baumeister, 
der wundervolle Damme an den groBen Fliissen und Seen aufgerichtet 
hat270). Offenbar haben die Muhammedaner die Mongolen mit dem 

System der kiinstlichen Bewasserung bekanntgemacht. Die Sartaq 
oder Sartaqtai waren fur die Mongolen nicht so sehr Leute von einer 
bestimmten Nationalitit als Leute eines bestimmten kulturellen Typus. 
Cingiz Chan nannte den ersten muhammedanischen Herrscher, der sich 
ihm unterwarf, Sartaqtai, namlich den Qarluq Arslan Chan im 

nordlichen Teil von Getisu271), obwohl die Qarluq der Sprache nach 
natiirlich keine Iranier, sondern Tiirken waren. Von der gleichen 
Wurzel sart wurde von den Mongolen noch das Wort Sartaghul oder 
Sartaul gebildet, das ebenfalls noch zur Zeit Cingiz Chan's gebraucht 
wurde. Spater verwendet Rasid ad-Din das Wort Sartaul in der Be- 

deutung von: Tagik (Tayik)272), Ibn al-Muhanna in der Bedeutung 
von: ,,Muhammedaner" 273). 

Die tUberlieferungen iiber den Sartaqtai in Verbindung mit dem 

v6lligen Fehlen von Nachrichten iiber die religi6se islamische Propa- 
ganda in der Mongolei zeigen augenfallig, daB die Tatigkeit der 
muhammedanischen Kaufleute in der Mongolei zu jener Zeit ebenso 

wenig mit der Verbreitung des Islams in jenem Lande zusammenhing, 
wie jetzt die Erfolge des europaischen Handels mit der Verbreitung 
des Christentums. In der mongolischen Periode wurden von reichen 
muhammedanischen Kaufleuten Medresen und Kloster erbaut. Aber 
zwischen den Vertretern des Islams und den islamischen Kaufleuten 
bestand damals wenig Gemeinsames, oft waren sogar die Beziehungen 
zwischen ihnen offen feindselig274). 

Der Hauptunterschied des alten islamischen Handels von dem heu- 

tigen europaischen Handel besteht darin, daB die Erfolge des islami- 
schen Handels nicht mit den politischen Erfolgen der muhammedani- 

270) Besonders G. P o t a n i n, Ocerki sev.-zapadnoi Mongolii, II, I70 f.; 
IV, 285 ff. 

271) Trudy, VII, I7I. 
272) Rasid ad-Din, ed. Blochet, S. 541, 5. 
273) Zapiski, XV, 75; Ausg. Rif a t, S. I94. 
274) Vgl. die an Habas (Amid gerichteten Verse von Saif ad-Din 

B a c h ar zi in Turkestan, Teil I, Texte, S. I02; und die Geschichte von Ab u 
J a q u b S a k k k i im .Iabib as-sijar des Chondem ir, Ausg. Teheran, III, 28. 

Barthold, Vorlesungen. VII 129 

9 Die Welt des Islams. 1934. Beiband. 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


schen Staaten verbunden waren. Nach dem Zerfall des Chalifats 
wurden die Grenzen der islamischen Staaten nur bestimmt durch den 

Aufstieg oder den Fall dieser oder jener Dynastie und waren so ver- 
anderlich, daB die Bevolkerung ihr kulturelles und 6konomisches Leben 

unabhangig von diesen Veranderungen einrichten muBte. Wir haben 

gesehen, daB selbst in der Epoche der verhaltnismaBig michtigen und 

gefestigten Dynastie der Samaniden in der Steppe unabhangig von 
ihnen muhammedanische Kolonien zum Vorschein kamen, die nicht 
den Samaniden, sondern einheimischen tiirkischen Herrschern unter- 
standen. Es gab Handelsgesellschaften, die miteinander in Verbin- 

dung traten. Trotz des Fehlens von Kreditanstalten modernen Typs 
konnte man zu jener Zeit doch auf Grund eines an dem einen Ort 

ausgestellten Dokuments Geld in einer andern Stadt erhalten, die 
unter der Macht einer anderen Regierung stand. In dem erst jiingst 
entdeckten und herausgegebenen Werke des A b S uga276), eines 
Geschichtsschreibers des I . Jahrhunderts, heiBt es, daB es bedeutend 
leichter sei, mit den Anweisungen der Kaufleute Geld zu erhalten, 
als mit den Anweisungen, die von der Regierungsgewalt ausgegeben 
seien. Infolge des Utberwiegens der Iranier erhielt das persische 
Wort cek eine weite Verbreitung gerade in dieser persischen Form 
und nicht in der arabischen Form ,akk. Die persische Form cek ging 
dann spiter auf Westeuropa iiber und verbreitete sich weithin in der 

ganzen Handelswelt. 
In Mittelasien nahmen am Handel natiirlich auch die Tiirken teil. 

Spaterhin wurde bei den Mongolen zur Bezeichnung der Kaufleute 
das Wort ortaq276) (Genosse, Teilnehmer der Genossenschaft, arabisch: 

serzk) gebraucht, was auf die Bedeutung der Genossenschaften der 
Kaufleute fur den Handel hinweist. Mahmufd al-Kasghari277) kannte 
anscheinend das Wort ortaq auch nur im Sinne von ,,Genosse" und 
nicht im Sinne von ,,Handler", so daB die Entwicklung des Handels 
der Genossenschaften unter den Tiirken wahrscheinlich erst nach dem 
ii. Jahrhundert erfolgte. 

Infolge des tUbergewichts der islamischen Kultur zu jener Zeit 
muBte jeder ZusammenstoB des Islams mit den anderen Kulturen 

275) The Eclipse of the Abbasid Caliphate (ed. H. F. Am e d r o z and D. S 
M a r g o i o u t h), III, I38 f. (Text); VI, 143 (Ubersetzung). 

276) Ens. d. Isl., I, 893. 
277) Diwan, I, 91. 
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letzten Endes zu der Erweiterung des Verbreitungsgebietes des Mu- 
hammedanismus fiihren. Die Qara Qytai unterlagen so sehr der Ein- 

wirkung der chinesischen Kultur, daB sie nicht, wie spaterhin die 

Mongolen in Mittelasien, selber Muhammedaner werden konnten, 
Aber auch zur Zeit der Herrschaft der Qara Qytai erweiterte nur die 

Unterwerfung der Muhammedaner unter die Herrschaft der Unglau- 
bigen das Verbreitungsgebiet des Islams, wenn auch in kleinerem 
Grade als spater zur Mongolenzeit. Auch noch zur Zeit des Erschei- 
nens der Qara Qytai gab es ebensowenig wie zur Zeit Mahmiud 
al-Kasghari's muhammedanische Gebiete weiter n6rdlich als das 
Chanat von Balasaghfin. Nicht ganz hundert Jahre spater wird kurz 
vor dem Erscheinen der Mongolen im n6rdlichen Teil des Bezirkes von 
Getisu das Land des Qarluq und Muhammedaners Arslan Chan 
mit der Stadt Qajalyq erwahnt, deren Lage bis jetzt nur ungefihr 
bekannt ist. Rubruquis fuhr an ihr vorbei, kurze Zeit nach dem tYber- 

gang iiber den I li auf dem Wege nach dem See Ala K u l, wobei der 

Weg damals anscheinend naher am Balchas voriiberging als jetzt, 
da Rubruquis von ferne den Balchas-See sehen konnte. Nicht nur die 
Stadt Qajalyq, sondern auch das Chanat der eigentlichen Qarluq ent- 
standen erst zur Zeit der Qara Qytai, und der Qarluqen-Chan war ein 
Vasall des Gurchan. In einer anderen Stadt, in Almalyq, nord- 
westlich von der jetzigen Stadt Qulga278), die ebenfalls weder in dem 
Werke Mahmfid al-Kasghari's noch auch in der Erzahlung von dem 
Einfall der Qara Qytai erwahnt wird, erhielt die Macht kurz vor dem 
Erscheinen der Mongolen nicht ein Vasall des Gurchan, sondern ein 
Aufriihrer gegen ihn, der Fiihrer einer Riuberbande, der aus den 

Qarluq oder aus dem Volke der Qangly-Tiirken stammte. Einen 
solchen Widerspruch sehen wir in denverschiedenengleichaltenHand- 
schriften eines und desselben Werkes, der Hauptquelle fur die Er- 

forschung der Ereignisse zu Ende des 12. und am Anfang des 13. Jahr- 

hunderts, des Ta'rtch-i-Gihan-gusai des G u w a j n i. (Der Name dieses 
Stammes ist hier in folgender widerspruchsvoller Weise iiberliefert: 

Qarluq und daneben Qanghly279). Jedenfalls war der Herrscher 
von Almalyq ebenfalls Muhammedaner. Dergestalt waren gegen Ende 
der Herrschaft der nichtmuhammedanischen Qara Qytai-Gurchane in 

278) Enz. d. Isl., II, II93. 
279) Gibb. Mem. Ser., XVI, I, 57, 3. 

9* 
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Mittelasien Muhammedaner Wezire eines nichtmuhammedanischen 

Herrschers280), und es entstanden neue muhammedanische Staaten 
dort, wo es friiher keine gegeben hatte. Schwieriger war es, das Ver- 

breitungsgebiet des Islams nach dem Osten auszudehnen, wo die zivili- 
sierten Uighuren einen Damm gegen die Verbreitung des Islams 
bildeten. Ostlich von Ku ca verlief die Grenze der muhammedani- 
schen Reiche auch zur Zeit der Bildung des mongolischen Reiches 
dort, wo sie schon zur Zeit Mahmufd al-Kasghari's gewesen war, d. h. 
im Osten von Kuca. Es gibt nur eine einzige Nachricht281) dariiber, 
daB einer der tiirkischen muhammedanischen Helden in Kuca: Chizr 

(Chidr) Bek durch seinen Sieg iiber die Uighuren Ruhm gewann, die 
damals schon als friedliches Volk galten, das nicht imstande war, 
tapferen Kriegern Widerstand zu leisten. Fur die Hilfe, die Chizr 
Bek dem Chan von Kasghar gegen seine Feinde erwiesen hatte, erhielt 
er dann von ihm den Chan-Titel. Dafiir war im siidlichen Teil des 
T a r y m - Beckens zur Zeit Mahmfud al-Kasghari's C e r e n die 
islamische Grenzstadt, und im 13. Jahrhundert zur Zeit Marco Polo's 
waren auch die Einwohner des Gebietes am L o b- N o r Muham- 
medaner. 

Es bleibt noch die verwickelte Frage, inwieweit die Tiirken an dem 
Kulturleben des islamischen Asien damals Anteil nahmen. Eine voll- 

standige Unterwerfung der Tiirken unter die arabisch-persische Kultur 
kam nirgends vor, und nirgends trat der Fall ein, daB die Tiirken ihre 

eigene Sprache verloren hatten. Nichtsdestoweniger war der EinfluB 
der arabischen und persischen Kultur auf die Tiirken so stark, daB die 
tiirkische Sprache nirgends zur Staats- und Kultursprache werden 
konnte. In dem westlichsten Tiirkenstaat, in Kleinasien, war bis zum 
13. Jahrhundert die Staatssprache das A r ab i s che. Diese Nach- 
richt findet sich in einem anonymen Werke, das im I4. Jahrhundert in 
Kleinasien in persischer Sprache geschrieben worden ist und das mir 
zweifelhaft zu sein schien282), zu dessen Gunsten aber, wie der ver- 
storbene M a x v a n B e r c h e m bemerkte, das epigraphische Ma- 
terial spricht. DaB auf die Sultane, wie iiberall, das persische Epos 
einen groBen EinfluB ausgeiibt hat, ersieht man aus dem haufigen Ge- 
brauche solcher Namen wie Kaichusrau und Kaiqobad. Doch 

280) A. a. 0., XVI, 2, 89, I7. 
281) 'A u f i, Text in Turkestan, Teil I, 95 ff. 
282) Zapiski, XVIII, 0129. 
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daneben begegnen uns auch reintiirkische Namen, die klar zeigen, daB 
die Sultane ihren tiirkischen Ursprung nicht vergessen haben. Das- 
selbe gilt auch fur die Selgukenstaaten in Iran, wo die persische 
Sprache immer mehr zur Sprache der StaatsverwaltungundderKultur 
wurde. Auch in Turkestan, das unter der Verwaltung der Qaracha- 
niden-Dynastie stand, wurde durch das Persische immer mehr das 
Arabische aus dem Gebiete der Verwaltung und der Literatur ver- 

drangt. Es ist charakteristisch, daB im o0. Jahrhundert zur Zeit der 
Samaniden die Geschichte von Buchara arabisch geschrieben worden 
war. Als dieses Werk im 12. Jahrhundert ins Persische ibersetzt 
wurde, wurde das Erscheinen einer solchen Ubersetzung unter anderem 
dadurch erklart, daB die Leute keine Neigung zum Lesen arabischer 
Biicher mehr hatten283). Das Arabische wurde durch das Persische 

sogar auf dem Gebiete des Theologie-Unterrichts verdringt. Es gab 
Lehrer, die ihre Vorlesungen in den Medresen in persischer Sprache 
hielten284). Dasselbe gilt auch fur den Anfangsunterricht in der Re- 

ligion. Von Magd ad-Din 'Abd al-Ghafir, dem Verfasser 
einer Fortsetzung der Geschichte von Nisapur, der im Jahre 45I h. 

geboren ist, heiBt es, daB er schon im Alter von fiinf Jahren sich die 

Anfangsgriinde der islamischen Religion in persischer Sprache an- 

geeignet habe285). Nichtsdestoweniger wurde in den Reichen der 

Qarachaniden und sogar in Kasgharien in der zweiten Halfte des 
12. Jahrhunderts noch das Arabische als Amtssprache gebraucht. In 
dieser Sprache ist unter anderem ein gerichtliches Urteil verfagt, das 
von Barthold mit englischer tYbersetzung im Journal der Londoner 
orientalistischen Schule ver6ffentlicht worden ist286). (Die turkische 
Ubersetzung dieser Arbeit und des Dokuments ist in Band I, S. 221 

bis 226 der Turkijat Megmziasy ver6ffentlicht.) Dieses Dokument 
geh6rt in die Zeit der Herrschaft eben des Boghra Chan, unter dem in 

Kasghar das didaktische Gedicht Qutadgu Bilik (Qutadghu Bilig) 
verfaBt worden ist. Die Dokumente dieser und der folgenden Zeit 

zeigen jedoch, daB im Reiche der Qarachaniden und selbst in Samar- 
qand, wo es unter der Bevolkerung sicher fast niemand gab, der 

283) Nerchakhy, ed. Schefer, S. 2. 
284) S a m a n i, ed. Margoli o u t h, 50 b, sub voce al-Ahdajni. 
285) Handschrift K o p r ii 1 1 I52. 

286) The Bughra Khan mentioned in the Qudatqu Bilik in Bulletin of the 
School of Oriental Studies, London Institution, III, I, S. I5I-I58, 1923. 
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tiirkisch sprach, auch die tiirkische Sprache nicht vollstandig aus der 
staatlichen Terminologie ausgeschlossen war. So wurde z. B. das 
tiirkische Adjektiv ulugh dem Worte wazir und auf den Miinzen, die 
von dem Chan von Samarqand zu Ende des 12. Jahrhunderts gepragt 
wurden, sogar dem Titel der Chan's sultan as-salatin beigefiigt. Die 
Chane fuhren fort, bis zum Untergang der Dynastie tiirkische Namen 
und vor allem tiirkische Titel zu verwenden, wobei der Brauch auf- 
rechterhalten wurde, der aus der Geschichte der in der Mongolei herr- 
schenden oghuzischen und uighurischen Chane bekannt ist, nimlich 

der, daB der Chan bei der Thronbesteigung seinen friiheren Titel in 
einen neuen umanderte, der dann statt des eigenen Namens gebraucht 
wurde. Dieser Brauch verursacht manchmal den Historikern Schwierig- 
keiten, da es fur sie nicht leicht zu entscheiden ist, ob die verschiedenen 

Titel, die sich annihernd zu einem und demselben Zeitpunkte auf den 
an einem und demselben Ort gepragten Miinzen finden, einer einzigen 
Person oder mehreren zugeh6ren. 

In Samarqand war jedoch, soweit bekannt, keine Rede von einer 
Literatur in tiirkischer Sprache287). Am Hofe des Chans lebten per- 
sische Dichter, die sich seines Schutzes erfreuten. Eine giinstigere 
Lage zur Schaffung einer muhammedanischen Literatur in tiirkischer 

Sprache bestand in Kasgharien, obwohl auch dort der persische Ein- 
fluB eindrang und sich immer mehr verstirkte. Noch im 17. Jahr- 
hundert ist dort ein historisches Werk in persischer Sprache abgefaBt 
worden, und zwar in einem grammatisch so fehlerhaften Persisch, daB 
es klar ist, daB diese Sprache weder die Muttersprache, noch auch die 

Umgangssprache des Autors sein konnte288). 
Im Jahre 462 h. = o69/1070 D. wurde in Kasghar fur den dortigen 

Chan von einem Abk6mmling der Stadt Balasaghiun namens J u s uf, 
der am Hofe die Stellung eines Kanzlers (fdg ib) bekleidete, ein didak- 
tisches Gedicht in tiirkischer Sprache unter dem tiirkischen Titel 

Qutadghu Bilig, d. h. ,,das gliickbringende, gliickhafte Wissen, das 
dem Herrscher geziemende Wissen" verfaBt. 

Das Wort qut -,,Gliick" und ,,Gliickseligkeit" wurde oft und 
darunter auch im Qutadghu Bilig selbst an zahlreichen Stellen im Sinne 

287) Vgl. besonders iiber C h i z r C h a n und seine Hofdichter das Chaddr 
Maqdla von Nizami al-'Arudi as-Samarqandi. Gibb. Mem. Ser. 
XI, 46 (Text); XI, 2, 52 (Ubersetzung). 

288) Zapis k i, XXII, 313 ff. 
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I 

des heutigen ,,Majestat" zur Bezeichnung des k6niglichen Ranges ge- 
braucht. Diese Literaturgattung, d. h. lehrhafte didaktische Werke 
iiber die Pflichten der Fiirsten, der Wiirdentrager usw. waren seit 
alters im Orient, darunter auch in der iranischen Welt, popular. Das 
Wertvollste in derartigen Werken sind Erzihlungen von Ereignissen 
aus der Geschichte oder Legende, durch die die einen oder die anderen 
theoretischen Lehren bekraftigt oder erklirt werden. 

Gerade dieses Element fehlt in dem Werke des J usuf aus Bala- 
s a g h uin vollstandig. Es werden von ihm keine historischen Pers6nlich- 
keiten erwahnt. Sein K6nig I i g ist nur eine leblose allegorische 
Figur, die die Gerechtigkeit verk6rpert. Die anderen Tugenden werden 
durch den Wezir, seinen Sohn und Bruder versinnbildlicht. Infolge- 
dessen steht das Qutadghu Bilig bedeutend tiefer als seine persischen 
Vorbilder. 

In dem Vorwort ist davon die Rede, daB es bei den Arabern und 
den T ag ik viele Biicher gabe, wahrend in tiirkischer Sprache fiber- 

haupt keine Biicher existierten. Daraus ersieht man, wie rasch nach 
der Annahme des Islams die Denkmaler der buddhistischen, manichai- 
schen und christlichen Literatur in tiirkischer Sprache in Vergessen- 
heit geraten waren. Offenbar hatte die tiirkische muhammedanische 
Poesie, von deren Vorhandensein wir aus dem Werke des Mahmuid al- 

Kasghari wissen, noch nicht das Erscheinen von Biichern zur Folge 
gehabt. Die Literatur muBte gerade in Kasghar entstehen, wo die 

Bevolkerung der Stadt selbst nach den Worten Mahmfud al- 

Kasghari's289) das Chaqanz-Tiirkisch, ,,die tiirkische Chaqansprache", 
den beredtesten tiirkischen Dialekt sprach, wihrend die Sprache der 

Dorfgebiete Kasghariens die Kencek-Sprache war, d. h. die Sprache 
der einheimischen turkisierten Bevolkerung, die urspriinglich nicht 
tiirkisch gewesen war. 

Es bleibt die Frage, wie weit das Qutadghu Bilig in bezug auf 
Stil und Ausdrucksweise mit der alten tiirkischen Tradition ver- 
bunden war und inwieweit es EinfluB auf seine Zeitgenossen ausiiben 
konnte. Das Qutadghu Bilig ist uns in drei Handschriften erhalten: einer 
in uighurischer Schrift, die im Jahre I439 in H e r a t geschrieben worden 
ist, und zweien in arabischer Schrift, von denen die eine in Kairo, 
die andere in Ferghana gefunden worden ist. Strittig ist noch immer 

289) Diwdn, I, 31. 
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die Frage, in welcher Schrift, der uighurischen oder der arabischen290), 
der Autor selbst sein Werk geschrieben hat. Der Titel des Buches 
selbst und der Gebrauch des Wortes qut im Sinne von ,,Hoheit" 

zeigen, daB der islamische und teilweise der persische EinfluB in 

Kasghar die tiirkische Tradition sogar aus dem Gebiete des Hoflebens 
noch nicht zu verdrangen vermocht hatte. Den Titel Qutadghu Bilig 
finden wir dann wieder in der mongolischen Periode. Es hieB so eine 

Sammlung von Ausspriichen, die dem Cingiz Chan zugeschrieben 
wurden291) und auf die man sich wie auf das Jasa (Jasaq) als auf eine 

Quelle des Rechtes stiitzte, das im Mongolen-Reich und in den nach 
seinem Zerfall sich bildenden Staaten gait. Aus den Worten des Ibn 
'Arabsh 292), eines Autors des 15. Jahrhunderts, kann man schlieBen, 
daB die Bezeichnung Qutadghu auch auf das bei den Mongolen ge- 
brauchte uighurische Alphabet angewendet wurde, wobei Ibn 'Arabsah 

irrig dieses Wort mit dem Namen des Stammes zusammenbrachte, 
dem Cingiz Chan angeh6rte. (Ibn 'Arabsah las aus Versehen den 
Namen des Stammes Qattat statt Qijat). Es wurde die Meinung 
ausgesprochen293), daB das ,,uighurische" Qutadghu Bilig des Boghra 
Chan, wenigstens was den Titel anlangt, EinfluB auf die Mongolen 
ausgeiibt und das Erscheinen des Qutadghu Bilig des Cingiz-Chan 
verursacht haben konnte. Aber nach der Publikation des Werkes des 
Mahmid al-Kasghari unterliegt es keinem Zweifelmehr, daB dieUnter- 
tanen der Qarachaniden sich nicht selbst ,,Uighuren" nannten, und 
daB fur Jfisuf aus Balasaghfin die Sprache, in der er schrieb, nicht 

uighurisch war. Ebenso unm6glich ist es, daB ein solches Werk, wie 
das Qutadghu Bilig des Boghra Chan, das vom Geist des Islams durch- 
trinkt war, von den Uighuren rezipiert werden konnte, die Buddhisten 
und Christen geblieben waren und spiterhin EinfluB auf die Mongolen 
ausgeiibt haben. 

Aus den Worten des Mahmiud al-Kasghari ist nicht ersichtlich, ob 
er das Werk des Jusuf aus Balasaghfun kannte, das nur zwei Jahre 
friiher geschrieben worden war, bevor er seine eigene linguistische 
Arbeit begann, in der er nach seinen eigenen Worten keinen Vor- 

ginger gehabt hat. Der verstorbene Martin Hartmann sah den 

290) Das zweite ist wahrscheinlicher, s. oben. 
291) Zapiski, XIII, oi5 ff. 
292) Fakihat al-chulaf4, agypt. Ausg. 13x5, h., S. 184. 
293) P. Melioranskij in Zapiski, XIII, 02I. 
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Unterschied zwischen Jfsuf aus Balasaghiun und Mahmiud al-Kasghari 
darin, daB der erstere sich an die Hofkreise anschloB, der letztere an 
die Traditionen der Volkspoesie. Diese Meinung ist kaum gerecht- 
fertigt. Wir haben gesehen, daB es unter den von Mahmuid al-Kasghari 
angefiihrten Versen auch Proben der Hofpoesie gibt. Andererseits 
beniitzte Jfisuf aus Balasaghfin fur seine didaktischen Zwecke auch die 
Volksweisheit. Im Qutadghu Bilig gibt es einzelne Stellen, in denen mit 
denselben Worten dieselben Gedanken ausgedriickt werden wie in den 
Beispielen der Volksweisheit, die in dem Buche des Mahmud al-Kas- 
ghari angefiihrt werden. Jeder, der das Qutadghu Bilig gelesen hat, 
erinnert sich an dieses Werk, wenn er das von Mahmid al-Kas- 

ghari294) angefiihrte Sprichwort sieht: iirdam basy til, d. h. der An- 

fang der Tugend, der Heldenhaftigkeit, ist die Sprache. 
DaB das Q ut ad g h u B ili g zu seiner Zeit trotz der geringen Zahl 

der bisher bekannten Handschriften sich einiger Popularitat erfreut 
hat, ersieht man daraus, daB in Saraigyq an der Miindung des Jajyq 
ein TongefaB mit Inschrift gefunden worden ist, das Verse aus dem 
Qutadghu Bilig enthilt295). Aulerdem wurde kiirzlich in der Tiirkei 
ein etwas spateres Erzeugnis derselben Art, die Hibat al-haqa'iq oder 
'Aibat al-haqa'iq aufgefunden und herausgegeben296), ein Werk des 
Ahmed ibn Mahmfid Jiigneki [Jogneki], das in der ,,Sprache 
von Kasghar" fur einen Emir Dad Ispehsalar Bek [Beg] ge- 
schrieben worden ist und gleichfalls trockene Morallehren und Unter- 
weisungen ohne irgendwelche Verbindung mit den Ereignissen des 
wirklichen Lebens enthalt. Die Entdeckung dieser Hibat al-haqa'iq 
zeigte, daB das Qutadghu Bilig nicht ganz vereinzelt steht und daB es 
in der tiirkischen Literatur eine ,,Kasgharische Periode" gegeben hat, 
die anscheinend nur sehr geringen EinfluB auf das Schicksal der ihr 
folgenden Perioden hatte. 

In jener Zeit haben sich Spuren der friiheren nahen Beziehungen 
der Tiirken zu der chinesischen Kultur nicht nur im Chan-Titel er- 
halten. Das Werk des Mahmfid al-Kasghari zeigte, daB schon damals. 

294) DZiwn, I, 281, unten. [Vgl. C. Brockelmann, Ostas. Zeitschr., 
8, 68, Nr. 214: ,,Die Hauptsache der Bildung ist die Sprache."] 

295) Zapiski, XXI, 042. 

296) Herausg. von Ne i b 'As i m, Istanbul 1334, 2 Teile. [Vgl. dazu 
J. D e n y, A propos d'un traite de morale turc en ecriture ouigoure in: Revue 
du monde musulman, 60, I925, 189-234.] 
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die bei den Qara Qytai sich findende chinesische Benennung eines 
Amtes tajangu297) bestand, das dem arabischen hagib (Kammerer) 
entsprach, wobei das Wort tajangu von dem tiirkischen tajanmaq 
(tijdnmdk sich stiitzen, vertrauen) abgeleitet wurde. Es erhielt sich 
auch das Wort quncui (qungui), das aus den Orchon-Inschriften be- 
kannt ist, im Sinne von ,,Herrin", wobei das Wort chatun damals eine 
hohere Rangstufe der Frau als das Wort quncui bedeutete298). 

Von den zahlreichen Wortern zur Bezeichnung von Gegenstinden 
der materiellen Kultur, die bei Mahmud al-Kasghari angefiihrt werden, 
lenkt das Wort ulatu299), ,,ein Stuck Seide, das einer im Busen tragt, 
um sich die Nase zu reinigen", die Aufmerksamkeit auf sich. Es ist 
bekannt, daB im Altertum und im Mittelalter weder im alten Griechen- 
land noch in der islamischen Welt Taschentiicher gebraucht wurden. 
In Westeuropa kamen sie erst im 15. Jahrhundert in Gebrauch, nach- 
dem die Europier sich mit der Kultur des Fernen Ostens bekannt 

gemacht hatten, wo die Taschentiicher, wie in China, von alters her 
verwendet wurden. Unter dem Einflusse Chinas begegnen wir ihnen 
auch in der Mongolei. Das Vorhandensein des Taschentuches bei den 
Tiirken im I . Jahrhundert muB wahrscheinlich ebenfalls als einer der 
tfberreste des Einflusses der Kultur des Fernen Ostens anerkannt 
werden, die spater verloren gegangen sind. 

Der nachste Mittelpunkt der muhammedanischen tiirkischen Kultur 
der nach-kasgharischen Periode wurde das Gebiet am Unterlauf des 

Syr-Darja zusammen mit Chorezm. Der Frage der Bedeutung dieses 
Gebiets in der Geschichte der Tiirken gilt die nachste Vorlesung. 

297) Dtwan, III, 28I. 

298) Diwan, III, i8i. [Entlehnt aus chin. kung-4u, vgl. F. W. K. Miiller, 
Ein Doppelblatt aus einem manichdischen Hymnenbuch, 34.] 

299) A. a. O., I, I22. 
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VIII. 

Wir haben gesehen, daB fur Chorezm infolge seiner geographischen 
Lage der Handel mit den Nomaden noch groBere Wichtigkeit als fur 
die andern Kulturgebiete Mittelasiens hatte. Gerade die geographi- 
sche Lage konnte auf den ethnographischen Bestand und die Sprache 
der Bevolkerung von Chorezm nicht ohne EinfluB bleiben. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach bemerkte man das auch zu der Zeit, als die 
Nachbarn von Chorezm noch aus Nomaden iranischen Ursprungs be- 
standen. Es wurde wenigstens der Versuch gemacht zu beweisen, daB 
die Chorezmier zu dem gleichen Volke der Alanen geh6rten300), die 
fruher die Steppe von dem unteren Lauf des Syr-Darja bis zu dem 
unteren Lauf des Don beherrscht hatten. Nach der Turkisierung der 

Steppen unterlag Chorezm starker dem EinfluB des tiirkischen Ele- 
ments als die iibrigen Gebiete. In den ersten Jahrhunderten des Islams 

sprach man in Chorezm einen iranischen Dialekt, der allerdings fur 
die anderen Iranier nicht verstandlich war: diese Sprache war aber 
nicht nur Umgangssprache, sondern man schrieb sie auch noch im 
I . Jahrhundert 301). Indessen werden in den persischen W6rter- 

biichern oft rein tiirkische Worter als ,,chorezmische Worter" bezeich- 
net. Im 10. Jahrhundert merkte man auch die Ahnlichkeit zwischen 
den Chorezmiern und den Tiirken im Aussehen an302). Im 13. Jahr- 
hundert in der Epoche des Mongoleneinfalls wird von Chorezm schon 
als von einem Lande mit vollstandig tiirkischer Sprache gesprochen303). 
Der TurkisierungsprozeB vollzog sich folglich zwischen dem I . und 
dem I3. Jahrhundert, d. h. zur Zeit, als Chorezm unter der Herrschaft 
selgukischer Statthalter tiirkischer Herkunft stand, die jedoch den 
alten iranischen Titel Chorezm-Sah beibehielten. In den letzten Jahren 
des II. Jahrhunderts hatte sich hier die erbliche Dynastie der Cho- 
rezm- S he festgesetzt, deren Vertreter fast alle tiirkische Namen 

trugen. Chorezm wurde zu ihrer Zeit zum ersten- und letztenmal im 
Laufe seiner Geschichte der Mittelpunkt eines groBen Reiches, zu 
dessen Bestand eine Reihe von Landern in Mittelasien und Persien 

geh6rte. Aus Statthaltern der Selguken-Sultane wurden die Chorezm- 

300) Der Islam, XI, I22. 

301) Baihaqi ed. Morley, S. 842. 
302) Bibl. Geogr. Arab., III, 285. 
303) So Plano Carpini. Vgl. jetzt Ahmed Zeki Walidi in Islamica, 

III (I927), 190ff. 
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Sahe allmahlich zu Oberherren des 6stlichen Teiles der islamischen 
Welt und verlangten als Sult ane des Islams die Zuerkennung aller 

Rechte, die friiher die Selguken-Sultane besessen hatten, und wollten 
sich sogar mit der Tatsache der Wiederherstellung der weltlichen 
Macht der 'Abbasiden-Chalifen in der Mitte des 12. Jahrhunderts nicht 
abfinden. Die letzten Chorezm-Sahe forderten, daB ihre Macht, wie 
friiher die Macht der Selguken-Sultane, auch in Baghdad anerkannt 
wiirde. 

Chore z m befand sich natiirlich unter dem EinfluB der persischen 
Kultur. Unter den Gelehrten und Dichtern, die persisch schrieben, 

gaben es auch Chorezmier. Zur Zeit der Chorezm-Sahe war das Per- 
sische die offizielle Staatssprache. Aber in Chorezm wurde kaum, 
wie in Soghd, der einheimische Dialekt durch das Persische als 

Sprache der Masse der Bevolkerung verdrangt. Aller Wahrscheinlich- 
keit nach blieb die Chorezm-Sprache die Volkssprache und trat ihren 
Platz erst spater dem Tiirkischen ab. Dem ProzelB der Turkisierung 
muBten noch friiher die Kolonien unterliegen, die im Becken des Syr- 
Darja zum Teil von den Chorezmiern, zum Teil aller Wahrscheinlich- 
keit nach von den Soghdern gegriindet worden waren. Im ii. Jahr- 
hundert gab es hier auch Stadte, die von Tiirken bewohnt waren. Bei 
Mahmud al-Kasghari304) werden als Oghuzen-Stidte das noch heute 
existierende Sauran (bei Kasghari Sabran 305), ehemals Grenzstadt 
des Reiches der Samaniden) und Sughnaq erwahnt, das im 12. Jahr- 
hundert die Hauptstadt eines nichtmuhammedanischen Qypcaq-Reiches 
war und dessen Ruinen heute S u n a q Qu r g h an 306) heiBen. 

Siid6stlich von Sauran und zwischen Sauran und Farab (oder 
Otrar) wird von den Geographen des IO. Jahrhunderts die Stadt 
Sv g h a r erwahnt. Nach der dort angegebenen Entfernung zu 
urteilen, entsprach Savghar der Lage nach ungefihr der heutigen Stadt 
T u r k e s t a n. Der Name Savghar ist iranisch. Aber es ist nicht 
bekannt, ob diese Stadt im 10. Jahrhundert von Iraniern oder Tiirken 
besiedelt war. Nach einem Texte (Ibn Hauqal)s07) bezieht sich die 
Nachricht von dem Feldzug des Samaniden Na?r ibn Ah med (914 

304) Diwan, I, 364 und 392. 
305) Diwan, I, 364. 
306) Ober die Ruinenstelle vgl. jetzt A. J a k u b o v s k i j, Akad. Ist. Mater. 

Kultury, Soobscenija, II, 123 ff., mit Abbildungen. 
307) Bibl. Geogr. Arab., II, 340. 
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bis 943) mit einer Armee von etwa 300000 Mann (diese Zahl ist 
natiirlich iibertrieben) auf die Stadt Savgh ar. Wenn dem so ist, dann 
war Savghar der Sitz eines starken Herrschers. Aber in den Hand- 
schriften des Werkes des I s t a c h r 308), der Quelle des Ibn Hauqal, 
finden wir an der entsprechenden Stelle ganz andere Lesungen. Daher 
bleibt es zweifelhaft, wohin dieser Feldzug gerichtet war, umsomehr 
als iiber dieses Ereignis keine anderen Nachrichten vorliegen. AuBer 
diesem Savghar am Syr-Darja gab es noch vier Parasangen (etwa 
25 km) siidwestlich von der Stadt Aulije Ata ein anderes Savghar. 
Auf beide Savghar k6nnen sich die Worte Sam'n i' s 309) (aus dem 
12. Jahrhundert mit einem Verweis auf einen Autor des II. Jahr- 
hunderts), ,,iiber einen Grenzort mit den Tiirken", wie auch die Worte 
des Ja q ut (aus dem I3. Jahrhundert mit Verweis auf 'Imrani, 
einen Autor des 12. Jahrhunderts) ,,iiber eine der tiirkischen Stadte" 310) 
beziehen. 

Weder Sam'ani noch Jaquit kennt die Stadt Jasi oder Jesi an 
der Stelle des heutigen T u r k e s t a n, obwohl diese Bezeichnung schon 
im 12. Jahrhundert existierte. Dieser Zeit geh6rt Saich Ahmed 

J e s e v i oder J a s a v i an, der hier geboren war oder wenigstens hier 

gelebt hat und hier gestorben ist. Ahmed Jesevi starb im Jahre 562 h. 

II66/67 D. Nach einigen Nachrichten stammte Ahmed aus S a i- 
ram, worunter natiirlich nicht die Stadt Sairam in Ost-Turkestan zu 
verstehen ist, die zu jener Zeit unter diesem Namen noch nicht vor- 
handen war (dieses S ai r am wurde erst im I6. Jahrhundert von Aus- 
wanderern aus dem westlichen Sairam gegriindet)311), sondern das 
etwas 6stlicher von dem heutigen C i m k e n t312) in West-Turkestan 

gelegene Sairam, das auch unter dem Namen I s fi g a b und a l - M a - 
d i n a t a l- b a i d ' ,,WeiBe Stadt" bekannt ist. Dieses Sairam wird 
schon bei Mahmfid al-Kasghari313) erwahnt. 

Ahmed, der von den Tiirken den Beinamen Ata Jesevi (Vater Je- 
sevi) erhielt, hatte anscheinend einen groBen EinfluB auf die Ver- 

breitung des Islams und der islamischen Mystik unter den Tiirken. 

308) A. a. O., I, 291. 

309) Sam'Ani ed. Margoliouth, 328. 
310) Jaquit, ed. Wiistenfeld, III, 245. 
311) Zapiski, XVII, oi88 f. 
312) Enz. d. Isl., I, 89I. 
313) Dtwan, III, I33. 
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Seine tiirkischen mystischen Gedichte gewannen eine groBe Volks- 
tiimlichkeit und bis zum heutigen Tage ahmen ihn die mittelasiati- 
schen Volksdichter nach. Aber leider sind diese Gedichtegerade wegen 
ihrer Popularitat nicht in ihrer urspriinglichen Gestalt auf uns ge- 
kommen. Die zahlreichen Abschreiber haben wohl die Sprache des 

Originals im Geiste ihrer Zeit abgeindert. Sie machten auch ver- 
schiedene Einschiebungen. Infolgedessen ist uns die Lebensbeschrei- 

bung des Ahmed Jesevi fast ausschlieBlich durch sehr spate legendari- 
sche Erzahlungen bekannt. Nach diesen Legenden hatte Ahmed Jesevi 
einen tiirkischen Vorganger, namens A r s a n B a b a oder B a b A r s - 

a n (es ist bekannt, daB in Turkestan das arabische Wort bab zur Be- 

zeichnung der Missionare des Islams verwendet wurde); der Sohn 
Arslan's: M a n fu r A t a war der erste Chalife, d. h. Nachfolger Ah- 
med Jesevi's. Ahmed Jesevi selbst war der dritte Chalife des persi- 
schen Mystikers J fi s u f H a m a d a n i, der aus Hamadan nach Turke- 
stan gekommen war und 1140 in Merw starb, wo er viele Jahre an der 

Spitze der Schule der Mystiker als Saich des Ordens der $ufi ge- 
standen hatte. Jfusuf Hamadani verstand nach den Worten seines 

Biographen314) iiberhaupt nicht tiirkisch, was ihn aber nicht hinderte, 
den Begriinder der tiirkischen Mystik zu seinem Schiiler zu machen. Der 
zweite Chalife des Jfsuf Hamadani, d. h. der unmittelbare Vorginger 
Ahmed's war Saich Abfi Muhammed Hasan ibn Husain 
a 1- A n d a q i, der im Jahre II57 starb. Uber Andaqi gibt sein Zeit- 

genosse und Freund S a ma n i einige Nachrichten, wahrend iiber 
Ahmed dem Sam'ani nichts bekannt war; sogar die nisbe ,,Jesev" 
findet sich nicht in dem speziell den Nisbe's gewidmeten W6rterbuch 
des Samcani 35). 

Der Kultus des Ahmed Jesevi, besonders als tiirkischen 

Heiligen, blieb lange am Syr-Darja bestehen, wie das prachtige Ge- 
baude beweist, das zu Ende des 14. Jahrhunderts von Timur auf 

Jesevi's Grabe errichtet worden ist. Unter den Schiilern und Nach- 

folgern Ahmed's war eine ganze Reihe von Mystikern, die tiirkisch 
schrieben und den tiirkischen Beinamen Ata (Vater) fiihrten, darunter 
Hakim Ata oder Siilaiman Baqyrghani, dessen Tatigkeit mit 
Chorezm in Zusammenhang steht. Gleich Ahmed verfaBte auch Hakim 

31A) 'A Ii b. Husain a -Ksifi : Rasah.at 'aini' l-Aajat. 
315) Der Islam, XIV, I2. 
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Ata eine Sammlung mystischer Unterweisungen in tiirkischer Sprache, 
aber nicht in Versen, wie Ahmed, sondern in Prosa. Die Ausspriiche 
des Hakim Ata waren ebenso wie die Ausspriiche Ahmed's in einfacher 

Sprache geschrieben und fur die breiten Volksmassen bestimmt. 

Das Leben von Chorezm bietet in diesen Jahrhunderten wihrend 
des Turkisierungsprozesses groBes Interesse im Zusammenhang mit 
der Frage, inwieweit das sich allmahlich herausbildende Uberwiegen 
des tiirkischen Elements in Tukestan den Verfall der Kultur nach sich 

zog. Von den europiischen Orientalisten hat sich iiber die Rolle der 
Tiirken als eines kulturfeindlichen Elementes am entschiedensten der 
beriihmte deutsche Orientalist T h e o d o r N d e k e ausgesprochen. 
Nach der Ansicht N6ldeke's war ,,die Eroberung des Samaniden- 
Reiches durch die Tiirken eine der traurigsten Katastrophen in der 
Geschichte dieser Lander". N6ldeke kam unlangst, im Jahre I924, in 
der Zeitschrift Der Islam nochmals auf diese Frage zuriick und be- 

kraftigte wiederum, daB er iiberhaupt das Eindringen der Tiirken in 
die islamische Kulturwelt seit der Zeit des Falles des iranischen Reiches 
der Samaniden fur ein weltgeschichtliches Unheil erster Giite halte316). 
In Chorezm haben wir ein Beispiel eines hochkultivierten Landes, wo 
nicht nur die Macht der Tiirken aufgerichtet wurde, sondern auch die 
tiirkische Sprache das UYbergewicht erlangte. Indessen wire es 

schwierig, irgendwelche Tatsachen anzufiihren, die das niedrigere 
Kulturniveau von Chorezm im 13. Jahrhundert zur Zeit der Tiirken- 
herrschaft, im Vergleich zu Chorezm im 10. und II. Jahrhundert, d. h. 
in der Periode vor der tiirkischen Herrschaft, bezeugen wiirden. Die 
Nachrichten iiber Chorezm bei Jaqft, der dort unmittelbar vor dem 

Mongoleneinfall war, zeugen von einer bedeutenden Entwicklung des 
Stadtlebens und sogar von einer Ausdehnung der Kulturflache, be- 
sonders im siidwestlichen Teile Chorezm's. Aus anderen Quellen 
wissen wir, daB die Kaufleute von Chorezm in Mittelasien noch aus- 

gedehntere Reisen unternahmen als friiher und EinfluB in noch ent- 
fernteren Landern gewannen. Im Jahre 1218 kam z. B. zum Chorezm- 
Sah Muhammed ein Chorezmier, namens Mahmuid, in der Eigenschaft 
eines Gesandten des Cingiz Chan. Es ist sehr wahrscheinlich, daB 
dieser Mahmuid mit dem ,,Gesandten-Mahmfid", M a hm fd J a a- 
v ac identisch ist, der in der mongolischen Periode Statthalter von 

316) Der Islam, XIV, 158. 
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Peking war, wahrend sein Sohn M as ' d B ek die kultivierten Ge- 
biete Mittelasiens verwaltete. Der Titel Bek [Beg] und die rein tiir- 
kischen Namen zweier seiner S6hne: Satylmys und Sevinc lassen 

annehmen, daB Mas'fd selbst, wie auch sein Vater Mahmuid, der 

Sprache nach Tiirken waren. 
Fur die H6he der geistigen Kultur in Chorezm zeugt die groBe 

Verbreitung der rationalistischen theologischen Schule der Mu'tazi- 
liten in Chorezm schon im II. Jahrhundert, die auch im I3. Jahr- 
hundert noch bliihte. Dabei wird hinzugefiigt, daB die theologischen 
Streitigkeiten in Chorezm mit groBem Takt gefiihrt wurden, ohne die 
iiblichen Ausbriiche von grobem Fanatismus. Wenn irgend jemand 
seine Ansicht mit allzu groben Worten zu verteidigen suchte, wurde 
er sofort unterbrochen317). 

Wie stark sich die Mu'taziliten-Schule in Chorezm eingenistet hatte, 
ist daraus ersichtlich, daB sie den Mongolen-Einfall iiberlebt hat, ob- 
wohl Chorezm infolge des den Mongolen im Jahre 1221 erzeigten hart- 

nackigen Widerstandes von Seiten der Mongolen einer besonders 
schrecklichen Verwiistung ausgesetzt wurde. Die landwirtschaftliche 
Kultur konnte anscheinend nicht mehr in vollem MaBe wieder her- 

gestellt werden, und das Kulturland war noch im 14. Jahrhundert 
weniger umfangreich als in der vormongolischen Periode. Aber die 

Hauptstadt von Chorezm Urgent, jetzt Kuhne Urgeng, war schon 

einige Jahre nach dem Ereignis des Jahres 1221 ungefahr an der- 
selben Stelle wieder aufgebaut worden und wird von den Reisenden 
der mongolischen Periode, sowohl den muhammedanischen wie den 

europaischen, als eine der Hauptstadte auf den Handelsweg von 
Vorderasien und Europa nach dem Fernen Osten erwahnt. Der 
arabische Reisende Ibn Battfuta, der dort im Jahre 1333 war, nennt 

Urgeng eine der groBten, bedeutendsten und sch6nsten tiirkischen 
Stadte. 

Chorezm und die mit ihm kulturell verbundenen Stadte am Unter- 
lauf des Syr-Darja waren der Schauplatz einer lebendigen literari- 
schen und wissenschaftlichen Tatigkeit, sowohl vor dem Mongolen- 
Einfall wie auch nach ihm. In der Geschichte der arabischen Literatur 
von Carl Brockelmann sind eine groBe Anzahl von Namen von 

Autoren, die in Chorezm und in den benachbarten Gebieten geschrieben 

317) Der Islam, III, 222. 
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haben, und die Titel ihrer Werke angefiihrt. Soviel mir bekannt ist, 
geben die Konstantinopler Bibliotheken die M6glichkeit, diese Angaben 
bedeutend zu vervollstandigen. Es iiberwiegen natiirlich die Denk- 
maler der religi6sen Literatur, aber auch diese Denkmaler bieten 
Interesse nicht nur allein fur die Theologen. In einem dieser theologi- 
schen Werke werden, wie man mir mitteilte, Phrasen in der Chorezmi- 
schen Sprache angefiihrt318). Es ist zu hoffen, daB diese Sprachreste 
in Bilde publiziert werden. Unter den Gelehrten des 12. Jahrhunderts, 
die aus Chorezm stammten und dort wirkten, sehen wir auch Gelehrte 
von Weltbedeutung, wie Zamachsari und Sahrastani. Selbstver- 
standlich wire es schwer, von solchen Gelehrten zu jener Zeit AuBe- 

rungen eines Lokalpatriotismus oder eines tiirkischen Nationalpatriotis- 
mus zu erwarten. Indessen ist beachtenswert, daB fur den letzten 

Chorezm-Sah Galal ad-Din, der zu Anfang des Jahres 122I 

Chorezm verlieB, im November desselben Jahres nach Indien floh, seit 

1223 im westlichen Persien tatig war und I231 im Kampf mit den 

Mongolen zugrunde ging, von einem gewissen Muhammed ibn 

Qais, fiber den wir sonst keine Nachrichten haben, ,,ein groBes Buch" 
iiber die tiirkische Sprache, anscheinend arabisch, geschrieben worden 
ist. Nach dem Werke des Mahmud al-Kasghari ist dies, soweit be- 
kannt, die erste Arbeit iiber die tiirkische Sprache. Leider ist das 
Buch des Muhammed ibn Qais nicht auf uns gekommen, und sein Vor- 

handensein ist nur aus einigen Zitaten, darunter zwei bei Gamal ad- 
D i n i b n a 1- M u ha n n a bekannt, der zur Mon,golenzeit geschrieben 
hat319). 

Die Tiirken eigneten sich anscheinend in Chorezm nicht nur die 

damalige hohe Kultur an, die sie dort vorfanden, sondern verwendeten 
auch das, was sie gelernt hatten, zur Weiterentwicklung der tiirkischen 
muhammedanischen Literatur. Ohne die tiirkisch-chorezmische Lite- 
ratur der vormongolischen Periode ware es schwer, die Bedeutung zu 
verstehen, die Chorezm und iiberhaupt die Goldene Horde in der 

mongolischen Periode in der Geschichte der tiirkischen Literatur ein- 

genommen hat und die sich jetzt immer klarer herausstellt. Das Werk 
eines Dichters der Goldenen Horde aus Chorezm, das dem Jahre 1353 

318) Vgl. jetzt oben. 

319) Uber Muh. ibn Qais vgl. jetzt Kopriilii-zade in Turkijdt 
Me#gmu'asy, II, 441 ff. 
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angeh6rt, ist bereits in der Literatursprache geschrieben, die spater in 
der Epoche der Timuriden Caghataisch genannt wurde. Dabei ist es 
nicht in Chorezm verfaBt, woher der Verfasser stammte (sein Beiname 
ist Chorezmi), sondern am Ufer des Syr-Darja320). Der Dichter 
Cho r e z mi hat, wie ich in Konstantinopel feststellen konnte, Vor- 

ganger gehabt. Es hat sich die Abschrift eines poetischen Werkes er- 

halten321), das nicht zur Zeit Gani Bek's geschrieben ist, wie das 
Werk des Chorezmi, sondern das fur dessen alteren Bruder Tini Bek 
verfaBt wurde, der als ,,Prinz" bezeichnet wird, woraus ersichtlich ist, 
daB der Autor noch zur Zeit Uzbek Chan's, des Vaters des Prinzen 
Tini Bek, d. h. noch vor dem Jahre 1340, geschrieben hat. Selbst 
in der Krim, wo es in der vormongolischen Periode, soweit bekannt, 
iiberhaupt keine Muhammedaner gegeben hat, wurde ein Poem iiber 
,,Jisuf und Zuleicha" geschrieben, das uns nach einer alten tber- 

setzung in die siidtiirkische Literatursprache bekannt ist322). Diese 

siidtiirkische Literatursprache ist in der mongolischen Periode ent- 
standen und wurde spater ,osmanisch" genannt. Es gibt auch noch 
andere tbersetzungen. In Agypten wurde im 15. Jahrhundert das 

theologische Werk des Ab u N ar Sarachsi ins Siidtiirkische iiber- 

setzt, wobei auch diese tbersetzung wie die Erzahlung von ,,Jfisuf 
und Zuleicha" aus dem Tatarischen, d. h. der tiirkischen Literatur- 

sprache der Goldenen Horde, angefertigt worden ist. Am Unterlauf 
des Syr-Darja, in der Stadt Barckend, die auch unter dem Namen 

Barcyn und Barciynlygh bekannt ist, lebte in der zweiten Halfte 
des I3. Jahrhunderts ein gelehrter Faqih, namens H u sam ad- Din 
IHamid ibn 'Asim al-Barcynlyghi, der Werke in drei Sprachen 

geschrieben hat, wobei nach den Worten des Gamal Qarsi, der 
diesen Gelehrten pers6nlich kannte, seine Werke in arabischer Sprache 
,,beredt" (fa.ih), in persischer Sprache ,,scharfsinnig" (melth) und 
in tiirkischer Sprache ,,wahr" (,ahih) waren323). Soweit bekannt, ist 

320) Handschrift des Brit. Museums Or. 8193, f. 3I2a (Syr jaqasynda) und 
A. S a m o j 1 o v i c in Mir Ali Sir, Leningrad I928, S. I7. 

321) In Paris, Ancien fonds turc Nr. 312 (S a m o j l o v i , a. a. O., S. 6). Es 
ist das ,,Chosrev und Szirn" eines gewissen Q u t b. 

322) Herausgegeben von P. F a lev in Zapiski Koll. Vostokovedov, I, 139 ff. 
nach einer Gothaer Handschrift. [Ausziige vorher bei H o u t s m a, ZDMG, 43, 
I889, 69-98, wieder abgedruckt im Anhang zu Saib Muhsin Fani's Ausgabe des 
Diwans des Mabdumquli, Istanbul I340.] 

323) B a r t h o d, Turkestan, Teil I, Texte, S. 15I. 
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dies in der muhammedanischen Literatur die erste Gegeniiberstellung 
des Arabischen, Persischen und Tiirkischen als der drei Literatur- 

sprachen der islamischen Welt. Gamal Qarsi stammte aus Almalyq. 
Er wurde etwa 1230 geboren und lebte spater groBtenteils in Kasghar. 
Mit Husam ad-Din machte er sich in Barc-kend bekannt, wohin er im 

Jahre 672 h. = 1273/74 D. reiste324). Die Erzahlung des Gamal 

Qarsi zeigt, daB die Kultur der Goldenen Horde noch im 13. Jahr- 
hundert EinfluB auf die Kultur von Turkestan ausgeiibt hat. Die Tat- 
sache dieses Einflusses ist bis in die letzte Zeit sowohl den mittel- 
asiatischen Tiirken selbst, als auch den europaischen Gelehrten v6llig 
unbekannt geblieben. Zu Anfang des I6. Jahrhunderts meinte Babur, 
daB die Werke des klassischen caghataischen Dichters 'Ali Sir Newai 
in der Sprache geschrieben seien, in der man in Ferghana, in der 
Stadt Andigan, spreche. Radloff suchte im Jahre I888325) zu beweisen, 
daB sich Babur geirrt habe und daB das Caghataische eine kiinstliche 

Literatursprache sei, die mit keiner 6rtlichen gesprochenen Sprache in 

Zusammenhang stehe. Nach der Meinung Radloff's steht die Herkunft 
dieser Sprache ausschlieBlich mit den kulturellen Einfliissen des Ostens 
auf den Westen im Zusammenhang, von der Literatursprache der 

Uighuren angefangen (damals hatte man noch keine Kenntnis von den 

Orchon-Inschriften) bis zu dem im Jahre I3I0 verfaBten Buche 

Qi,a,-i-enbijd iiber die Propheten, das, wie Radloff meinte, noch in 

,,reiner uighurischer Sprache" geschrieben ist. Die Verbreitung der 

gleichen Literatursprache in der Goldenen Horde, wofiir die Sprache 
der Jarlygh des Toqtamys und Timur Qutlugh zeugt, die in das 
Ende des 14. Jahrhunderts geh6ren, setzt Radloff anscheinend noch 
in das 14. Jahrhundert. Nach seiner Meinung waren diese Jarlygh 
von einem Manne geschrieben, ,,der der caghataischen Literatursprache 
kundig" war. Zu jener Zeit war es noch unm6glich anzunehmen, daB 
die Caghataische Sprache selbst sich erst im Zusammenhang mit dem 
kulturellen EinfluB der Goldenen Horde auf Turkestan gebildet habe 
und nicht umgekehrt. 

Die Bildung der Caghataischen Literatursprache wire ohne den 

Mongoleneinfall nicht m6glich gewesen. Die mongolischen Eroberun- 

gen des I3. Jahrhunderts nehmen bekanntlich in der Weltgeschichte 
eine ganz exzeptionelle Stellung ein. Trotz der haufigen Falle von 

324) Zapiski, XI, 287. 
325) Zapiski, III, i ff. 

Io* 
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Raubziigen der Nomaden nach den Kulturlindern kennen wir kein 
anderes Beispiel dafiir, daB ein einziges Volk in kurzer Zeit die Kultur- 
reiche des Fernen Ostens, Vorderasiens und Osteuropas erobert hat. 
Es ist natiirlich, daB man in alien Landern, die von den Mongolen 
erobert wurden, iiber die Mongolen schrieb, so daB wir in den histori- 
schen Quellen mehr Material iiber die mongolische Geschichte finden 
als iiber den groBten Teil der andern historischen Perioden. Die west- 

europaische Wissenschaft hat ebenfalls dem Mongolenreiche mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet als fast alien iibrigen historischen Reichen 
des mittelalterlichen Ostens. Nichtsdestoweniger k6nnen bei weitem 
nicht alle Fragen, die mit der Bildung dieses Reiches zusammenhingen, 
als aufgehellt betrachtet werden. So wurde die fur uns auBerst wich- 

tige Frage iiber den ZusammenstoB zwischen dem Reiche Cingiz 
Chan's und dem des Chorezm-Sah Muhammed vorzugsweise in 

Verbindung mit den Eroberungsplinen des Siegers Cingiz Chan's be- 

trachtet, wobei man oft zu beweisen suchte, daB diese Plane durch 
fremde Beeinflussung, wenn nicht hervorgerufen, so doch unterstiitzt 
worden seien, nimlich durch iden EinfluB des 'Abbasiden-Chalifen 
N asir in Baghdad. Bis jetzt wird in der wissenschaftlichen Lite- 
ratur die Ansicht vertreten, daB der Chalife den Cingiz Chan gegen 
den Chorezm-Sah herbeigerufen habe. Indessen fiihrt die Gegeniiber- 
stellung der islamischen Nachrichten iiber diesen Kampf zu dem 

Schlusse, daB der Krieg durch die Eroberungs-Plane nicht Cingiz 
Chan's, sondern des Chorezm-Sah, wenn auch nicht hervorgerufen, so 
doch beschleunigt worden ist. 

Zu den Pflichten der Sultane des Islams, was ja die letzten 
Chorezm-Sahe sein wollten, geh6rte nicht nur der Schutz des Glaubens 
und der auf ihn sich stiitzenden Gerechtigkeit innerhalb des islamischen 

Reiches, sondern ebenfalls unter giinstigen Umstanden die Befreiung 
der Muhammedaner von der Herrschaft der Unglaubigen. Zur Zeit 
der Herrschaft des Chorezm-Sah Muhammed begiinstigen dies der 

Niedergang des Reiches der Gurchane (der Qara Qytai) und die 
Aufstande in einigen der unter ihrer Herrschaft stehenden muhamme- 
danischen Gebiete. Weder iiber die Ursachen noch iiber den Gang 
dieser Aufstande besitzen wir genaue Nachrichten. Einer der ersten 
muhammedanischen Herrscher, die sich gegen den Gurchan erhoben, 
war anscheinend der Sultan von Chotan. Von diesem Herrscher, der 
zweifellos Tiirke und Muhammedaner war, wird nur bei dieser Ge- 
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legenheit gesprochen. Wir besitzen auch keine Miinzen, die in der 

vormongolischen Periode in Chotan gepragt worden waren. Ungefahr 
zur selben Zeit trat im westlichen Teile des Reiches des Gurchan in 
Buchara die Bev6lkerung selber gegen die Herrschaft des Gurchan 
und gleichzeitig gegen die Herrschaft ihrer einheimischen Machthaber 
auf. Kurz zuvor hatte sich Buchara von dem in Samarqand resi- 
dierenden tiirkischen Chan v6llig unabhangig gemacht. Die ganze 
Macht ging auf die Burhan-Dynastie (Al-i-Burhan) fiber, aus dem 
die $adr, die Haupter der muhammedanischen Geistlichkeit hervor- 

gegangen sind. Diese Sadr waren direkt dem Qara Qytai-Gurchan 
unterstellt und besaBen das Recht, die Abgaben selbst dem Gurchan 
abzuliefern, d. h. es wurde die mildeste Form der Vasallenschaft auf 
sie angewendet, die in der Geschichte der Qara Qytai und spater in der 
Geschichte des mongolischen Reiches bekannt ist. Die Herrschaft der 
Sadr fand ihren Untergang durch einen Volksaufstand, der ganz all- 
gemein gegen die einheimische Aristokratie gerichtet war. An der 

Spitze der Aufstandischen stand ein Mann aus der Handwerkerklasse, 
den man der grausamen Verfolgung der friiheren Machthaber be- 

schuldigt, wodurch der Charakter des Aufstandes geniigend gekenn- 
zeichnet ist. Es ist bemerkenswert, daB sich die $adr, ungeachtet der 

religi6sen Autoritit, auf die sich ihre Macht stiitzte, mit der Bitte 
um Hilfe gegen die Rebellen an die Orda (Hauptstadt) der heidni- 
schen Qara Qytai wendeten. Die Qara Qytai willfahrten ihrer Bitte, 
aber statt mit einer militarischen Macht konnten sie sie nur durch 
Schriftstiicke, durch Befehle und Erlasse, unterstiitzen, die infolge des 

allgemeinen Niederganges der Macht des Reiches des Gurchan keine 

Wirkung mehr ausiibten 326). 

Chorezm-Sah Muhammed beniitzte die Ereignisse in Buchara fur 
seinen ersten Feldzug gegen die Qara Qytai im Herbste I207. Man 
hatte erwarten k6nnen, daB er die Volksbewegung, die ebenfalls gegen 
die Herrschaft der Gurchane gerichtet war, unterstiitzen wiirde, doch 
dazu kam es nicht. Der Fiihrer des Aufstandes in Buchara, der an- 
scheinend keine M6glichkeit hatte, den Truppen des Chorezm-Sah zu 
widerstehen, wurde als Gefangener nach Chorezm gebracht. Damals 
nun trat der Chorezm-Sah in Unterhandlungen mit dem Chan von 
Samarqand, dem Vasallen des Gurchan. Die zwei letzten Chane von 

326) Uber die Quellennachrichten vgl. jetzt Turkestan, engl. Ausg., S. 355. 
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Samarqand aus der Qarachanidendynastie: I b r h im und sein Sohn 
'Ot m n, fiihrten den pomp6sen Titel: ,,Sultan der Sultane" (sultan 
as-salatin), wobei auf den Miinzen Ibrahim Chan's diesem arabischen 
Titel noch das tiirkische Adjektiv ulugh (groB) beigefiigt ist. Davon 

abgesehen gibt es auf den Miinzen der beiden Chane kein anderes 
Kennzeichen, das die tiirkische Herkunft ihrer Dynastie bezeugen 
konnte. Nur aus dem Werke ihres persischen Zeitgenossen 'Au f i 
sind uns die vollstandigen Titel Ibrahim's und 'Otman's bekannt: 

Qylyc Tamghac Chan und Qyiyc Arslan Chan Chaqan. Es gibt auch 
keine Nachrichten dariiber, wie stark das tiirkische Element unter 
den Truppen und Untertanen der beiden Chane war. Es ist be- 

merkenswert, daB der See, in den sich die letzten Reste des 
Zerafsan-Flusses ergieBen, schon damals den Namen Q a r a K u 

fuhrte, woraus man den SchluB ziehen kann, daB im Bezirk von 

Buchara, zum wenigsten in dem Gebiete, das der Wiiste und Chorezm 
am nichsten lag, schon damals einige tiirkische Elemente vorhanden 
waren. 

Der Feldzug des Chorezm-Sah im Jahre I207 ergab keine groBen 
Resultate. Anscheinend muBten sich die voriibergehend vom Chorezm- 
Sah eroberten Gebiete wieder dem Gurchan unterwerfen. Erst im 
Herbste des Jahres I2I0 gelang es dem Chorezm-Sah Muhammed, 
unweit von T a las das Heer der Qara Qytai zu besiegen. Der Sieg 
war nicht ganz entscheidend und fiihrte nicht zum ZusammenschluB 
der muhammedanischen Untertanen des Gurchan und des Chorezm- 
Sah. Der Chorezm-Sah konnte nicht einmal den Einwohnern von 

Balasaghun, die sich gegen den Gurchan erhoben hatten, Unter- 

stiitzung gewahren. Nichtsdestoweniger beniitzte der Chorezm-Sah 
seinen Sieg, um seiner Herrschaft neuen Glanz zu verleihen. Er 
nannte sich selbst Sultan Sangar, nach dem Namen des letzten mach- 

tigen Selguken-Sultans. AuBerdem nahm er den Namen Iskender, 
d. h. Alexander der GroBe, an, wodurch er deutlich zeigte, daB er nach 

Eroberungen im WeltmaBstabe strebte, und nicht nur in dem Grade, 
in dem es fur einen S u I t a n d e s I s 1 a m s notwendig gewesen ware. 

Doch wurde das Schicksal der Qara Qytai nicht so sehr durch die 

Handlungen des Chorezm-Sah, als durch die Ankunft der M on- 

g o I e n, oder wie man sie damals nannte, der T a t a r e n, entschieden, 
wobei anfanglich nach dem Ausdruck des Geschichtsschreibers Ibn 
al-Atir die ,,ersten Tataren" kamen, die aus der Mongolei durch 
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Cingiz Chan verdrangt worden waren, und spater erst die Truppen 
Cingiz Chan's selbst. 

Der Geschichtsschreiber R a i d a d - D in bringt die weite Ver- 

breitung der Volksbezeichnung Tatar in der vormongolischen Periode 
mit der Macht der eigentlichen Tataren im urspriinglichen Sinne des 
Wortes in Zusammenhang, die am See B u i r- N o r wohnten. Jetzt 
wissen wir, daB die Bezeichnung Tatar schon weit friiher verbreitet 
war: seit der Epoche der Orchon-Inschriften, d. h. seit dem 8. Jahr- 
hundert. Im IO. Jahrhundert finden wir diese Bezeichnung in der 

Tumanskij-Handschrift und im ii. Jahrhundert bei Mahmiud al- 

Kasghari. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden so von Anfang an 
die V6lker genannt, die mongolisch sprachen. Aus den von Rasid 
ad-Din und in anderen Quellen angefiihrten Daten ersieht man, daB 
die Grenze zwischen dem Sprachbereich des Mongolischen und des 
Tiirkischen damals ungefihr so verlief wie jetzt. Mongolisch sprachen 
die N a i m a n, die die ganze westliche Mongolei vom Orchon bis zum 
oberen Irtys innehatten, und sogar ihre n6rdlichen Nachbarn, die 

O i r a t e n an den Quellen des Jenissei, wobei diese Quellen S e k i z 
M ii r e n (,,acht Fliisse") genannt wurden, was darauf hinweist, daB 
hier das Mongolische mit dem Tiirkischen vermischt war (sekiz = 

tiirkisch ,,acht", muren = mongolisch ,,FluB"). N6rdlich von den 
Oirat lebten am Jenissei oder K e m, wie der FluB von den Tiirken 
stets genannt wurde, die tiirkisch sprechenden Ki r g i z en. Die 
Nachbarn der Naiman am Irtys waren die tiirkisch sprechenden 
Q a n g ly, die Q y p c a q und vielleicht auch die Qarluq, deren 

Hauptstadt Qajalyq, die nicht vor dem 12. Jahrhundert gegriindet 
worden ist, im Norden des Bezirkes G e ti s u (Semirecje) lag. 

Die mongolischen Stamme nahmen von Siiden nach Norden das 
Gebiet von der groBen chinesischen Mauer bis mindestens zum 
Baikal-See ein und befanden sich auf verschiedenen Stufen der kul- 
turellen Entwicklung. Die Chinesen unterscheiden drei Gruppen der 
Tataren: Die W e i B e n Ta t a r e n in unmittelbarer Nachbarschaft 
Chinas im Siiden, die S c h w a r z e n T a t a r e n weiter n6rdlich und 
die W i d e n T a t a r e n oder, wie die Mongolen selbst sie nannten, 
die W a 1 d v 6 1 k e r im auBersten Norden. Zum Unterschied von den 
Schwarzen Tataren waren diese Volker keine Nomaden, sondern 

Jiger. In dieser Beziehung sind die Nachrichten iiber die Mongolen 
des I3. Jahrhunderts in bezug auf die Angabe der Sitze der Stamme 
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und die Beschreibung ihrer Lebensgewohnheiten reicher und viel- 

seitiger als die friiheren Nachrichten iiber die Tiirken. Es wird weder 
in den chinesischen noch in den iibrigen Quellen davon gesprochen, 
ob es neben den nomadischen Tiirken auch tiirkische Jager-V6lker 
gegeben hat und welche Beziehungen uiberhaupt zwischen den Step- 
penv6lkern und den Waldv6lkern bestanden haben. Eine Ausnahme 
bilden nur einige Worte bei Gardizi iiber die Kirgizen und ihre 6st- 
lichen Nachbarn. Aus dem Werke des Rasid ad-Din erfahren wir, 
daB der S c h a ma n i s m u s urspriinglich nicht die Religion der No- 

maden, sondern der Jager-V6lker gewesen ist, und daB noch zu jener 
Zeit in der mongolischen Periode die Schamanen, die in den n6rd- 
lichen Wal,dgebieten lebten, als die geschicktesten Schamanen galten. 
In Betreff des Stammes der Wal d - U r j a n c h a i er, die eine beson- 
dere schamanistische Kraft besaBen, wird bei Rasid ad-Din eine Er- 

zahtung angefiihrt, aus der man ersieht, daB dem Jager das Leben der 
Nomaden als eine ebenso unertragliche Sklaverei diinkte, wie dem 
Nomaden das Leben des seBhaften Landbebauers327). 

Hauptsichlich unter den Nomiaden der Mongolei spielten sich die 
inneren Kriege ab, die der Einigung der M o n g o 1 e i unter der Macht 

Cingiz Chan's328) vorausgingen, obwohl von ihnen teilweise auch die 
Wald-V6lker ergriffen wurden. Der Hauptcharakterzug dieser inneren 

Kriege war, wie jetzt bewiesen ist, der Kampf zwischen der Steppen- 
aristokratie, an deren Spitze Cingiz Chan stand, und den Volksmassen, 

die sich um den friiheren Freund Cingiz Chan's, Gamuga, scharten, 
der sich dann mit ihm verfeindete und der nach dem Beispiel des 

Qara Qytai-Herrschers sich den Titel Gurchan beigelegt hatte329). 

Gamuga gelang es, unter den Fiihrern und Chanen der einzelnen 

Mongolenvolker immer wieder neue Feinde fiir Cingiz Chan zu 
schaffen. Aber dieser Kampf endete teils mit der Vernichtung, teils 

mit der Flucht aller Anhainger und Bundesgenossen des Gamuga aus 
der Mongolei. 

Der letzte Kampf mit Cingiz Chan, an dem Gamuga teilnahm, fillt 
in das Jahr 1204. Im Jahre 1205 wurde nach den mongolischen 

Quellen Gamuga jedoch an Cingiz Chan ausgeliefert und hingerichtet. 

327) Text in Trudy Vost. Otd. Archeol. Obs., VII, I14. 
328) Uber Cingis Chan eingehend B a r t h old, Enz. d. Isl. I, 892ff. 
329) Vgl. Ens. d. Isl., I, 893. 
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Es ist indessen bemerkenswert, daB der Historiker Guwaini von 
einem gewissen Helden G u r c h a n spricht, der sich zuerst im Dienste 

Cingiz Chan's befand, spaterhin auf die Seite der Muhammedaner 

iiberging und schlieBlich bei der Einnahime Bucharas durch die Momn- 

golen im Jahre 1220 getotet wurde330). Es ist m6glich, daB Gamuga 
entgegen der mongolischen Tradition eine Zuflucht im Reiche des 
Chorezm-Sah gefunden hat. 

Von den mongolischen Feinden Cingiz Chan's zogen die an der 

Selenga wohnenden M e r k i t und die Naiman nach dem Westen. 
Sowohl die einen wie die andern wurden zum letzten Male von Cingiz 
Chan selbst im Jahre I209 geschl,agen. Nach dem Jiahre I209 teilten 
sie sich: die M e rk i t nahmen einen n6rdlicheren Weg und kamen in 
das Land der Qypcaq; die Naiman aber gelangten in das Reich der 
Qara Qytai. Sowohl die Merkit als auch die Naiman waren noch vor- 
her unter den EinfluB der christlichen Propaganda gekommen. Die 
Naiman iibernahmen auBerdem, wie wir oben gesehen haben, von den 
Uighuren die Schrift. Von dem kulturellein EinfluB der Tiirken auf 
die Mongolen zeugen auch noch viele andere Tatsachen, darunter die 
groBe Zahl tiirkischer Eigennamen und Titel bei den Volkern mon- 
golischen Ursprungs. 'Uiber die muhammedanische Glaubens-Propa- 
ganda gibt es keine Nachrichten trotz der Anwesenlheit von muham- 
medanischen Kaufleuten in der Orda Cingiz Chan's, und zwar schon 
zur Zeit seines Aufenthalts in der 6stlichen Mongolei. Beinahe den 

einzigen Hinweis darauf, daB es schon zur Zeit Cingiz Chan's mongo- 
lische Muhammedaner gegeben hat, finden wir in denm Namen eines 
der Fiihrer der Merkit, des Bruders der Gemahlin Cingiz Chan's: 
Gamal Choga331). 

Wahrend des Kampfes mit den M,erkit und Naiman unterwarf sich 
dem Cingiz Chan das erste tiirkische Volk: die Kirgizen am Jenissei. 
Spater emp6rten sie sich gegen ihn und wurden im Jahre 1218 durch 
den altesten Sohn Cingiz Chan's: Guci, der den Jenissei auf deim Else 
iiberschritt, zum Gehorsam gebracht. Zu jener Zeit gab es schon 
keinen kirgizischen Chaqan mehr, wie es nach den Nachrichten der 
arabischen Geographen im 8. Jahrhundert der Fall gewesen war. Das 
ganze Volk war in zwei Teile geteilt, von denen jeder seinen eigenen 

330) Gibb Mem. Ser., XVI, 80. (Die Lesung Gurchan ist nicht sicher.) 
331) Trudy Vost. Otd. Arch. ObS., VII, 96; XV, 197. 
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Fiihrer hatte. Aber weder der eine noch der andere nannte sich 

,,Chan". Spater verloren die Kirgizen sogar die Erinnerung daran, 
daB sie jemals Chane gehabt hatten. Radloff h6rte bei den Qara Kir- 

gizen eine 'berlieferung, nach der die Kirgizen sich an den ,,GroBen 
Chan", d. h. an Cingiz Chan, mit der Bitte gewendet hatten, ihnen 

seinen altesten Sohn G u i als Fiirsten zu geben. Guci, der damals 
noch ein kleiner Knabe war, geriet in eine Herde von qulan (wilden 

Eseln) und wurde von ihnen entfiihrt. Aq s a q q u a n G u i C h a n 

(,,der lahme Wildesel") wurde der erste und letzte Chan der Kirgizen. 
Trotz des phantastischen Charakters dieser Erzihl'ung hat sich in 
ihr die Erininerung an die Botmiifigkeit der Kirgizen unter Cingiz 
Chan und seinem Sohn Guc'i erhalten. Sogar die Erzahlung fiber die 

qulan stellt vielleicht den Nachhall einer' tberlieferung iiber die Verse 

dar, die Cingiz Chan im Jahre 1227 nach Empfang der Nachricht von 

dem Tode seines Sohnes Guci angeblich tiirkisch rezitierte: 

,,Wie ein qulan, der bei der Verfolgung durch den Jager sein 

Junges verloren hat, so bin ich von meinem Jungen getrennt; 
Wie eine nach verschiedenen Seiten auseinanderfliegende Schar 

Enten bin ich von meinem Heldensohne getrennt." 
Qulun alghan qulandaj qulunumdyn ajryldym 
ajrylysqan anqudaj dr olumdyn ajryldym 332) 

Im Jahre I209, ein Jahr vor dem Siege des Chorezm-Sah fiber die 

Qara Qytai, unterwarf sich dem Cingiz Chan der uighurische Idiqut, 
der Fiihrer eines kultivierteren Tiirkenvolkes, der bis dahin im Va- 
sallenverhaltnis zum Gurchan der Qara Qytai gestanden hatte. Dieses 

Ereignis stand in Zusammenhang mit der Verfolgung der nach 
Westen geflohlenen Feinde Cingiz Chan's. Die Merkit und Naiman 
wollten durch das Land des Idiqut ziehen, erfuhren jedoch von seiner 
Seite heftigen Widerstand und wurden geschlagen, was mehr als 
alles andere dazu beitrug, daB diese beiden Volker, die bisher zu- 
sammen gewirkt hatten, sich voneinander trennten. Im Jahre 1211, 

d. h. ein Jahr nach dem Siege des Chorezm-Sah, der sich zum Be- 
freier der Muhammedaner von dem Joch der Unglaubigen aufgeworfen 
hatte, erklirte sich ein anderer Vasall des Gurchan, der muhamme- 
danische Herrscher A r s l a n C h a n, der Fiirst der Qarluq, zum 
Untertan des Cingiz Chan. 

333) B a r t h o 1 d: Turkestan (Texte), I63-4 nach der Sagarat al-Atrak. 
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Diese Tatsache bezeugt das Sinken der Autoritat des Chorezm- 
Sah sogar unter den Muhammedanern Mittelasiens. tberhaupt 
standen die pers6nlichen Eigenschaften des Chorezm-Sah als Herr- 
schers mit seinen t6nenden Titeln und dem auBeren Glanze seiner 
Herrschaft in starkstem Widerspruch. In den ihm unterworfenen 
Landern war er v6llig auBerstande, sein Heer in Zucht und Ordnung 
zu halten und die Bevolkerung vor den Bedriickungen der Krieger 
zu schiitzen. Dadurch wird eine so charakteristische Tatsache, wie 
der Bruch zwischen dem Chorezm-Sah und dem Chan von Samarqand 
im Jahre 1212 erklart, der von neuem auf die Seite der Qara Qytai 

iiberging. In der Erzahlung des Guwaini iiber die Verhandlungen, 
die diesem Bruch vorhergingen, ist eine Ei,nzelheit interessant, nim- 
lich daB nach der Verheiratung des Chan's von Samarqand mit der 
Tochter des Chorezm-Sah die Mutter des Chorezm-Sah, die den Chan 
von Samarqand m6glichst lange in Urgeng halten wollte, sich auf 
eine alte tiirkische Sitte stiitzte, nach der der Schwiegersohn das 
erste Jahr nach der Hochzeit in dem Hause des Schwiegervaters ver- 

bringen muBte. Nach seiner Riickkehr nach Samarqand erhlob sich 
der Chan in vollem Einverstindnis mit den Bewohnern seiner Haupt- 
stadt gegen seine muhammedanischen Befreier, d. h. gegen den Cho- 

rezm-Sah, der ihn von der Oberherrschaft des Gurchan befreit hatte, 
und der Chorezm-$ah muBte diesen Aufruhr mit Str6men Blutes 
unterdriicken. 

Danach w;urde zur Grenze des Reiches des Chorezm-Sah das Ge- 
biet am Syr-Darja (darunter das rechte Ufer) in der ganzen Aus- 

dehnung von Ferghana bis zum Aral-See333). Die uibrigen muhamme- 
danischen Bezirke, dile friiher den Qara Qytai unterstanden hatten 

(mit Ausnahme des Qarluq-Chanat's im auBersten Norden, das sich 
dem Cingiz Chan unterworfen hatte), kamen unter die Macht des 
K u c1 u k [K ii c ii k], des Fiihrers der von Osten gekommenen 
Naiman, eines Christen, der nach einigen Nachrichten im Reiche der 

Qara Qytai zum Gotzendienst, d. h. wahrscheinlich zum Buddhismus 

iibergetreten war. Kucluk bemachtigte sich des Reiches des Gurchan 
im Jahre 1211, d. h. noch vor dem Aufstand des Chans von Samarqand 
gegen den Chorezm-Sah. Der Chorezm-Sah lieB sich mit Kucluk in 
einen Kampf ein, hatte aber keinen Erfolg. Nach den Worten des 

333) Enz. d. Isl. I, 436. 
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Ibn al-Atir und des Jaqfut wurde er gezwungen, auf einige der Lander, 
die er schon erobert hatte, namlich auf I s f i g a b (Sairam), Taskent 
und den n6rdlichen Teil von Ferghania zugunsten des Kucluk Ver- 
zicht zu leisten. Als er diese Gebiete verlieB, verheerte er sie angeb- 
lich und fihrte die Bevolkerung mit sich fort. Vielleicht waren dies 
auch die Absichten des Chorezm-Sah. Aber es gelang ihm kaium, sie 

v6llig durchzufiihren. Der Zustand, in dem sich diese Bezirke nach 

weniger als IO Jahren 'in der Epoche des Mongoleneinfalles befanden, 
zeugt nich,t von voli,ger Verwiistung. 

Es ist bemerkenswert, daB sich, obwohl die Mongolei weit von 
Turkestan entfernt ist und die Mongolen seit dem Jahre 1211 mit 
den Kriegen mit China besohiaftigt waren, die Autoritat Cingiz Chan's 
in Mittelasien als starker erwies, als die Autoritit des S u t a n s d e s 
Islam s. Zu dieser Zeit bildete sich, wahrscheinlich kurz vor den 

Ereignissen des Jahres 1211 in der Stadt Almalyq, die anscheinend 
kurz vorher entstanden war, im heutigen Bezirk von Qulga ein neues 
imuhammedanisches Fiirstentum. Der ,Griinder dieses Fiirstentums 
war friiher ein Rauber und Pferdedieb gewesen, was ihn aber nicht 
hinderte, der Stammvater einer Dynastie zu werden, die noch zu Be- 
ginn des 14. Ja.hrhunderts bliihte. Er unterwarf sich dem Cingiz Chan 
von allem Anfang an. Spater gliickte es dem Kucluk, ihn auf der 

Jagd zu ergreifen und zu t6ten. Aber der Witwe des Ermordeten 

gelang es, die Stadt Almalyq gegen die Truppen des Kucluk zu ver- 

teidigen, bis aus der Mongolei Hilfe ankam. Gegen einen anderen 
Viasallen Cingiz Chan's, gegen den Qarluq Arslan C h a n, unter- 
nahm Kucl,uk anscheinend nichts. Er wandte alle seine Krafte gegen 
Kasghar. Nach der Eroberung dieses Bezirks durch ihn kam es dort 
zum ersten und zum letzten Mal in der Geschichte Mlittelasiens zu 
einer Verfolgung des Islams. Man berichtet von einem Befehl des 
Kucluk an die Muhammedaner, die Tracht der Qara Qytai anzu- 
nehmen, von einem Verbot des muhammedanischen Gottesdienstes, 
von der Hinrichtu;ng eines Imams in Chotan, von der Einquartierung 
von Naiman-Kriegern in den muhammedanischen Hausern, die offen- 
bar die strikte Ausfiuhrung der Regierungsbefehle zu iiberwachen 
hatten. Auch in diesem Falle erhielten die Muhammedaner keine 
Hilfe von dem Sultan des I s lam s, d. h. von dem Chorezm-Sah, 
und wurden von diesen Bedriickungen erst im Jahre I218 durch die 
Ankunft der mongolischen Tlruppen befreit. 
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Der Chorezm-Sah setzte zu dieser Zeit den Krieg mit den Un- 

glaubigen fort. Aber er richtete seine Schlage auf einen weniger 
starken und weniger gut organisiertein Feind: die Qypcaq, in dem 
Gebiete n6rdlich des Syr-Darja. Hier in der Nahe des I r g h iz fand 
ein mehr oder weniger zufalliger ZusammenstoB zwischen dem Heere 

des Chorezm-Sah und den unter Guci's Fiihrung stehenden Mongolen 
statt, die die Uberreste der nach dem Westen fliehenden Merkit ver- 

folgten. 
Trotz seiner MiBerfolge fuhr der Chorezm-Sah fort, von dem 

Ru!hme eines Welteroberers zu traiumen. Er hoffte, mit der Zeit 
China erobern zu konnen, und war deshalb erbittert, als er die 
Nachricht von der Einnahme Pekings durch Cingiz Chan im Jahre 
I2I5334) vern,ahm. Um diese Nachricht zu priifen und um iiberhaupt 
Nachrichten iiber die Erfolge Cingiz-Chan's zu sammeln, schickte er als 
Gesandteneinen gewissen Bah b a d - D in R a zi an Cingiz Chan, der diesen 
noch in China antraf. Die Erzahlung iiber diese Gesandtschaft wird 

von dem Geschichtsschreiber G i z anni aus dem Munde des Ge- 
sandten selbst uiberliefert und erregt keinerlei Bedenken. Die Ge- 
sandtschaft an den mongolischen Eroberer war also nicht von dem 
Chalifen N a i r, sondern vom Chorezm-Sah selbst abgesandt worden. 

Es ist bekannt, wie sich die weiteren Ereignisse abgespielt haben: 
wie unabhangig von der erwahnten Gesandtschaft ein,e Handels- 
karawane aius dem Reich des Chorezm-Sah zu Cingiz Chan kam, wie 
dann aus der Mongolei eine Gegengeslandtschaft und eine Gegen- 
Handelskarawane abgeschickt wurden, wie der Chorezm-Sah die 
Gesandtschaft und dann nachts gesondert den Gesandten, einen 
Chorezmier namens M a hm u d, empfing, und wie die Kaufleute, 
lauter Muhammedaner, in O tr,ar, der Grenzstadt des Chorezm- 

Reiches, erschlagen wurden. Besonders charakteristisch ist die 

Forderung des Chorezm-Sah, daB Mahmfid als geborener Chorezmier 
sich selbstverstindlich als Untertan des Sultans betrachten und ihm 
alle notwendigen Nachri,chten iiber das Reich Cingiz Chan's mitteilen 
sollte. Ein derartiges Verlangen scheint vom Standpunkt eines 
modernen Europaers aus gaanz natiirlich, und die englische Regierung 
z. B. wiirde nicht zaudern, es an jeden beliebigen Englinder zu 

stellen, der sich zufallig in Diensten in dem Lande irgendeines wilden 

33a) Im tiirkischen Text irrig: 1225. 
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oder halbwilden Volkes befinden wiirde. Aber die mittelalterlichen 
muhammedanischen Kaufleute hielten sich nicht mit der Regierung 
der Gebiete, aus denen sie stammten, verbunden und sahen keinen 
Grund dafiir, zur Verwirklichung der kriegerischen Plane der 
muhammedanischen Herrscher mitzuhelfen. Es ist sehr wahrschein- 
lich, daB dieser Umstand mit eine der Ursachen fur den Untergang 
der aus der Mongolei in Otrar eingetroffenen mu.hammedainischen 
Kaufleute war. 

Auf jeden Fall war nach dem Ereignis von Otrar der Feldzug der 
Mongolen nach deen Reich des Chorezm-Sah unvermeidlich geworden, 
und es bedurfte keines Herbeirufens der Mongolen durch den Chalifen 
NaSir oder durch irgend jemand anderen. Bei den feindlichen Be- 

ziehungen zwischen dem Chalifen und dem Chorezm-Sah muBten 
allerlei Geriichte iiber die MaBnahmen des Chalifen auftauchen. Wir 
wissen, daB eine derartige Beschuldigung gegen den Chalifen bereits 
von G a 1 a d - D in, dem Sohn und Nachfolger des Chorezm-Sah 

Muhammed, ausgesprochen worden ist. Aber Beweise hatte er nicht 
dafiir. Der Feldzug Cingiz Chan's in die islamischen Lander war 
eine direkte Folge des Vorfalls von Otrar. Ebenso natiirlich war es, 
daB die muhammedianischen Kaufleute dem Cingiz Chan volle Mit- 

wirkung bezeigten und dann auch, wie wir sehen werden, die meisten 
Vorteile aus der Neuordnung der Dinge zogen, die sich nach dem 

Siege der mongolischen Truppen ergab. 
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IX. 

Die Nachrichten fiber die Ereignisse, die unmittelbar dem Mon- 

goleneinfall in Turkestan vorausgingen, sind einigermaBen wider- 

spruchsvoll. Die Nachrichten der Quellen und die Meinungen der 
Gelehrten gehen sogar in der Frage auseinander, ob der bewaffnete 

ZusammenstoB, der zwischen dem Heer des Chorezm-Sah und dem 

Heer des Guci stattfand und der mit dem Abzug der Mongolen 
endigte, vor oder nach dem Ereignis von Otrar vorgefallen ist. Im 
Reiche des Chorezm-Sah Muhammed gab es eine bedeutende poetische 
Literatur hauptsachlich in persischer Sprache, die auch die politischen 
Ereignisse behandelte. Aber diese Literatur ist uns nur durch kurze 
Verweise und Zitate bekannt. Dazu geh6ren die von Jaqiut ange- 
fiihrten, angeblich von Muhammed Chorezm-Sah selbst gedichteten '33) 
arabischen Verse iiber die Verwustung der von ihm verlassenen Ge- 
biete von Transoxanien336); die Worte 'Aufi's iiber ein Gedicht in 

epischem Stil: Sdhdnsdh-name des Dichters M a g d a d- D in M u- 
hammed Paizi, den 'Aufi im Jahre 600 h. (I203-4D.) in der 
Stadt N e s im heutigen Turkestan337j, westlich von 'Asqabad ge- 
sehen hatte338), iiber die Ereignisse der Regierung des Muhammed 

Chorezm-Sah; ferner die ebenfalls von 'Aufi zitierten Verse der 

Qayide des 'Omar Churrem- A b adi mit der Lobpreisung des 
Muhammed Chorezm-Sah als zweiten Alexanders, wo es unter anderm 
heiBt: ,,Wisse, daB es von Seiten der Chytai ein Fehler ware (Wort- 
spiel mit Chita'i und chatd), den ZusammenstoB mit deinem Heere zu 
suchen! Wenn es ihn suchte, wiirde es zweifellos die Folgen seiner 
Torheit erfahren. Es ist klar wie der Tag, daB fur alle Tataren, wenn 
sie sich deinem Befehle nicht unterwerfen, der Tag sofort zur finsteren 
Nacht wird339) (Wortspiel zwischen Tatar und tar)." Es ist unbekannt, 
ob hier von dem Kampf mit Cingiz Chan und seinen Mongolen die 
Rede ist, oder von dem ZusammenstoB mit den ,,ersten Tataren", 
d. h. den Kiic liik und den Naiman. 

Der ZusammenstoB am Irghiz hatte keine weiteren Folgen. Die 

angreifende Seite war in diesem Falle der Chorezm-Sah. Weder das 

335) Der tiirkische Text gibt: ,,Zu Ehren des Chorezm-Sah geschriebene Verse." 
336) J q ft ed. Wiistenfeld, I, 250; III, 234. 
337) Der Text gibt: ,,Am FluBe Nesa", Nesd nehrinde. 
338) Lubab al-Albdb, ed. B r o w n e, II, 345. 
339) A. a. O., I, 202. 
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eine noch das andere Heer hatte dieses Zusammentreffen erwartet. 
Der Chorezm-Sah fiihrte in diesem Gebiete Krileg mit den Qypcaq, 
Guci mit den Merkit. Guci lieB sogar dem Chorezm-Sah iibermitteln, 
daB er von seinem Vater nicht den Auftrag habe, sich mit ihm in 
einen Kampf einz,ulassen, erhielt aber die Antwort, daB der Sultan 
samtliche Unglaubige in gleicher Weise fur seine Feinde halte. Als 
der Krieg fiir den Sultan zu einem Verteidigungskrieg geworden war, 
begann man ihn als einen Verteidigungskrieg zum Schutz des Ge- 
bietes des Islams gegen den Angriff der Unglaubigen zu erklaren, 
obwohl die Ursache des Krieges die Ermordung der muhamme- 
danischen Kaufleute im Lande des Chorezm-Sah gewesen war und 
obwohl im Jahre 1218 der mongolische Feldherr iin Kasgharien die 
Freiheit des muhammedanischen Gottesdienstes wiederhergestellt 
hatte. Davon abgesehen gab es im mongolischen Heere muhamme- 
danische Abteilungen aus Qajalyq und Almalyq, ganz zu schweigen 
von den muhammedanischen Kaufleuten, die sich im Dienste Cingiz 
Chan's befanden. Unter den letzteren gab es zu jener Zeit sicher 
auBer Tagik's auch Tiirken. Die Mongolen bezeichneten samtliche 
Kaufleute mit dem tiirkischen Worte ortaq34?), d. h. Genosse, offenbar 

deshalb, weil sich die Kaufleute ziur Ausriistung von Karawanen in 
Genossenschaften zusammenschlossen. 

Das Heer des Chorez~m-Sah bestand aus Vertretern der verschie- 
denen Nationalitaiten. Es ist charakteristisch, daB in der Garnison 
von Sam,arqand, der Hauptstadt von Transoxanien, die Zahl der 

Tiirken und Tagik nach den Worten Guwaini's fast gleich war 

(6oo000 Tiirken, 50000 Tagik). Es ist moglich, d,aB auf die Stand- 

haftigkei,t dieses Heeres der nationale Zwist mehr oder minder ein- 
wirkte. Uber die Beziehungen zwischen Chorezm und dem rein 
iranischen Gebiet von Mazanderan im 13. Jahrhundert bemierkt 
ein Geschichtsschreiber, daB zwiischen den Tiirken und den Tagik 
keine wirkliche Freundschaft bestehen konnte341). Noch charakte- 
ristischer ist der ZusammenstoB zwischen den Tiirken und der ein- 
heimischen Bevolkerung des iranischen Berglandes G h 6r in 
G h a z n a. Der Fiihrer der Tiirken wollte ein Einvernehmen mit 
de,m Fiihrer der Ghor-Leute durchsetzen, erhielt jedoch die Antwort: 

340) Enz. d. Isl., I, 893. 
341) Zahir ad-Din Marcasi, ed. Dorn, S. 253f. 
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,,Wir sind Ghorier; ihr aber seid Tiirken. Wir k6nnen nicht zu- 
sammenleben 342)." 

Den M o n g o l e n standen die Tii r k e n natiirlich naher als die 

Angeh6rigen der anderen Nationalitaten. AuBerdem gab es im Heere 

Cingiz Chan's einige tiirkische Abteilungen. Endlich brachten die 

allgemeinen mittelasiatischen Nomaden-Traditionen die Tiirken den 

Mongolen naher. Nichtsdestoweniger sehen wir auf seiten der Mon- 

golen keine Versuche, sich mit den Tiirken zu vereinigen und sie zu 
Genossen ihrer Eroberungen zu machen. Wenn sie zuweilen mit den 
Tiirken Verhandlungen fiihrten, so war dies nur eine fur die Mon- 

golen gew6hnliche Kriegslist: durch erlogene Freundschaftsversiche- 

rungen trennten sie ihre Feinde voneinander, um dann einen nach 
dem andern zu vernichten, darunter auch die, die sie zuvor ihre 
Freunde und Bundesgenossen genannt hatten. Cingiz Chan ver- 
sicherte sogar die Mutter des Chorezm-Sah Muhammed, die damals 
mit ihrem Sohne verfeindet war, seiner Freundschaft, um diese 

Herrscherin, die zahlreiche tiirkische Abteilungen zu ihrer Verfiigung 
hatte, von einer Einmischung in den Krieg abzuhalten. Bei der Be- 

lagerung Samarqands erklarten sich die Mongolen bereit, den tiirki- 
schen Teil der Garnison, an dessen Spitze der Oheim des Chorezm- 

Sah, der Bruder von dessen Mutter, stand, in ihre Dienste zu nehmen. 
Aber nach der Einnahme der Stadt wurden diese Tiirken in der Zahl 
von angeblich 30000 Mann, die unter dem Befehl von 20 Kom- 
mandanten standen, auf einem ebenen Platze umringt und niederge- 
metzelt. In gleicher Weise sagten die Mongolen in Daghestan, wo 
die A 1 a n e n im Bunde mit den Qypcaq gegen sie auftraten, zu den 

Qypcaq als Tiirken: ,,Wir und ihr sind von ein e m Stamme, aber 
diese Alanen geh6ren nicht zu euch, so daB ihr ihnen nicht helfen 
solltet." Nachdem die Qypcaq von den Mongolen Geschenke erhalten 

hatten, verli,eBen sie die Alanen. Aber nach ihrem Siege iiber die 
Alanen wandten sich die Mongolen sofort gegen die Qypcaq und 
nahmen ihnen zweimal so viel ab, als sie ihnen vorher gegeben hatten. 
Als die Polo w cer, d. h. die Qypcaq, Hilfe bei ihren standigen 
Feinden, den Russen, gefunden hatten, begannen die Mongolen auch 
den russischen Fiirsten zu versichern, daB sie sich nicht anschickten, 
in russisches Land einzufallen, sondern daB sie nur gegen ihre ,,Knechte 

342) Text in Gibb Mem. Ser., XVI, 2, 193; Turkestan, engl. Ausg., S. 439. 
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und Pferdeburschen, die unflatigen, heidnischen Polowcer"43), d. h. 
die K o m a n e n zogen, die den Russen viel Schaden verursachten. 
In der gleichen Weise fiihrten die Mongolen auch in Vorderasien 
eine Zeitlang Unterhandlungen mit eben den Herrschern, die d.ann 
durch den Mongoleneinfall vernichtet wurden, z. B. den Isma'iliten 

und mit dem Chalifen von Baghdad. Sultan G a 1 a I a d - D i n hatte 
anscheinend im Jahre 1226 von Isfahan aus seinem Wezir, der in 
Azerbaigan titig war, den Befehl geschickt, di,e aus Syrien kommenden 
Karawanen untersuchen zu lassen, da nach den zu ihm gelangten 
Nachrichten ein tatarischer Gesandter zusammen mit den isma'ili- 

tischen Kaufleuten iiber Baghdad nach Syrien reiste. Galal ad-Din 
brauchte Beweise, auf Grund deren er die einzelnen Fiirsten und die 

Regierung des Chalifen der Beziehungen mit den Tataren hitte zeihen 
k6nnen. Es wurden indes keine Beweise beigebracht, obwohl der 
Wezir nicht nur vor keiner Untersuchung, sondern auch vor der 

v6lligen Vernichtung der isma'ilitischen Karawanen nicht zuriick- 

schreckte, wodurch er spater seinen Herrsoher in eine schwierige 
Lage brachte344). Die Geriichte iiber die Verhandlungen mochten 
aber nichtsdestoweniger der Wirklichkeit entsprechen. 

Der Chorezm-Sah Muhamimed, der bekanntlich im Jahre 1220 auf 
einer Insel des Kaspi-Meeres zugrunde ging, tat sich so wenig im 
Kampfe mit den Mongolen hervor, daB den Mo,ngolen sogar sein 
Name unbekannt geblieben ist. Alle Regierungshandlungen des Cho- 
rezm-Sah wihrend des Krieges und vorher, darunter auch die Er- 

mordung der Kaufleute in Otrar, werden von den mongolischen 

Quellen dem Sohn und Nachfolger Muhammeds G a l ad- D i n 

zugeschrieben. Die Flucht Galal ad-Din's nach Indien Ende No- 
vem,ber 1221 machte tatsichlich dem Krieg ein Ende, obwohl auch 
noch in den folgenden Jahren die Niederwerfung einiger Aufstande 
und die Einnahme einiger Bergfestungen erwihnt werden. Im Som- 
mer 1223 verlieB Cingiz Chan Turkestan und verbrachte den Sommer 

1224 am Irtys. Noch bei Lebzeiten Cingiz Chan's, der im Jahre 1227 

starb, kehrte Galal ad-Din nach Iran zuriick. Nach einiger Zeit ge- 
wannen die Mongolen unweit von Isfahan iiber ihn im Jahre 1228 
den Sieg, erlitten jedoch dabei solche Verluste, daB sie gezwungen 

343) prosit' svoich cholopov i konjuchov, poganych Polovcev. 
3") Nasawi, ed. Houdas, S. 158. 
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waren, Iran zu riumen. Die Truppen Galal ad-Din's verfolgten sie 
bis zum Amu-Darja, doch wurden keine Versuche gemacht, die Herr- 
schaft der Mongolen in Chorezm und in Transoxanien zu erschiittern. 

Die mongolischen Eroberungen waren alien Berichten zufolge mit 
einem furchtbaren Hinschlachten der Bev6lkerung verbunden. Von 
den europaischen Gelehrten wird gewohnlich nur das Hinschlachten 
der Bevolkerung der Kulturlander durch die Nomaden in Betracht 

gezogen. In Wirklichkeit wurde die politische Einigung der Nomaden 
auch in diesem Falle, wie sonst immer, nur nach langem und blu- 

tigem Ringen erreicht, das manchmal mit der systematischen Aus- 

rottung eines ganzen Volkes verbunden war, so daB schwer zu sageni 
ware, ob durch das Heer Cingiz Chan's mehr Menschen in der Steppe 
als in den Kulturlndern hingemordet worden sind. Ebenso schwierig 
ware es zu beweisen, daB die mongolischen Eroberungen den No- 
maden nur Nutzen und der seBhaften Bevolkerung nur Schaden ge- 
bracht hatten. Die mongolischen Feldziige waren nicht, wie z. B. die 
Einfalle der Selguken in Vorderasien, mit der tbersiedlung eines 

ganzen Volkes verbunden. Die iiberwaltigende Mehrheit der Mon- 

golen blieb in der Mongolei, wohin auch Cingiz Chan selbst wieder 

zuriickkehrte, und wo nach seinem Tode noch mehr als 30 Jahre346) 
lang der Sitz seiner Nachfolger war. Auf das Gebiet des 6ffentlichen 
Rechtes wurde das im mongolischen Privatrecht herrschende Prinzip 
iibertragen, nach welchem der Vater noch bei Lebzeiten die ilteren 

S6hne, einen nach dem andern, abfand und sein Stammvermogen 
dann dem jiingsten Sohne hinterlieB. Deshalb ging das Stamm-Jurt46) 
Cingiz Chan's, die Mongolei, auf seinen jingsten Sohn T u lui iiber. 
Die mongolische regulare Armee bestand aus 29 ooo Mann, von 
denen Tului IoI ooo Mann erhielt. Diese Zahlen zeigen augenfallig, 
wie unbedeutend die Zahl der Mongolen, die in andere Lander zogen, 
im Verhaltnis zu denen war, die in der Mongolei blieben. 

Die umfangreichen Eroberungen im Westen der Mongolei waren 
unter die drei alteren S6hne Cingiz Chan's verteilt worden, wobei 

jeder von ihnen von dem regularen Heere nur 4000 Mann erhielt (die 
iibrigen I6000 waren an die anderen Mitglieder der Chan-Dynastie 

345) Text irrig 40. 
346) Das Wort jurt bedeutet: ,,Land, Besitztum", im Osmanischen jetzt auch 

,,Heimat"; nur im Russischen hat das Wort Jurte (jurta) die Bedeutung ,,No- 
madenzelt" erhalten. 

I 1 
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verteilt worden). Die Grenzen der Besitzungen jedes seiner Sohne 
waren nur in ihren allgemeinsten Ziigen bestimmt. Wie auf den 

jiingsten Sohn das vaterliche Jurt iiberzugehen hatte, so kamen dem 

altesten Sohne Guci von den eroberten Landern die am weitesten ent- 

fernten zu. Deshalb riickte der Anteil Guci's im Verhaltnis zu den 

Erfolgen Cingiz Chan's allmahlich immer mehr nach Westen vor. Zu 

der Zeit als Cingiz Chan nur die Mongolei beherrschte, waren Guci's 
Anteil die Landereien im Westen von der Selenga. Zur Zeit der 

Siege im Westen wurde stipuliert, dab in den Bestand des Anteils 

,ucai's alle Lander fallen sollten ,,bis zu den Grenzen, bis zu denen 
die Hufe der Mongolenrosse kamen". Zu Lebzeiten Cingiz Chan's 

geh6rten dazu die Qypcaq-Steppen im Westen des Irtys, darunter das 

Gebiet, auf dem die Uberreste der Merkit vernichtet worden waren, 
bis zu den Grenzen des Reiches der Wolga-Bulgaren. Nach dem Tode 

Cingiz Chan's gehorten zu dem Bestand der Besitzungen der Nach- 

folger Guci's ebenfalls auch dieses Reich und alle russischen Fiirsten- 
tuimer. (Das Eindringen der Mongolen in Polen, Ungarn und in die 
andern westeuropaischen Gebiete fiihrte trotz einer groBen Reihe von 

Siegen zu keinen bleibenden Eroberungen.) Von den Nachkommen 

Guci's wurden auch Anspriiche auf die Lander siidlich des Kaukasus 
und westlich des Kaspi-Meeres erhoben. Diese Anspriiche waren 
einer der Griinde zu den haufigen Kriegen zwischen den Nachfolgern 
GuEi's und dem Reich, das von den Mongolen nach I250 in Persien 
errichtet worden war. Zur Zeit der Feldziige in den Landern der Qara 
Qytai und des Chorezm-Sah, vom Irtys, in der Richtung nach Siid- 
westen bis an den Amu-Darja und noch weiter, wird iiber die Ver- 

einigung dieser Lander mit dem Reiche Guci's nicht gesprochen, mit 
Ausnahme der Stadte am Unterlauf des Syr-Darja und Chorezm's. 
Denn gerade deshalb, weil Chorezm zu dem Bestand seines Reiches 

gehoren sollte, bemiihte sich Guci im Jahre 1221, wenn auch ver- 

geblich, Urgent vor der dieser Stadt drohenden Zerst6rung zu retten. 
GroBes Interesse bietet die Tatsache der Vereinigung der Gebiete 
des Wolgabeckens und der Lander am unteren Lauf des Amu-Darja 
unter einer einzigen Staatsgewalt, also von Landern, zwischen denen 
auch friiher eine enge kulturelle Verbindung bestanden hatte, die 
aber niemals, weder friiher noch spiter, bis zur Eroberung Turkestans 
durch die Russen, zu dem Verband eines und desselben Staates gehort 
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hatten. In der ersten Halfte des I4. Jahrhunderts war Chorezm enger 
mit dem Wolga-Becken als mit dem Gebiet am Syr-Darja verbunden. 
Zur Zeit U z b e k C ha n's wurden Miinzen mit dem Namen dieses 
Chans gleichzeitig in den Stadten des Wolga-Beckens und in Chorezim 
geprSgt, wihrend in Sugnaq zur gleichen Zeit die Miinzen auf den 
Namen eines anderen Chan geprigt wurden, der allerdings gleich- 
falls aus dem Geschlechte Guci's stammte. Zu dem Bestand der 

Lander Guci's und seines Hauses geh6rten anfangs auch die nord- 
lichen Gebiete des Reiches der Qara Qytai: ein Teil des Kreises 
Getisu (Semirecj,e) mit der Stadt Qajalyq und iiberhaupt das ganze 
Gebiet vom Irtys bis zum Alakul und weiter zum Iii und Syr- 
Darja. Zur Zeit der Reise des Piano Carpini im Jahre I246 
lebte im 6stlichen Teil dieses Gebiets, wahrscheinlich nicht weit vom 

Irtys, Guci's altester Sohn Or da. Der westliche Teil, anscheinend 
die Gegend zwischen dem Ili und dem Syr-Darja, geh6rte dem 

jiingsten Sohne Guci's, Syban. Durch die muhammedanische Uber- 
lieferung wurde spater dieses Wort in Saiban umgeandert, weshalb 
zu Anfang des I6. Jahrh,underts der Nachkomme Syban's, der Be- 
griinder des Uzbeken-Reiches in Turkestan, den Dichternamen S ai- 
ban i annahm, der mit dem Namen eines arabischen Stammes zu- 
sammenfallt, der noch bekannter ist als die Nisbe eines beruhmten Faqih 
der hanefitischen Richtung, eines Schiilers des Abfi H-anifa und des 
Abfi Jfisuf. Es ist sehr wahrscheinlich, daB dieser in der Welt des 
Islams populare Name der Grund zu der Umanderung des Namens 
Syban in Saibdn und zum Zustandekommen des Namen Schaibani 
gewesen ist347). 

Nach der von A b i' 1- G h z angefiihrten Uberlieferung erhielt 
Syban von seinem Bruder Baty348) die Lander zwischen Baty's 
eigenen Gebieten und den Landern O r d a's mit der Bedingung, da1 
er den Sommer an den Ufern des I r g h i z, der O r a, des I e k und 
iiberhaupt 6stlich vom Jajyq-FluB und dem Ural und den Winter in 
Qara Qum, Ara Qum (?) an den Ufern des Syr-Darja, des Cu 
und des S a r y Su verbringen sollte. 

Abi'l-Ghazi, ein dem I7. Jahrhundert angeh6render spaterer 
Schriftsteller, nennt seine Quellen nicht. Aber im allgemeinen 

347) Uber die Shaibaniden vgl. Barthold, Enz. d. Isl. IV, 294. 
348) Uber ihn vgl. Enz. d. Isl., I, 709ff. (Batu). 
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stimmen, wie wir gesehen haben, die von iihm gegebenen Nachrichten 
mit den Worten des C a r p i n i, eines Zeitgenossen des O r d a, 
B a ty und S y b a n iiberein. Die Nachfolger des Syban waren auch 
noch an anderen Orten tatig. Nach der Angabe Rasid ad-Din's349) 
stand der Enkel Syban's an der Spitze der Grenzwache am Terek. 
Aber die Linder Syban's blieben bis zum 15. Jahrhundert in den 
Handen seiner Nachfolger, deren Genealogie ohne erhebliche Un- 

stimmigkeiten bei Aibu'l-Ghazi und bei einem anonymen Geschichts- 
schreiber des I5. Jahrhunderts, dem Verfasser des genealogischen 
Werkes Mueizz al-ansab, angefiihrt wird. Von alien Teilen, in die die 
Lander Guci's zerfielen, iiberwog das Nomadenleben am meisten in 
den Gebieten der Nachfolger des Syban. Nichtsdestoweniger konnte 
auch hier die Macht mehr als 200 Jahre in den Hainden der Mitglieder 
eines ,und desselben Chan-Geschlechtes bleiben, eine ziemlich seltene 

Erscheinung bei den Nomaden. Da die Nachfolger Syban's am 

wenigsten von der Stadtkultur beriihrt waren, blieben sie den kriege- 
rischen Traditionen der Nomaden am treuesten ergeben und deshalb 
konnten sie in der Rolle von Eroberern zu einer Zeit auftreten, als 
die Macht der Dynastie Cingiz Chan's sich beinahe iiberall bereits in 

volligem Niedergange befand. 

Zusammen mit noch einigen anderen analogen Erscheinungen 
spricht diese Tatsache gegen die Meinung Radloff's3?0), der die lange 
Dauer des Bestandes des mongolischen Kaiserreiches im Vergleich 
zu der anderer Nomadenstaaten nur dadurch erklarte, daB in den 
Verband diese Reiches viele andersstammige Staaten von seBhaften 
Vl6kern aufgenomtmen worden waren und das Reich infolgedessen 
nicht in einen Bund von Nomaden-Stammen zerfiel, sondern in 

Kulturstaaten, die unter der Herrschaft der Nachfolger Cingiz Chan's 

standen, wie China, Mittelasien, Vorderasien usw. In Wirklichkeit 
aber erwies sich die Herrschaft der Nachfolger Cingiz Chan's am 
dauerhaftesten dort, wo sie sich am wenigsten auf vormongolische 
Regieruhgstraditionen stiitzen konnte: in den Qypcaq-Steppen, im 

Wolga-Becken und in der Krim. Anscheinend hatte fiir den Bestand 
der Staatsordnung die von dem Genie Cingiz Chan's geschaffene 
Militarorganisation keine geringere Bedeutung als die Ratschlage 

3"9) Rasid ad-Din, ed. Blochet, S. 117. 
354) R a d o f f: Das Kudatku-Bilik, Einleitung, S. LVI. 

t66 Die Welt des Islams. 1934. Beiband 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


sie hatten, die man auf dem Gebiet der Zivilverwaltung von den 
Vertretern der seBhaften Kultur sich geben lassen konnte. 

Die letzteren waren natiirlich geneigt, den EinfluB, den sie auf die 
Chane hatten, immer mehr zu vergr6Bern. Besonders bezieht sich 
dies auf die Chinesen, die keine andere Kultur anerkannten als die 
ihre und die sich einen Fortschritt nur in der Form der Aneignung 
der Grundlagen der chinesischen Kultur vorstellen konnten. Daraus 
erklart sich auch die Rolle, die die chinesischen Nachrichten dem 
Minister J L iii C'u Ts'ai zuschreiben, einem Chinesen der Bil- 

dung, aber nicht der Herkunft nach (er stammte urspriinglich von 
den Qara Qytai). Aus den chinesischen Quellen k6nnte man den 
SchluB ziehen, daB Je Liii C'u Ts'ai der wirkliche Begriinder des 

mongolischen Kaisertumis ist. Diese Anschauung der Chinesen wurde 
trotz des v6lligen Fehlens von Nachrichten iiber Je Liii C'u Ts'ai in 
den nichtchinesischen Quellen auch von dem neuesten europaischen 
Herausgeber des Rasid ad-Din, von Blochet, angenommen. Nach 
seiner Vorstellung hat erst dieser Je Liii C'u Ts'ai den Mongolen- 
Chanen klargemacht, daB man sich nicht mit der Hinschlachtung und 
der Versklavung der Bev6lkerung der Kulturlander begniigen diirfe. 
Dem EinfluB Je Liii C'u Ts'ai's und iiberhaupt dem EinfluB der Ver- 
treter der chinesischen Kultur unterlag nach den Worten Blochet's 

einzig und allein nicht das Reich Guci's und es blieb deshalb ,,in eine 

unsagliche Barbarei" versenkt (dans une barbarie sans nom)81). 
In Wirklichkeit erreichte der westliche Teil der Lander Guci's, 

wo sein zweiter Sohn Baty herrschte, der auch als der Oberherr 
des ganzen Gebietes seines Vaters gait, zur Zeit der Mongolen eine 
bedeutende Kulturh6he. Die Mongolen lieBen sich in dem von ihnen 
vernichteten Reiche der W o 1 g a- B u 1 g a r en nieder, wobei sie sich 
damit begniigten, von den russischen Fiirsten Tribut zu nehmen und 
in der ersten Zeit bei ihnen ihre Vertreter zu ernennen. Als die Mon- 

golen aus RuBland im Jahre 1223 zu Cingiz Chan zuriickkehrten, 
wurden sie von den Bulgaren umzingelt und muBten sich unter 

groBen Verlusten durchschlagen. Dafiir nahmen sie im Jahre 1236 

Rache, als es ihnen gelang, das Bulgarenreich zu erobern und seine 

Hauptstadt zu zerst6ren. Die zerst6rte Stadt wurde rasch wieder 

361) E. B lochet, Introduction d I'histoire des Mongols de Rashid ed-din, 
Leyden-London, 1910, S. 2I7. 
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aufgebaut. Alle Bauten und Inschriften, die sich dort bis jetzt er- 
halten haben, geh6ren der Periode der Mongolenherrschaft an. Eine 

Zeitlang war die Stadt B olg h ar die einzige Stadt in dem Gebiete 

der Dynastie Guci, wo Miinzen der mongolischen Chane gepragt 
wurden. Aus den Inschriften ersieht man, daB die Bevolkerung noch 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts ihre friihere vormongolische Sprache 
bewahrt hat, als deren IJberrest heute das Cuwasische erscheint. 
Aber allmahlich muBte die Bevolkerung dem EinfluB der tiirkischen 

Sprache der Qypcaq unterliegen, die auch hier wie in dem mongoli- 
schen Mittelasien zur Staatssprache geworden war. Die Stadte, die 
wie K a z an im 14. Jahrhundert in der mongolischen Periode am Mittel- 
lauf der Wolga gegriindet worden waren, waren aller Wahrschein- 
lichkeit nach von Anfang an rein tiirkisch. Am Unterlauf der Wolga 
wurden schon zur Zeit Baty's neue Stidte erbaut. Der M6nch Ru- 

bruquis sah im Jahre 1253 auf seiner Reise nach der Mongolei an der 

Wolga ,,eine neue Ansiedlung, die die Tataren aus russischen und 
sarazenischen (d. h. muhammedanischen) Bevolkerungselementen ge- 
griindet hatten, die die Gesandten, sowohl die zum SchloB Baty's 
Kommenden, als auch die Zuriickkehrenden, iiber den FluB brachten". 
Damit ist der spater als U k e k bekannte Ort in der Naihe von Saratow 

gemeint. Auf der Riickreise von der Mongolei im Jahre 1254 er- 
wahnt Rubruquis eine neue Stadt, Sa r a i, die von Baty am E t il 

(der Wolga) erbaut worden war. Rubruquis selbst reiste iiber Sarai, 
sagt aber nur, daB Sarai und das SchloB Baty's sich auf dem Ostufer 
befanden. Weder die Stadt, noch auch der Palast werden beschrieben. 
In der Nahe eben dieser Orte gab es am mittleren Arm der Wolga 
eine Stadt aus der vormongolischen Periode: S u m m e r k e n t, die 
die Mongolen angeblich acht Jahre lang belagerten. 

Die Stadt S u m m e r k e n t wird sonst in keiner anderen Quelle 
erwihnt. Es bleibt unbekannt, welchem Volk sie angehdrt hat un,d 
ob man sie mit der Stadt S a q s y n identifizieren kann, wie manche 

vorgeschlagen haben, einer Stadt, die sich nach den Worten des 
A b ui H a m i d G h a r n a t i, eines Schriftstellers des 12. Jahrhunderts, 
in den Hinden der Oghuzen befand352). Die Lage von Saqsyn bleibt 
ebenfalls strittig. Aber meistens suchte man sie an der Miindung 

362) So Zakarij ja al Cazwini's Kosmographie, ed. Wiistenfeld, II, 
402 f. In dem von F e r r a n d ver6ffentlichten Texte von G h a r n a t i findet 
sich diese Nachricht nicht. 
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des Jajyq oder der Wolga. (In diesem Falle hat das Saqsyn des 
I2. Jahrhunderts nichts mit der Stadt Sachsyn zu schaffen, die 
Mahmfid al-Kasghari363) als bulgharische Stadt und als identisch 
mit S u v ar erwahnt.) 'Ubrigens wird nirgends davon gesprochen, 
daB die Mongolen in Saqsyn auf einen lang andauernden Widerstand 
stieBen. Die Frage uiber die wirkliche Lage der Stadt lieB auch der 
franz6sische Gelehrte Gabriel F e r r a n d unentschieden, der im Jahre 
1925 den Text des Gharnati herausgegeben hat354). 

Sarai ist ein persisches Wort, das schon sehr friih zu den Tiirken 

gekommen ist, und das man schon im Qutadghu Bilig findet. Zur Zeit 
der Mongolen nannte man gewbhnlich die Chan-Schlosser so, und 
der gleiche Name wurde auch auf die um die Schlosser herum ent- 
stehenden Stadte angewendet. So entstanden auf diese Weise das 
Dorf Sarai am Amu-Darja oberhalb von Termez 55), Sarai an 
der Wolga und B a g h e S a r a i in der Krim. UGber die Lage von 
Sarai an der Wolga kam es zu Kontroversen in der wissenschaft- 
lichen Literatur. Im Zusammenhang mit der Erwahnung von Neu- 
Sarai auf den Miinzen und in einigen handschriftlichen Quellen wurde 
auch die Frage aufgeworfen, ob die Benennung Sarai zwei Stadten 
oder nur einer Stadt angeh6rt. Nach den Angaben des Rubruquis 
befand sich das urspriingliche, von Baty erbaute erste Sarai an der 

Stelle, wo sich Ruinen bei dem jetzigen Dorf Selitrennyj be- 
finden. Das andere Sarai, das mit dem Namen des Bruders Baty's 
B e r k e in Verbindung steht, lag an der Stelle von C a r e v und hatte 
nach den dort erhalten gebliebenen Rui!nen und nach den bei den 

Ausgrabungen gemachten Funden in der Geschichte noch eine weit 
groBere Bedeutung. 

Augenblicklich wird noch zu beweisen versucht356), daB sich an 
der Stelle von S e l i t re n n y j nicht nur das Sarai Baty's, sondern 
auch das Sarai Berke's befunden habe, und daB Neu-Sarai an der 
Stelle von Carev erst zur Zeit Uzbek's [Ozbeg's] entstanden sei und 
sich zur Zeit Gani Bek's weiter entwickelt habe. Indessen wird in den 

Quellen ,,Sarai Berke's" gerade das Sarai genannt, das noch zu Uz- 

353) D*wan, I, 365. [S. dazu: J. Markwart, Ungarische Jahrbiicher, 4, 
1924, 275.] 

3M) J. A., CCVII, I. 

36) Enz. d. Isl. IV, 860ff. (Tirmidh). 
856) Zur Literatur vgl. Enz. d. Isl., unter Saray., IV, I6f. 
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bek's Zeit existierte. Es ist uns eine Miinze erhalten geblieben, die 
im Jahre 7I0 in Neu-Sarai vor der Thronbesteigung Uzbek's geprigt 
worden ist. AuBerdem gibt es, wie mir mitgeteilt wurde, in Klonstan- 

tinopel die Handschrift eines theologischen Werkes, das im Jahre 
705 h. = I305 D. in N e u - S a r a i geschrieben worden ist. Das Epi- 
theton ,,Neu" (arabisch al-gadtd) findet man auf Miinzen in der 

Epoche der Mongolenherrschaft in SiidruBland bei einer so groBen 
Zahl von Stadten, daB kaum anzunehmen ist, daB es in alien diesen 
Fallen zwei Stadte gab, eine alte und eine neue, die denselben Namen 

tragen. Es ist viel wahrscheinlicher, daB bei der Ausdehnung der 
Stadt die neuen Stadtviertel als ,,Neue Stadt" bezeichnet wurden. 

Im Gegensatz zu den Ostgebieten der Liinder Guci's bildete sich 
im Reiche der Nachfolger B a ty' s und B e r k e' s das Stadtleben 
immer mehr aus. Wir finden eine ganze Reihe von Stadten, in denen 
Miinzen gepragt wurden. Es ist besonders bemerkenswert, daB jede 
Stadt ihren eigenen Miinztypus entwickelt hat. Der Wert der Miinzen 
war ungefiihr derselbe, und in dieser Beziehung sehen wir in der vor- 

mongolischen Periode eine viel groBere Einheitlichkeit, als zu irgend- 
einer Zeit friiher oder spater. In alien von den Mongolen gegriindeten 
Staaten auBer in China bildete sich allmthlich das System der Silber- 
miinze (die Silberwihrung) heraus, wobei die groBen Silbermiinzen 
dinar und die kleinen dirhem hieBen. Ein Dinar war gleich sechs 

Dirhem. In dem Reiche der Nachfolger Guci's war fuir den Dirhem 
ein Gewicht von ein Drittel mitqal festgesetzt, und das gleiche Ge- 
wicht wurde dann in Mittelasien und in Persien angenommen, worin 
sich besonders augenfallig die Wichtigkeit zeigt, die die Gebiete der 

Nachfolger Guci's, insbesondere Chorezm, damals fur den internatio- 
nalen Handel besalen. Jedoch in bezug auf das auBere Aussehen der 
Miinzen, den Charakter der Beschriftung, der Legende, die auBere 
Form der Buchstaben, die Ornamentierung usw. hatte jede Stadt ihre 

eigenen Traditionen. Im Zusammenhang damit erhebt sich noch eine 
andere Frage, namlich inwieweit man aus dem Kulturleben der ein- 
zelnen Stadte auf den Kulturzustand des Reiches der Nachfolger 
Guci's im ganzen schlieBen kann. Auf Grund der in den letzten Zeiten 
in Sarai und an anderen Orten gemachten Funde begann man von 
der Kultur der ,,G o 1 d e n e n H o r d e" zu sprechen, wie das Reich 

Baty's in den russischen Annalen heiBt (in den orientalischen Quellen 
findet sich dieser Ausdruck, soviel mir bekannt ist, nicht), und sogar 
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von einer Kultur des t a t a r i s c h e n Vo lkes zu reden. Es bedarf 
offenbar noch langwieriger Untersuchungen, bis man mit Sicherheit 
wird sagen k6nnen, welche Nationalitat in der einen oder in der 
anderen Stadt, oder an dem einen oder anderen Orte iiberwog, und 
wie die kulturelle Evolution zustandegekommen ist, die mit dem Sieg 
des Islams und der tiirkischen Sprache endigte. 

Das mongolische Element konnte in der Goldenen Horde nicht 
sehr bedeutend sein, und das tUbergewicht der tiirkischen Sprache 
stellte sich wahrscheinlich sehr rasch ein, besonders seitdem die Ver- 

bindung der Goldenen Horde mit der Mongolei unterbrochen wurde. 
B a ty und zu seinen Lebzeiten auch B e r k e nahmen noch an der 

Entscheidung der Dinge teil, die das ganze Reich betrafen, und be- 

gaben sich zu diesem Zwecke nach der Mongolei. Rubruquis spricht 
im Jahre I253 von der Aufteilung des ganzen Reiches in die Inter- 

essenspharen des Baty und des in der Mongolei lebenden Kaisers 
M n g ii. Die Grenze zwischen diesen Gebieten ging zwi,schen dem 
Flusse T a 1 a s und dem Flusse C u durch. Auch die muhammedani- 
schen Schriftsteller sprechen von der Unterwerfung der Stidte Trans- 
oxaniens unter die Herrschaft Baty's und sodann unter die Berke's. 
Erst nach dem Jahre 1260 konsolidierte sich die Macht Algu's, 
eines Nachkommen Caghatai's, des zweiten Sohnes Cingiz Chan's, 
und verbreitete sich sogar auf einige Gebiete, die von allem Anfang 
an dem Bestand der Goldenen Horde angeh6rt hatten. Algu bemach- 

tigte sich C ho r e z m 's, nahm nach einigen Jahren dem Berke auch 
die Stadt O t r a r ab und zerst6rte sie. Diese Gebiete gelangten spiter 
wieder in den Besitzstand der Goldenen Horde, aber weiter nach 
Osten erstreckte sich die Macht der Chane der Goldenen Horde nicht. 
Schon zur Zeit der Regierung Berke's (1257-I266) verwandelte sich 
der Chan der Goldenen Horde aus der zweitwichtigsten Pers6nlich- 
keit im mongolischen Reiche zu dem Herrscher eines selbstandigen 
Staates357), obwohl erst der folgende Chan, M a n gu [Ma n g ii] 
T i m u r, Miinzen auf seinen Namen zu prigen begann. Nominell 
unterstanden dem Chan der Goldenen Horde alle anderen Chane aus 

dem Hause GuEi's, darunter auch die Nachkommen des O r d a und 
des Syban. Jedoch hatte diese Abhangigkeit keine faktische Bedeutung. 
Einige Geschichtsschreiber bezeichnen die Goldene Horde als b 1 au 

357) Vgl. Enz. d. Isl., I, 737 (Berke). 
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und die Gebiete der Nachfolger Orda's als w e i B, wobei sie nicht die 

mongolischen, sondern die tiirkischen W6rter kok und aq gebrauchen. 
Indes wird in einigen Quellen der Terminus blaue Orda (blaue 
Horde) auf die Lander der Nachfolger des Or d a angewendet. Ein 

anonymer Geschichtsschreiber aus dem Anfang des 15. Jahr- 
hunderts358) behauptet sogar, daB die Teilung in die weiBe H o r d e 
im Osten und in die blaue Horde im Westen angeblich erst zur 
Zeit des Tochta-Chan (I290-1312) nach dem Kriege zwischen 
ihm und dem aufriihrerischen Prinzen No g a i vorgenommen worden 
sei (die wirkliche mongolische Form des Namens Tochta war Togtaga, 
wie aus dem Brief des Mongolen-Chans in Persien an den K6nig von 
Frankreich im Jahre I305 ZU ersehen ist). Nogai wurde im Jahre I300 
umgebracht. Nach dieser Q'uelle waren die Chane der weiBen Horde 
Nachkommen des Nogai, was durchaus nicht der Wirklichkeit ent- 

spricht und zeigt, wie unzutreffend man sich schon im 15. Jahr- 
hundert in Persien, wo der Anonymus schrieb, die Geschichte der 

Nachkommen Guci's vorstellte. Abi'l-Ghazi nennt die Linder Syban's 
W e i B e Orda. Abgesehen von den Lindern der Nachkommen 
Orda's und Syban's war die Goldene Horde von Anfang an ein viel 
fester gefiigtes Reich, als die Linder der iibrigen Nachkommen 

Cingiz Chan's. An einzelnen Orten gab es noch Prinzen, die ihre Orda 
hatten und iiber besondere militirische Abteilungen verfiigten, ob- 
wohl sie die Obermacht des Chans iiber sich anerkannten. Ein agyp- 
tischer Autor359) sagt iiber die Handelsstadt Su d a q in der Krim, 
daB ihre Einkiinfte unter vier tatarische Herrscher aufgeteilt worden 
waren. Aber auf dem ganzen Gebiet der Goldenen Horde von der 
Donau bis Chorezm und bis zum Unterlauf des Syr-Darja gab es 
keine Vasallen-Dynastien vormongolischer Abstammung mehr. 

Die Mongolen brachten wie iiberall hin so auch in die Goldene 
Horde die uighurische Schrift mit sich, die vor ihnen im Lande der 

Qypcaq kaum bekannt gewesen war. Mit uighurischer Schrift ge- 

358) tber dies anonyme Werk (der Verfasser ist vermutlich der von D a w - 
latsah, ed. Browne, S. 371, 15 erwiihnte Mu'in ad-Din Natanzi) 
vgl. Rieu, Pers. Man., 1062ff.; W. Bart h old in Comptes Rendus de l'Acad., 
1927, II5f.; Bulletin de I'Acad., 1929, I65ff. 

359) Der Christ Mufa ddal, Fortsetzer des al-Makin, Brockel- 
mann, Gesch. d. Arab. Lit., I, 348. Text bei V. G. Tiesenhausen, 
Sbornik Materialov otnosjascichsja k istorii Zolotoj Ordy, S. 184. 
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schriebene Jarlygh's der Goldenen Horde sind aus dem Ende des 

I4. Jahrhunderts auf uns gekommen. In diese Periode geh6ren auch 
die letzten Miinzen des Chans Tochtamys8O6), auf denen der Name 
des Chans mit uighurischen Buchstaben geschrieben ist. Den Ge- 
brauch dieser uighurischen Schrift finden wir nur auf den in Sarai 

gepragten Miinzen, und auch hier nicht immer. Diese Miinzen zeigen, 
daB der Name des Chans manchmal von den Mongolen, und wahr- 
scheinlich auch von einigen Tiirken, anders ausgesprochen wurde, 
als er mit arabischen Buchstaben geschrieben war. Zum Beispiel 
wurde der Name des Chan G ani B e k (I341-1357) mit uighurischen 
Buchstaben C a m b ek geschrieben. Nach den Worten des Abi'l- 
Ghazi war die mongolische Sprache noch im I5. Jahrhundert nicht 
auBer Gebrauch gekommen. Aber es gibt keine Beweise dafiir. Miin- 
zen mit mongolischen Aufschriften gab es in der Goldenen Horde 

nicht, waihrend sich Miinzen mit der tiirkischen Aufschrift: qutlugh 
bolsun finden, obwohl nur anonyme und spatere. Ibn Ba tfita, 
der die Orda des Uzbek Chan besuchte, h6rte dort nur tiirkische 
Worte. So werden unter den Frauen des Hofstaates Ulu chatun und 
Kii'iik chatun erwahnt, d. h. die groBe Chatun und die kleine Chatun. 
Der Chan selbst nannte seinen geistigen Leiter und Berater von den 

Sajjid's mit dem tiirkischen Wort ata (Vater). Die tiirkische Sprache 
wurde auch beim muhammedanischen Gottesdienst gebraucht. In 
der Stadt Az aq hielt in Gegenwart des Ibn-Battuta ein Prediger eine 
arabische Predigt, indem er fur den Sultan, d. h. den Chan U zb e k, 
fur den Emir (der Emir von Azaq war der Abstammung nach ein 

Chorezmier) und fur die Anwesenden betete. Dann fibersetzte er 
seine Rede ins Tiirkische. Allerdings fand dies nicht in der Moschee, 
sondern bei einem Festmahle statt. Nach der Verlesung des Koran 

sang man Lieder, zuerst arabische, dann persische und tiirkische. 

Ibn-Battuta fiigt hinzu, daB man die arabischen Lieder als qawl 
(Wort), die persischen und tiirkischen als al-mularnma' bezeichnete. 
Das arabische mulamma' bedeutet ,,buntfarbig, scheckig". So nannte 
man spater eine Rede, in der arabische Worte mit persischen und 
tiirkischen gemischt waren, mulamma'. 

Die Verbreitung des Islams stand vielleicht mehr mit dem Ein- 
fluB der Tiirken von Chorezm und Mittelasien in Zusammenhang, 
als mit dem EinfluB der Wolga-Bulgaren. Die einheimischen Tiirken, 

360) Enz. d. Isl., IV, 8741. 
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die Qypcaq, unterlagen schon in der vormongolischen Periode dem 
EinfluB des Christentums von zwei Seiten her: von RuBland und von 

West-Europa. DaB diese Propaganda auch in der mongolischen 
Periode anhielt, ersieht man aus dem qypEaqisch- komanischen W6r- 
terbuch, das dem Ende des 13. Jahrhunderts angeh6rt, wo die Texte 
des Evangeliums und katholische Hymnen in tiirkischer tJbersetzung 
angefiihrt werden, dem sog. Codex Cumanicus. Die 'Uber- 

setzung ist sehr gut gelungen und zeugt von der trefflichen Sprach- 
kenntnis der Missionare. Noch Ibn-Battfita sah in der Krim zwischen 
Ke r und K af f a christliche Qypcaq-Tiirken. In der Krim gab es 
auch einheimische Christen anderer Nationalitat. Zu Anfang des 

Jahres I382361) starb in Kairo A n a s, der Vater des spateren Sultans 
von Agypten, B a r q u q, ein Cerkesse, der aus der Krim stammte. 
Von ihm heiBt es362), daB er friiher Christ gewesen sei, und daB er 
den Islam erst spater angenommen habe. Auch in Agypten lernte er 
weder gut Arabisch, noch Tfirkisch, sondern sprach nur Cerkessisch, 
so daB er stets einen Dolmetscher bei sich haben muBte. 

Unter dem EinfluB der kulturellen tberlegenheit der islamischen 
Welt jener Zeit nahmen auch die Vertreter solcher Volker den Islam 

an, bei denen die Traditionen des Christentums nachhaltiger und 

fester w,aren als bei den Qypcaq. Die Alanen oder As werden 

iiberall, auch bei Rubruquis, als Christen beschrieben, wihrend Ibn- 

Battuta in Sarai miuhammedanische As gesehen hat. GewaltmaB- 

regeln zur Bekehrung der Christen zum Islam wurden nicht ange- 
wendet. Die christliche Geistlichkeit war ebenso wie die muham- 
medanische von Abgaben befreit. In Sarai seltbst wurde im Jahre 
I26I, zur Zeit der Regierung des muhammedanischen Berke, eine 
orthodoxe Eparohie gegriiudet. 

tZber die Annahme des Islams durch Berke wurden spater ver- 
schiedene Nachrichten verbreitet. So wurde er nach Abu'l-Ghazi, als 
er schon Chan war, durch zwei aus Buchara gekommene Kaufleute 
zum Islam bekehrt. Nach anderen Nachrichten war er noch vor 
seiner Thronbesteigung dem EinfluB der Saiche in Chogend oder in 

Buchara ausgesetzt (man nennt den beriihmten S a i f a d- D i n 
B acharzi, der I26I starb). Auf Berke wurde sogar die Legende 

36) Text irrig 1328. 

36) Handschrift Kopriilii io8i, unten, 783h. (Fortsetzung des Ta'rich al-islam 
von ad-Dahabi, vgl. Brockelmann, Gesch. d. Ar. Lit. I, 47.) 
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iibertragen, die bei Rasid ad-Din iiber Oghuz Chan erziihlt wird: 
seine Weigerung, die Milch der heidnischen Mutter zu triniken. Aus 
der Erzahlung des Rubruquis ist zu ersehen, daB Berke schon zu 
Lebzeiten Baty's im Jahre I253 Muhammedaner war, und daB in 
seiner Orda Schweinefleisch nicht verwendet wurde. Es ist bekannt, 
daB diese Forderung des Islams sogar dort in die Tat umgesetzt wird, 
wo sie am allerschwersten zu befolgen ist, namlich gerade in China, 
wo Schweinefleisch die Hauptnahrung der Bevolkerung bildet. Die 
Orda Berke's befand sich damals zwischen Derbend und der Wolga, 
wo nach den Worten des Rubruquis der Weg aller aus Persien und der 
Tiirkei reisenden Sarazenen, d. h. Muhammedaner, war. Wenn sie 
zu B a ty gingen, brachten sie dem B e r k e Geschenke dar. Rubru- 

quis fiigt hinzu, daB im Jahre 1254 Baty dem Berke befahl, sich auf 
dem Gebiete 6stlich der Wolga niederzulassen, da er nicht wiinschte, 
daB ein Teil der von den Gesandten gebrachten Geschenke dem Berke 

zugute kam. Auf der Grundlage der gemeinsamen Feindschaft gegen 
die persischen Mongolen brachte Berke spater eine Verstandigung 
mit den agyptischen Sultanen zustande und empfing einige igyptische 
Gesandtschaften, denen wir eine eingehende Beschreibung der Orda 
Berke's und ihrer iuBeren Verhaltnisse zu verdanken haben. Nicht 
nur der Chan selbst, sondern auch seine Frauen und seine Vertrauten 
waren Muhammedaner. Jede einzelne seiner Frauen und jeder der 
Emire hatte einen Imam und einen Miiezzin. Es gab Schulen, wo 
man die Kinder den Koran lesen lehrte. Gleichzeitig wurden aber 
auch die heidnischen Gebrauche mit der gleichen Strenge wie in der 

Mongolei beobachtet, darunter auch Gebriuche, die ganz besonders 
mit den Erfordernissen des Islams in Widerspruch standen, wie 
dieser: kein FluBwasser zur Wasche und zum Waschen zu ge- 
brauchen. Die agyptischen Gesandten hatte man schon zuvor be- 

nachrichtigt, daB sie in der Orda ihre Kleider nicht waschen sollten, 
aber wenn es schon n6tig war, sie zu waschen, so taten sie es im 

geheimen. Die Zeitgenossen Berke's, die von der Goldenen Horde 
nach Agypten kamen, muBten notwendigerweise sich in noch hoherem 
Grade die islamische Zivilisation aneignen. Es ist bekannt, daB Berke 
seine Tochter an den Sultan Baibars (126o-I277) verheiratet 
hatte. Aus dieser Ehe stammte der erste Nachfolger des Baibars: 

Sa'id363) Chan Muhammed, den man auch Na/ir ad-Din 

383) Im Original irrtiimlich Sajjid. 
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B e r k e C h a n nannte. Offensichtlich trug er auBer den muhamme- 
danischen Namen auch noch einen mongolischen. Der agyptische 
Geschichtsschreilber K u tub i, der Verfasser der 'Uji2n at-tawdrtch 

(eine Handschrift dieses Teiles des Werkes des Kutubi befindet sich 
in Konstantinopel364)) s'etzt seine Geburt auf das Jahr 658 h./I26o D. 

an, was wohl kaum m6glich ist. Denn die Beziehungen zwischen 
Berke und der agyptischen Regierung begannen erst im Jahre 1262. 
Im April I279 kam der junge Sultan mit seiner Mutter, der Tochter 
des Berke Chan, nach Damaskus. Bald danach brach in Syrien ein 
Aufstand aus. Der Sultan schickte seine Mutter hin, damit sie die 

Emp6rer iiberredete. Bei ihrer Ankunft zogen ihr die Wiirdentrager 
zum Empfang entgegen, kiiBten die Erde vor ihrer Siinfte und 
breiteten der Sitte gemaB unter die FiiBe der Maultiere Tiicher aus. 
Die Besprechungen blieben durch die Schuld der Vertrauten der 

Konigin erfolglos. Der Sultan schickte seine Mutter nach der Festung 
K e r ak und wurde dann spater auch selbst dorthin verbannt. Nach 
der Angabe Kutubi's zeichnete er sich durch Freigebigkeit und 

Barmherzigkeit aus und hatte keinen Sinn fur Harte. Diese Frei- 

gebigkeit zeigte sich auch in Kerak, was das MiBtrauen seines 

Schwiegervaters Q a 1 a w n hervorrief, auf den die Macht iiber- 

gegangen war. Im MIrz 1280 starb der Sultan, wobei man annahm, 
daB er auf Befehl Qalawufn's vergiftet worden sei. Seine Gattin, 
G h a zija C h a t u n, die Tochter des Qalawfin, h6rte bis zu ihre;m 
Tode nicht auf, ihn zu beweinen (sie lebte bis 1288). Im Jahre 1281 
brachte die Mutter des Sultans die Leiche ihres Sohnes nach Damas- 

kus, wo er in der Tiirbe des Baibars bestattet wurde. 
Die agyptischen Gesandten, die sich in der Orda Berke's befanden, 

erklarten ausdriicklich, daB der Chan keinen Sohn, sondern nur 
T6chter hatte. Indessen starb nach Kutubi im Februar 1280 in Kairo 
der Emir Badr ad-Din Muhammed, der Sohn des Berke 
Chan und der Oheim des Sultans miitterlicherseits. Es heiBt, daB er 
arabische Gedichte geschrieben habe, die zwei Bande fiillen. AuBer- 
dem wird ihm eine Reihe theologischer Werke zugeschrieben, dar- 
unter ein Koran-Kommentar. Er starb plotzlich, noch nicht 50 Jahre 
alt, in Kairo infolge eines Sturzes von einer hohen Stelle herab. 

Nach dem Tode Berke's regierten in der Gol d e n e n Horde 
wieder heidnische Chane. Die endgiiltige Konsolidierung des Islams 

364) K6priilii II21, vgl. Brockelmann, Gesch. d. Ar. Lit., II, 48. 
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fand erst zur Zeit U z b e k C h an's (1312 oder I313-1340) statt. 
Nach Ibn Battuta war der Leiter Uzbek Chan's ein Sa j j i d 'Abd 
al- H amid. Es gibt auch eine Erzahlung365), nach der der Tur- 
kestaner Saich S a jjid At a (sein eigentlicher Name war Ahmed), 
ein Schiller des bei Tagkent begrabenen Zengi Ata, den Uzbek Chan 
zum Islam bekehrte und ibm den Namen Sultan Muhammed 
Uzbek Chan gab. Dieses Ereignis fiel ins Jahr 720 h., ins Jahr 
des Huhns 1321. Dabei wird eine Legendle erzahlt, wie der Heilige 
das Volk des Uzbek Chan spater nach Transoxanien fiihrte, wo es 
nach dem Namen des Chans sich Uzbek zu nennen anfing, wahrend 

diejenigen, die auf den Saich nicht h6rten und in Turkestan blieben, 
den Namen Qalmaq erhielten (angeblich von der Wurzel qalmaq, 
bleiben). Diese Legende ist natiirlich Erdichtung. Jedoch leiten auch 
andere Quellen, darunter Abf 'l-Ghazi, den Namen des Volkes der 
Uzbeken [Ozbegen] von dem Namen Uzbek Chan's ab, und 
nach den sonstigen Analogien muB man diese Etymologie anscheinend 
fur begriindeter anerkennen, als die von vielen Gelehrten, darunter 
von Radloff, angenommene Erklirung von Ozbek im Sinne von ,,Herr 
fiber sich selbst". Die Geschichtsschreiber des 15. Jahrhbnderts 
nennen oft das Reich oder den Ulus der Nachkommen Guci's den 

,,Ulus des Uzbek". In Mittelasien stellte man spater dem Wort Uzbek 
als Volksnamen das Wort Caghatai gegeniiber, wie nach dem Namen 
des zweiten Sohnes Cingiz Chan's die Nomaden von Turkestan ge- 
nannt wurden, die die Kriegsmacht der einheimischen Chane bildeten. 

Die mittelasiatischen Saiche wirkten auf die Chane der Goldenen 
Horde ein, bis sie schlieBlich den Islam annahmen. Um das Jahr 1360 
herrschte in Sarai eine Zeitlang 'A z i z C h a n (auf den Miinzen 
'Aziz S a i c h genannt). Dieser Chan fiihrte ein schlemmerhaftes 
Leben. Deshalb zog er sich die Ermahnungen eines anderen Sajjid- 
Ata, nimlich des Enkels des Sajjid Ahmed Jesevi, des Sajjid 
Ma h m d Jesevi, zu. Der Chan gehorchte dem Wort des Sajjid; 
er gab ihm seine Tochter zur Frau und legte ein Reuegeliibde ab. 
Aber nach drei Jahren verfiel er wieder in sein friiheres Leben und 
wurde schlieBlich umgebracht366). 

365) Handschrift des Brit. Mus. Add. 26, I90. Vgl. R i e u, Pers. Man., I63f.; 
B a r t h old, Turkestan, engl. Ausg., 56f. Vgl. die Ubersetzung von Miles, 
The Shafrat ul Atrak, Lond. 1838, S. 232. 

386) Diese Nachrichten finden sich in dem oben (Anm. 358) erwahnten, wahr- 
scheinlich von M u i n ad-Din Natanzi verfaBten anonymen Werke. 
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In der ersten Hilfte des 15. Jahrhunderts gait anscheinend die 

ganze militarisch organisierte Bevolkerung des ,,Ulus des Uzbek" 
als ein einziges Volk. Je mehr die Goldene Horde auseinanderfiel und 

je mehr ihre einzelnen Teile ihre Unabhangigkeit verloren, desto 
mehr kam das Wort Uzbek ais Volks- und Staatsbezeichnung in 
SiidruBland auBer Gebrauch und blieb nur fur diejenigen Stamme 
als Namen iibrig, die nach Turkestan ausgewandert waren. Die 
Russen jedoch h6rten niemals auf, die Bevolkerung der Goldenen 
Horde Tataren zu nennen, sowohl zu der Zeit, als das Mongolische 
die Staatssprache war, als auch nach der Turkisierung des ganzen 
Landes. Alle Chanate, mit denen die Russen im 15. und I6. Jahr- 
hundert zu tun hatten - das Chanat der Krim, die Chanate von 

Kazan, Astrachan und Sibirien -, waren fur die Russen tatarisch. 
Von diesen Chanaten bestand bekanntlich das Chanat der Krim am 

langsten und hier setzte sich der Terminus Tatar, wie es scheint, am 

nachhaltigsten fest. Als Tataren wurden die Krimer auBer von den 
Russen auch von den osmanischen Tiirken blezeichnet, die sich die 
Krim im Jahre 1475 unterworfen hatten. Es ist bekannt, daB gerade 
jetzt die Krimer die Bezeichnung Tatar ablehnen und sich Turk 
nennen, wihrend die einheimische gebildete Bev6lkerungsschicht an 
der Wolga nach einigen Kontroversen das Wort Tatar als offizielle 

Benennung ihres Volkes angenommen hat, woraus die Bezeichnung 
,,Tatarische Republik" entstanden ist. Die Russen verwendeten die 

Bezeichnung Tatar eine Zeitlang in sehr ausgedehntem MaBe. Noch 
Radloff nannte manchmal die Uzbeken und iiberhaupt die tiirkisch 

sprechenden Bewohner Mittelasiens Tataren. Seit jener Zeit bemiihte 
man sich, diesem Namen eine bestimmtere Bedeutung zu geben. 
Aber noch heutzutage kann man kaum die ethnographischen und 

linguistischen Kennzeichen des tatarischen Volkes unter den iibrigen 
Tiirkvolkern fur festgestellt halten. 

Im I5. und besonders i,m I6. Jahrhundert wird auBer den Tataren 
auch noch ein Volk der N o g a i e r erwihnt, das nicht nur eine ethno- 

graphische, sondern auch eine politische Einheit bildete und seine 

eigenen Fiirsten hatte. Das Zentrum der Nogaier war zu jener Zeit 
die Stadt S a r aiy q, d. h. das kleine Sara i, an der Miindung des 

Jajyk, der Begribnisort der Chane der Goldenen Horde. Seit 
Abfi'l Ghazi verwechselte man Saraicyq oft mit Neu-Sarai. Der 

politischen Bedeutung der Nogaier setzte hier, in der zweiten Halfte 
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des I6. Jahrhundierts, die Bildung des Heeres der J a j y q - K o s a k e n 
ein Ende, das zuerst von Moskau unabhangig war, spiter, im I7.Jahr- 
hundert, sich dem Zaren von Moskau unterwarf. Es ist bemerkens- 

wert, daB der Terminus Nogaier zu jener Zeit nur von den Russen 

gebraucht wurde. In den orientalischen Quellen, darunter bei Abf 
'l-Ghazi, werden die Nogaier nach dem Namen eines der turkisierten 
Volker M a n g h yt genannt. Jetzt wird i'm Gegenteil das Wort 

Nogai in Mittelasien in einem noch viel weiteren Sinne gebraucht, 
als es in RuBland der Fall gewesen war, und man nennt auch die 

Wolga-Tataren Nogaier. In SiidruBland heiBt man jetzt eine be- 
stimmte V6lkerschaft in der Krim und im n6rdlichen Kaukasus 

Nogaier, wobei man den Dialekt der Nogaier als den Dialekt eines 

Violkes, das sich erst in der mongolischen Periode gebildet hat, von 
den Dialekten der Q a r a a i und der B a 1 k a r en unterscheidet, die 
viel ilter sind und der Sprache der vormongolischen Qypcaq viel 
naher stehen367). 

Noch weniger aufgehellt ist bis jetzt die Frage, wie sich im 13. 
und I4. Jahrhundert das ethnographische und politische Leben der 
Tiirken und der turkisierten Mongolen in Mittelasien gestaltet hat. 
Mit dieser Frage soll sich die nachste Vorlesung beschdftigen. 

867) A. S a m o j o v i in Zapiski, XXI, 0155. 

I2* 

Barthold, Vorlesungen. IX t79 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


i 8o Die Welt des Islams. 1934. Beiband 

X. 

Obgleich die Chane der Goldenen Horde wegen der Entfernung ihrer 
Lander von der Mongolei von Anfang an in einem gewissen Grade selb- 

stindige Herrscher waren, so war die politische Organisation der von 
den Mongolen eroberten Gebiete von T u r k e s t a n und iiberhaupt von 
Mittelasien weit weniger festgefiigt. Es steht auBer Zweifel, daB 

Cingiz Chan seine Eroberungen im Westen der Mongolei seinen drei 
aiteren S6hnen iibergeben wollte und daB alle drei Prinzen ihre Rechte 
schon bei Lebzeiten ihres Vaters ausiibten. Doch v6llig unklar war die 

Frage sowohl iiber die Grenzen der Linder eines jeden von ihnen, als 
auch iiber den Umfang ihrer Rechte im Verhaltnis zu den Rechten des 

Reichsoberhauptes. Es ist bemerkenswert, daB trotz der Ausdehnung 
des Reiches die Orda's aller drei Prinzen sich verhaltnismaBig sehr 

nahe beieinander befanden. Die Orda des G u i befand sich am Ober- 
lauf des Irtys, und dort wurde er auch nach den friihesten Quellen be- 

graben, obwohl man spater sein Grab viel weiter westlich, am S a r y 
S u, in den Landern des Syban zeigte 368), was der mongolischen Sitte 
mehr entsprechen wiirde, nach der die Orda des Vaters auf den jiingsten 
Sohn iiberging. Am Irtys lebte nach dem Tode Guci's sein altester Sohn 
O r d a. Die Orda des dritten Prinzen tU g e d e i 369), der spiter Kaiser 
wurde, war etwas siidlicher, am Ufer des Flusses E m i l, der in den 
Ala-kul mundet. Der Begribnisort tOgedei's war nach den Worten 
Rasid ad-Din's in zwei Tagereisen Entfernung vom Irtys auf einem 
hohen Berge, auf dem einer der Zufliisse dieses Flusses entspringt"70). 
Der chinesische Einsiedler C'ang- C' u n, der im Jahre 1221 hier 
vorbeireiste, erwaihnt einen Weg durch den Altai, der wahrend des 
Durchmarsches des mongolischen Heeres auf Befehl Ogedei's auf dem 
Altai angelegt worden war87), woraus man schlieBen kann, daB Ugedei 
noch bei Lebzeiten seines Vaters sich als Herrscher auch dieses Ge- 
bietes hielt. 

Eine genaue Festsetzung der Grenzen der Linder tUgedei's finden 
wir in keiner einzigen Quelle. Guwaini sagt nur, daB das Jurt des 
tJgedei noch zu Lebzeiten seines Vaters innerhalb der Grenzen des 

30") W. B a r t ho l d, Turkestan, engl. Ausg., S. 392. 
369) Enz. d. Isl., I, 898. 
370) Text in Turkestan, russ. Ausg. I, Texte, S. 122; vgl. engl. Ausg., S. 393. 
S71) E. Bretschneider, Med. Researches, I, 62. 
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Barthold, Yorle8ungen. X t8i 

Emil und Q ob uq war372). Es ist bekannt, daB diese beiden Fliisse 
ungefahr an der gleichen Stelle entspringen, und der eine nach Westen 
und der andere nach Osten flieBt. Viel bestimmter wird bei demselben 

Guwaini iiber die Orda und die Lander des zweiten Prinzen C a g h a t a i 

gesprochen. Seine Orda lag bei dem Orte Q u j a s373) in der Nachbar- 
schaft von Almalyq. Seine Linder reichten ,,von den Grenzen des Ge- 
bietes der Uighuren bis Samarqand und Buchara". Nach den Worten 
des C'ang-C'un fiihrte Caghatai zum erstenmal den Weg am See von 
S a i r a m vorbei und iiber die Bergkette von T a 1 k i und stellte auch im 

Jahre 1222 die zur Zeit des Krieges zerst6rten Briicken iiber den Amu- 

Darja wieder her. tYber die Lage von Qujas und der Orda Caghatai's 
wissen wir aus anderen Quellen, daB beide sich im Gebiete von Q u 1 g a 
im Siiden des Flusses Iii befanden. Wir sahen, daB Qujas schon bei 
Mahmfid al-Kasghari als eine hinter Barsghan (Bars-chan) gelegene 
Stadt erwahnt wird'74). An einer anderen Stelle (Diwan Band 1II, 
S. 129) wird gesagt, daB das ganze Gebiet der Tuchsy und Cigil 
die Bezeichnung Q a j a s (oder Q u j a s) fiihrt. Dort befanden sich drei 

Festungen mit folgenden Namen: S a b I yg h Q a j a s, U r u n g Q a j a s 
und Q a r a Qa j as. Die Orda Caghatai's und seiner nachsten Nach- 

folger wird bei Guwaini375) auch unter dem tiirkischen Namen Ulu gh 
Ev, d. h. ,,groBes Haus", erwahnt. Das Auftauchen einer tiirkischen 

Bezeichnung fur die Orda des Mongolen-Chans zu einer so friihen 
Periode ist interessant. Uber den Begribnisort Caghatai's und seiner 

Nachfolger gibt es keine Nachrichten. 

Dergestalt befanden sich die Orda's der drei alteren S6hne Cingiz 
Chan's auf einem vom oberen Irtys bis zu dem Gebiete siidlich des 1 i 
reichenden verhiltnismaBig kleinen Raum. Schon daraus ersieht man, 
daB diese drei Orda's nicht als die Hauptstidte dreier verschiedener 
Reiche betrachtet werden k6nnen. Besonders unklar bleibt die Lage der 
Lander Caghatai's und Ugedei's in bezug auf die Mongolei. Nach dem 
Tode Cingiz Chan's wurde g e d e i zum Kaiser gewihlt und siedelte 
nach der Mongolei iiber, wo er die Stadt Qara Qorum und einige 

372) Gibb Mem. Ser., XVI, 3I, wo fur qonaq qobaq zu lesen ist. Vgl. Tur- 
kestan, engl. Ausg., S. 393. 

373) Bei G u w a i ni, a.a.O., qanas fiir qujas. 
374) Dtwan, I, 330. 
375) Gibb Mem. Ser., XVI, 2, Index. 
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Palaste sowohl in der Stadt selbst als in ihrer Umgebung erbaute und 
wo er offenbar alle Herrscherrechte ausiibte, ohne die T u 1 u i als Erben 
des viiterlichen Jurt, d. h. der Mongolei, zustehenden Rechte zu be- 
achten. Obwohl die Gebiete bis Samarqand und Buchara dem Ca- 

g h a t a i unterworfen waren, regierte in Transoxanien M a h m u d 

J a 1 a v a c, der in Chogent residierte und nicht von Caghatai, sondern 
von tYgedei ernannt worden war. So war die Lage noch im Jahre 
636 h.= I238/39 D. zur Zeit des Volks- und besonders des Bauernauf- 
standes gegen die Mongolen in Buchara. Kurze Zeit darauf setzte 

Caghatai den Mahmuid ab, ohne sich erst mit seinem Bruder zu beraten, 
und ernannte an seiner Stelle einen andern Statthalter. Als Mahmlud 
sich bei Ugedei beschwerte, sandte Caghatai als Antwort auf die An- 

frage seinem Bruder einen Entschuldigungsbrief376). tUgedei begniigte 
sich damit, bestatigte die Verfiigung Caghatai's und schenkte ihm 
Transoxanien als Eigentum377). (Es ist der mongolische Ausdruck 
in,u (incu).78) gebraucht). Man miiBte annehmen, daB demnach Trans- 
oxanien von Statthaltern verwaltet wurde, die von Caghatai ernannt 
waren. Indes wurde nach den Worten Rasid ad-Din's zur Zeit tYgedei's 
zum Statthalter von Qara Choco und Bes Balyq, d. h. von 

Uighuristan, Chotan, Kasghar, Almalyq, Qajalyq, Samarqand und 

Buchara bis zum Ufer des Gaih iun, und zwar von tgedei selbst, 
Mas' id Bek, der Sohn des MahmCud Jalavac, ernannt. (Mahmud 
Jalavac selbst war zum Gouverneur von Peking ernannt worden und 
starb in diesem Amte im Jahre I254379). 

Der persische Geschichtsschreiber G ii z gA n i [G a u z a ga n i] konnte 
sich eine solche Staatsordnung nicht vorstellen und bezeichnet darum 

irrig den Mas'iid Bek als ,,Minister des Caghatai". Wir haben 

Nachrichten, daB Mas'fd Bek seine Rechte auf dem ganzen weiten Ge- 
biete seiner Statthalterschaft von Bes Balyq bis Samarqand und Buchara 
ausiibte. Besonders bevorzugte er Buchara380), wo er eine umfangreiche 

378) Turk. Text irrig: itham-nime, Anklageschreiben. 
377) Rasid ad-Din, ed. Blochet, S. I96. 
3S8) Vgl. E. I.I, 898: indjl: ,,ein den Bediirfnissen des Hofes und der Heeres- 

abteilungen eines mongolischen Prinzen entsprechendes Einkommen". Daneben 
hatte jeder Prinz einen Anspruch auf ein ulus (eine Anzahl von Stiimmen) und 
ein jurt (ein Landergebiet). 

379) Text von G a m a 1 Q a r i in Turkestan, Texte, I, I39. 
380) Turk. Text: ,,In Buchara wurde ihm eine besondere Verehrung bezeigt." 
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Medrese, namens M a s 'u d i j a, errichtete. Diese Medrese wurde im 

Jahre 1273 von den persischen Mongolen zerst6rt, aber spater wieder 
von neuem erbaut; im Jahre I289 wurde ihr Erbauer in ihr bestattet. 
Eine zweite M a s' u d i j a wurde von ihm in Kasghar errichtet, wohin 
zu Anfang des 14. Jahrhunderts der dritte Sohn Mas'ud Bek's seinen 
Sitz verlegt hatte. Es ist bemerkenswert, daB dieser muhammedanische 
Kaufmann aus Chorezm bei alien zu seinen Lebzeiten in Mittelasien 

erfolgten politischen Veranderungen seine Macht behaupten und sie 
auch seinen S6hnen hinterlassen konnte. 

Einer der Griinde fur die Wirren im Mongolenreiche war das Fehlen 
eines Gesetzes iiber die Thronfolge. Nach dem Tode eines jeden Chan 

unterlag die Frage nach seinem Nachfolger einer langen Beratung. Ge- 
fordert wurde seine Anerkennung durch alle Mitglieder des Chan- 
Geschlechtes und seine feierliche Inthronisation unter ihrer Anteil- 

nahme, wozu ein Qurultai 81) berufen wurde. Die Willensmeinung des 

vorausgegangenen Chans wurde beriicksichtigt, war aber fur die Prinzen 
nicht unbedingt verbindlich. Zwischen dem Tode des Chan und dem 

Qurultai, auf dem die Thronbesteigung seines Nachfolgers stattfand, ver- 
flossen einige Jahre. Als Herrscher in dieser Zwischenzeit gait die 
Gattin des Verstorbenen. Aber ihre Herrschaft wurde nicht von allen 

anerkannt, und viele Prinzen schalteten und walteten willkiirlich in 
ihren Provinzen, ohne die Rechte des Reichsoberhauptes zu beachten. 

Ein solches Interregnum war schon die Periode nach dem Tode 

tYgedei's (I24I) bis zur Thronbesteigung seines Sohnes Gujuk 
[Gii jiik] (1246) - die gegen den Willen des Verstorbenen erfolgte, 
da dieser einen anderen zum Nachfolger bestimmt hatte. Unter den 
andern Statthaltern fiihlte sich Mas'fid Bek in seiner Statthalter- 
schaft nicht ganz ungefahrdet und ging zu Baty, konnte aber schon vor 

der Wahl G u j u k's zuriickkehren und erschien als Statthalter auf 

dem Qurultai des Jahres 1246. Gujuk bestatigte ihn als Statthalter von 

Transoxanien, Turkestan und anderen Gebieten. 
G u j u k starb bereits im Jahre 1248; nach ihm ging der Thron auf 

die Nachkommenschaft des zweiten Sohnes Cingiz Chan's, auf die 

Nachkommen Tului's uiber, und im Jahre 1251 wurde Tului's altester 
Sohn Mangu [M ng i] (M ngke) zum Oberhaupt des Kaiser- 

381) Qurultai wohl richtiger als Kurultai, vgl. P elliot in T'oung Pao, 
XXVII (1930), S. 52. Seit dem Turkologen-KongreB in Baku 1926 ist dieses 

Wort in alien Tiirksprachen wieder lebendig geworden. 
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i 8 Die Welt des Islams. 1934. Beiband 

reichs ausgerufen. Nach seiner Thronbesteigung wurde die Sache der 
wirklichen oder angeblichen Verschw6rung vieler Prinzen aus der Dy- 
nastie Caghatai's und UJgedei's gegen ihn ruchbar. Die Prinzen, die 
man der Teilnahme an der Verschw6rung beschuldigte, wurden zum 
Teil hingerichtet, zum Teil verbannt. Es kam zu einer fast v6lligen 
Vernichtung der Uluse Caghatai und tUgedei. Der auB3eren Form nach 
wurden diese Uluse allerdings nicht vernichtet. Die Witwe G u j k ' s 
blieb in ihrer Orda am Emil, und die Witwe des Q a r a H u 1 a g u, des 
Enkels Caghatai's: E r g e n e C h a t u n, blieb die Herrscherin der Orda 

Caghatai's. Aber in Wirklichkeit ging die ganze Macht auf die Dynastie 
Tului's und Guci's iiber, und Mangu Chan sagte im Jahre 

1253 zu Rubruquis: ,,Wie die Sonne ihre Strahlen iiberallhin aussendet, 
so erstreckt sich meine Gewalt und die Gewalt von Batu iiber alle 

Lander"382). Nach den Worten Rubruquis' verlief die Grenze zwischen 

den Interessenspharen Mangu's und Baty's ostlich von Talas, so daB 
ein Teil des Gebietes des Ulus Guci in die EinfluBsphire Mangu's fiel. 

tber die Unternehmungen Mas'ud Bek's zur Zeit dieser Wirren und 
der Verschw6rung gibt es keine Nachrichten. Es heift nur, daB sein 
Leben wegen seiner Anhanglichkeit an Mangu bedroht war. Nach der 

Wiederherstellung der Ordnung wurden die Grenzen der Statthalter- 
schaft Mas'fid Bek's noch mehr erweitert. Es wurden ihm unterstellt: 

Transoxanien, Turkestan, Otrar, das Uighuren-Land, Chotan, Kasghar, 
Gend, Chorezm und Ferghana. Im Herbst 1253 brach Hulagu, der 
Bruder Mangu's, mit einem Heere aus der Mongolei auf. Hulagu war 
es verg6nnt, Baghdad zu erobern, die Dynastie der 'Abbasiden-Chalifen 
zu vernichten und eine neue mongolische Herrschaft in Vorderasien zu 
errichten. Das Heer Hulagu's bewegte sich, wie friiher das Heer 

Cingiz Chan's, nur langsam vorwarts und ging erst im Jahre 1256 
iiber den Amu-Darja. Im Jahre 1254 wurde es in Almalyq und Ulugh 
Ev von E r g e n e C h a t u n empfangen. Im Herbst 1255 verbrachte 

382) Vgl. Enz. d. Isl., I, 711, a; ferner Itinerarium Willelmi de Rubruk in 
Recueil de Voyages et de Memoires publie par la Societe de Geographie, Paris 
1839, IV, S. 307. ,,Sicut sol est ubique diffundens radios suos, ita mea potencia 
et ipsius Baatu diffundit se undique (ubique)"; The journey of William of 
Rubruck to the eastern parts of the world 1253-55 (W. W. R o c k h il), 
Hakluyt Society, 2. Serie, IV, London I900, S. 174. Die Audienz fand nicht 

I253, sondern ,,in octavis Innocentium" d. h. am 3. Januar 1254 statt. Itinerarium, 
S. 304, Rockhill, S. I7I. 
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es vierzig Tage in der Umgebung von Samarqand, wo Mas'fid Bek es 
bewirtete 88). 

Nach dem Tode Mangu Chan's anderte sich von neuem die Lage. Es 
kam zwischen seinen Briidern Qubilai und Aryq Bugha zum 

Kampf um den Thron. Der erstere wurde in China, der letztere in der 

Mongolei zum GroB-Chan ausgerufen. Infolgedessen h6rte die Ge- 
treidezufuhr aus China auf, auf die die Mongolei angewiesen war. Aryq 
Bugha beschloB, den Caghatai-Prinzen A lgu nach dem Westen zu 

schicken, um die geordnete Zufuhr von Lebensmitteln und den not- 

wendigen Waren, darunter Waffen, aus Turkestan in die Wege zu leiten. 

Algu brachte rasch alle Gebiete, die friiher zum Ulus Caghatai geh6rt 
hatten, unter seine Herrschaft. Er bemachtigte sich sogar Chorezm's, 

das zum Bestand des Ulus Guci geh6rte, machte das alles aber natiirlich 
fur sich und dachte nicht daran, die Auftrage Aryq Bugha's auszu- 
fiihren. Ergene Chatun begab sich zu Aryq Bugha, um sich iiber Algu 
zu beklagen. Dorthin ging wahrscheinlich auch Mas'fid Bek. Aryq 
Bugha lieB sich dann mit Algu in den Kampf ein, erlitt aber nach 

einigen Erfolgen eine Niederlage. Er verlieg Turkestan und sandte 
die Ergene Chatun und Mas'fid Bek zu Algu. Algu heiratete die Ergene 
und sandte den Mas'fid Bek als Statthalter nach Samarqand und 
Buchara. Mit Hilfe der Gelder, die von Mastfid Bek gesammelt wurden, 

gelang es Algu, bis zu seinem Tode, der wahrscheinlich im Jahre 1266 

erfolgte, auch Otrar, das zum Bestand der Lander Berke's geh6rte, zu 
erobern. 

Nach dem Tode Algu's wurde der Sohn der Ergene aus ihrer ersten 
Ehe: M u b a r a k S a h, der Muhammedaner war, am Ufer des Angren 
zum Chan der Caghatai ausgerufen. Jedoch wurde ihm nachher von 
einem anderen caghataischen Prinzen B o r a q, der von dem in der 

Mongolei siegreich gebliebenen Qubilai-Chan gesandt worden war, der 
Thron entrissen. Boraq muBte sich seinerseits Qaidu, dem Enkel 
des Ugedei unterwerfen, der sich zuerst im Heere des Aryq Bugha be- 
funden hatte und nach dessen Weggang selbstandig gegen Algu und 
seine Nachfolger den Krieg fortgesetzt hatte. Qaidu berief im Jahre 

383) Alles nach G u w a i n i [dessen dritter Teil I93I in London von E. D e n i - 
son Ross fur den James Forlong Fund, Vol. Io, herausgegeben wurde: The 
Ta'rikh-i-jahdn-gushay of Juwayni, Band I, 2. E. J. W. Gibb Memorial Series, 
Vol. I6, I, 2; Band 3. James Forlong Fund]. Vgl. Rasid ad-Din ed. 
B l o c h et, S. 272 ff., besonders 308 f. 
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I269 am Ufer des Talas ein Qurultai. Auf diesem wurden besonders 

MaBregeln zur Verteidigung der Kulturlander gegen die Nomaden ge- 
troffen. Die Prinzen verpflichteten sich, auf den Bergen und in den 

Steppen zu leben und ihre Herden nicht auf die Felder zu lassen. Die 

Verwaltung der Kulturgebiete wurde wiederum M a s' u d B e k iiber- 

tragen. Er selbst und nach ihm seine zwei altesten S6hne wurden von 

Qaidu, der dritte Sohn Mas'id Bek's von C a p a r, dem Sohn und 

Nachfolger Qaidu's, ernannt, der im Jahre 1303 an einem Orte am 
Emil auf den Thron erhoben worden war. 

Aus dieser letzten Nachricht384) ist ersichtlich, daB der Sitz Qaidu's 
und seines Nachfolgers ein Ort war, der von Anfang an dem tOgedei 
gehort hatte, obwohl der Begriibnisort Qaidu's sich auf den Bergen 
zwischen Cu und Ili befand. Obwohl die Oberherrschaft den Nach- 
kommen tUgedei's zustand, wurden auch Chane der Caghatai auf den 
Thron erhoben. Am langsten (1282-1306) regierte Tuwa, der Sohn 
des Boraq, der den Qaidu iiberlebte. Es gibt keine Nachrichten dariiber, 
ob die Grenzen zwischen dem Ulus Ugedei und dem Ulus Caghatai fest- 

gesetzt waren. 

Selbst die Frage iiber die damaligen Grenzen zwischen den Ulusen 
der vier S6hne Cingiz Chan's in Mittelasien bleibt unklar. Im Norden 

geh6rten anscheinend zu dem Bestand des Ulus Tului noch in der ersten 

Halfte des 13. Jahrhunderts einige Lander, die friiher zu den Be- 

sitzungen Guci's geh6rt hatten, darunter das Land der Kirgizen. Dar- 

iiber wird deutlich in der Geschichte Qubilai's gesprochen. AuBerdem 

haben wir bei Abu'l-Ghazi eine interessante, allerdings durch keine 

anderen Quellen bestatigte Erzahlung iiber den Zug der Mongolen aus 

dem Land der Kirgizen zur Miindung des Jenissei ins Land A 1 a q c i n. 

Dieser Feldzug wurde auf den Befehl der Witwe des Tului, der Kaiserin 

S u j u r c h u q ta n i, folglich in der Zeit zwischen dem Tode Tului's 

(im Schlangenjahr 1233) und dem Tode der Kaiserin (Februar 1252) 

unternommen. Im Nordwesten reichten die Lander Qubilai's an- 

scheinend bis zum Irtys. Es existiert eine Nachricht, daB die Grenze 

zwischen den Landern des Qubilai und Qaidu's bei Qajalyq vorbei- 

ging385). Es diirfte indessen schwer sein, damit die Nachricht iiber die 

384) Aus den Mulhaqat as-Surdh von Gam al Qa rsi (Text bei W. B ar - 
t h o 1 d, Turkestan, russ. Ausg., I, I38). 

385) D'Ohsson, Histoire des Mongols, II, 516 nach Was saf. 
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Thronbesteigung des C a p a r an einem Orte am Emil in Einklang zu 

bringen. 
Bei der Beschreibung der Gebiete des heutigen Chinesisch-Turkestan 

zahlt M a r co Polo zu den Lindern Qubilai's auch Chotan und die 
ostlich davon gelegenen Gebiete886). Doch heiBt es dort auch, daB die 
Lander von Kasghar bis hierher und noch weiter zur ,,GroBen Tiirkei" 

gehoren, wie Marco Polo selbst das Reich des Qaidu heiBt. Von 

Jarkend wird ausdriicklich erklirt, daB es dem Neffen des GroB- 
Chans geh6rte, wie Marco Polo irrtiimlich eben diesen Qaidu nennt. 
Interessant ist die von Rasid ad-Din iiberlieferte Nachricht, daB das 
Gebiet der Uighuren zur Zeit des Kampfes zwischen Qubilai und Qaidu 
neutral blieb. Die Uighuren bemiihten sich, mit beiden Teilen gute 
Beziehungen aufrechtzuerhalten387). Anscheinend herrschte dort noch 
immer die I d i q u t-Dynastie. Idiqut Barcuq, der sich I209 dem Cingiz 
Chan unterworfen hatte, nahm I218 an dem Feldzug gegen Kucluk teil, 
nachher an dem Feldzug gegen das Reich des Muhammed Chorezm Sah 
und an dem letzten Feldzug Cingiz Chan's gegen die Tanguten. Dem 

Barcuq, der zur Zeit der Regierung tYgedei's starb, folgten seine drei 

S6hne, einer nach dem andern. Von diesen starb der erste zur Zeit der 

Regierung der Witwe tgedei's Tu r a k i n a (I24-II246). Der zweite 
wurde zur Zeit der Herrschaft Mangu's unter der BeschuldigungS88) 
hingerichtet, daB er an einem Freitag in der groBen Moschee alle 
Muhammedaner in Bes Balyq umzubringen beabsichtigt habe. Den 

Kopf schnitt ihm sein eigener Bruder ab, der dann zu seinem Nach- 

folger ernannt wurde. Weitere Nachrichten iiber die Idiqut-Dynastie 
gibt es anscheinend nicht. 

Wenn einerseits das Reich des GroB-Chans seine Grenzen auf Kosten 
des Reiches Qaidu's etwas ausdehnte, so konnte andrerseits das Reich 
der mittelasiatischen Mongolen zur Zeit Qaidu's seine Grenzen auf 

Kosten der Reiche der Nachfolger H u a g u's und G u i's nach 
Siiden und nach Westen erweitern. Zu dem Bestand von Qaidu's Reich 

geh6rte der ganze nordliche Teil von Afghanistan, von Badachsan bis 
zu den Ufern des Murghab, wo einer von den 24 S6hnen Qaidu's, 

386) Le livre de Marco Polo, hsg. von M. G. P au t h i e r, Paris 1865, I, 143; 
The book of Ser Marco Polo, hsg. von H e n r y Y u e, London I875, I, 196. 

387) Rasid ad-Din, ed. Blochet, S. 502. 

38) Vgl. die ausfiihrliche Schilderung seines Prozesses bei G u w a i n i, Gibb 
Mem. Ser., XVI, 34 f. 
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Sarban, mit einem Heer stand. Der Ulus Guci verlor anscheinend 
allmahlich seine ostlichen Gebiete, namlich die Lander ostlich von dem 
Unterlauf des Syr-Darja, obwohl wir keine genauen Nachrichten dar- 
iiber haben, wo in der zweiten Halfte des I3. Jahrhunderts der Sitz der 

Nachfolger Or d a's war. Nach der Erzahlung Rasid ad-Din's mar- 
schierte eine der mongolischen Truppenabteilungen auf dem Wege nach 

der Orda des Q o n y, eines Nachfolgers des Orda, durch Gend und 

Uzkend389), woraus sich schlieBen laBt, daB der Sitz330) des Qoncy 
noch weiter nach Westen und Nordwesten lag. Marco Polo setzt das 
Land des Qoncy irgendwo weit im Norden an, wo die Menschen ,,wie 
die Tiere leben", wo es iiberhaupt kein Getreide gibt und wo man an 
manchen Orten anstatt mit Pferden, mit Hunden fahrt391). Qoncy starb 

noch zu Lebzeiten Qaidu's. Die Macht ging auf seinen Sohn B a j an 

iiber, gegen den mit Qaidu's Hilfe Kuiluk auftrat, ein anderer Ur- 
enkel des Orda. Der Kampf zwischen ihnen dauerte noch zur Zeit der 

Abfassung von Rasid ad-Din's Werk fort. 
Die arabischen Geschichtsschreiber, die in Agypten und Syrien 

schrieben, von A b fi' 1- F i d a angefangen, erklaren, daB Q o n c y und 
seine Nachfolger in Ghazna und Bamian geherrscht haben. Diese Nach- 

richt, die von den weit besser unterrichteten persischen Autoren keines- 

wegs bestatigt wird, ging auch in die europaischen Werke fiber, darunter 
in das Buch L a n e- P o o l e's iiber die islamischen Dynastien 392). Die 
arabischen Autoren verwechselten wahrscheinlich den Namen Qoncy 
mit dem Namen Q u ly's, eines Sohnes des Orda, der an der Erobe- 

rung Persiens durch Hulagu teilnahm. Spater wurde er in Persien hin- 

gerichtet. Seine Truppenabteilungen gingen wahrend des Kampfes zwi- 
schen Hulagu und Berke nach Osten, bemachtigten sich Ghazna's und 
Bamian's und unterwarfen sich dort den caghataischen Prinzen. 

Obwohl Mittelasien unter die Mitglieder der Chan-Dynastie aufge- 
teilt war, gab es doch hier, im Gegensatz zur Goldenen Horde, noch zu 

Anfang des 14. Jahrhunderts eine ganze Reihe einheimischer vor- 

389) Rasid ad-Din, ed. Blochet, S. 443. 
390), Turk. Text irrig sefer (Feldzug) statt maqarr (Sitz). 
391) H e n r y Y u 1 e: The book of Ser Marco Polo, the Venetian, concerning 

the Kingdoms and Marvels of the East, London I875, II, 478 f. 
392) The Mohammedan Dynasties, Westminster I894. In der russischen von 

Barthold besorgten Ausgabe Musul'manskija Dinastii, St. Petersburg i899, S. I88 
A. 4 ist dies verbessert. 
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mongolischer Dynastien. Nachrichten iiber sie finden wir zum Teil bei 
Gamal (ad-Din) Qarsi, der zu Beginn des I4. Jahrhunderts 
schrieb, zum Teil in den rein arabisch geschriebenen Grab-Inschriften. 
Alle diese Herrscher tragen den arabischen Titel Malik (K6nig), wie 
sich in der vormongolischen Periode die Vasallen-Fursten in Persien 
oder in Mittelasien genannt hatten. Manchmal wurden dem auch noch 
hocht6nendere Titel beigefiigt, wie Sultan und Chan. In einer der Er- 

zahlungen des Gamal Qarsi wird nach den Worten des Uzgender 
Heiligen Burhan ad-Din Qylyc der Herrscher von Ferghana I l i 
Malik Sah erwahnt393). In Uzgend hat sich das Grab seines Sohnes 
und Nachfolgers Satylmy Malik S h erhalten, der im Jahre 
665 h.= I226/27 D. gestorben ist394). Nach ihren Namen und Titeln zu 
urteilen, waren alle diese Fiirsten tiirkischer Herkunft. Einige Namen 
und Titel machen den Eindruck eines sehr hohen Alters. So ist in 
A ulij At a der im Jahre 1262 verstorbene einheimische Fiirst 

Balygh Bulge Ulugh Bilge Iqbal Chan begraben395). Die 

Inschriften wurden von den Gelehrten arabisch geschrieben. Gamal 

Qarsi fiihrt eine von ihm selbst in Gend verfaBte arabische Inschrift 
auf dem Grabe des turkischen Heiligen Kam l ad-Din Chorezmi 
S u g h n qi an, der bei den Turkmenen unter dem Namen S a i c h 

B a b a bekannt war und Ende November des Jahres 1273 in Gend 

85jahrig starb396). Gamal Qarsi fiihrt ebenfalls die metrische persische 
tJbersetzung eines auch im Original mitgeteilten Verses auf einem 
Grabe unweit von Chogent am Ufer des Syr-Darja an397). AuBerdem 
werden persische Verse, die zu Ehren des Sultans von Chotan M un - 

my Tegin (unbekannt, aus welcher Zeit) geschrieben sind, ange- 
fiihrt, in denen es heiBt: ,,Leb' so lange, Sah, daB die Tiirken sagen: 
Sehr alt ist Munmys Tegin geworden!"398). Die letzten Worte sind 
tiirkisch angefiihrt. 

Von dem Vorhandensein von Vasallen-Dynastien im I3. Jahrhundert 
zeugen auch die Miinzen, die in verschiedenen Stadten Mittelasiens, 

393) B a r t h o l d, Turkestan, russ. Ausg., I, I49. 
394) Die Grabinschrift ist angefiihrt in Protok. Turk. kruzka ljub. Arch, II. 
395) Zapiski, XII, S. V. 
396) B a r t h o l d, Turkestan, russ. Ausg., I, 151 f. 
397) A.a.O., I47. Im turk. Text irrig: ,,Inschrift" statt ,,Vers". 
398) A. a. 0.: candan bizs ej JSh ki g2jdd Turks ,,javlaq qary bolmys Munmys 

Tdgin". 
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z. B. in O t r a r, gepriigt worden sind. Gew6hnlich wurden sie im 
Namen des einheimischen Malik geprigt, wobei sein Name nicht ge- 
nannt wird. Es gibt keine einzige Miinze, auf der sich die Namen 

Qaidu's, Tuwa's und anderer finden, wahrend in der Goldenen Horde 
schon Chan Mangu Timur Miinzen mit seinem Namen pragte. Es gibt 
auch keine Hinweise darauf, daB eine Grenze bestand. zwischen dem 

Gebiet, das direkt von den Chanen verwaltet wurde, und dem Gebiet, 
das den friiheren einheimischen Dynastien iiberlassen war. Der Caghatai- 
Orda zunichst befand sich die Stadt Almalyq, wenn auch zwischen beiden 
ein so groBer FluB wie der Ili floB. Indessen herrschte selbst in Almalyq 
die Dynastie, deren Stifter sich dem Cingiz Chan unterworfen hatte, 
weiter. Auf der andern Seite verlor die Dynastie des Q a r 1 u q A r s 1 a n 

Chan noch friiher aus irgendwelchen Griinden Qajalyq. Schon der 

Sohn des Arslan Chan erhielt aus unbekannten Griinden von Mangu Chan 

nicht Qajalyq, sondern O z k e n d399), das damals die Hauptstadt von 

Ferghana war. Es ist unbekannt, ob es seiner Nachkommenschaft ge- 

lungen ist, diese Stadt fur sich zu erhalten oder nicht, und ob der oben 

erwahnte I l i M a li k S h ein Nachkomme dieses Qarluq Arslan 

Chan war. 

Q a j a y q wurde bekanntlich im Jahre 1253 von Rubruquis besucht, 
der hier I2 Tage verweilte. Rubruquis beschreibt Qajalyq als ,,eine 

groBe Stadt mit lebhaftem Markt"400). Es ist interessant, daB cs in 

dieser muhammedanischen Stadt drei buddhistische Tempel gab, die 

den Uighuren geh6rten. Es ware auBerst wichtig, wenn es gelange, 

irgendwelche Uberreste dieser Stadt zu finden, in der es so verschieden- 

artige Kulturelemente gab. Jedoch bleibt vorerst sogar die Lage Qa- 

jalyq's nicht feststellbar. In einiger Entfernung n6rdlich von Qajalyq 
kam Rubruquis an einer Ansiedlung vorbei, in der ausschlieBlich christ- 

liche Nestorianer wohnten, die dort ihre Kirche hatten401). Christliche 

39g) G u w a i n i, Gibb Mem. Ser., XVI, 58. 

4W) Itinerarium Willelmi de Rubruk, S. 281: ,,Invenimus ibi unam magnam 
villam nomine Cailac, in qua erat forum, et frequentabant eam multi mercatores." 
Ebenso in: The texts and versions of John de Plano Carpini and William de 
Rubruquis (C. Raymond Beazley), London I903, S. 178; Rubruck 

(Rockhill), S. I40. 
4") Itinerarium, $. 293. ,,Egressi autem sumus in festo sancti Andree a pre- 

dicta civitate, et invenimus ibi prope ad tres leucas unum casale totum nestorino- 
rum"; Rockhill, S. 159. 

Die We t des Islams. 1934. Beiband 190 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Inschriften sind im n6rdlichen Teil der Provinz Getisu bis jetzt nicht 

gefunden worden. 
In der Gegend n6rdlich vom Ili, etwas siidlich von Qajalyq, sah 

Rubruquis noch eine ,,sch6ne" Stadt mit muhammedanischen Ein- 

wohnern, die jedoch nicht tiirkisch, sondern persisch sprachen402). Aller 
Wahrscheinlichkeit nach waren dies Auswanderer, die nicht lange zuvor 
aus dem sidlichen Teil Transoxaniens gekommen waren. Jedoch befand 
sich iiberhaupt schon damals das stidtische Leben in der Ebene nord- 
lich des Ili in v6lligem Verfall. Friiher jedoch gab es dort viele Stidte, 
aber die Tataren vernichteten einen groBen Teil von ihnen, um die vor- 

ziiglichen dort befindlichen Weiden zu benutzen. Es wird dort auch 

gesagt, daB das Land gr6Btenteils von T u r k m e n e n eingenommen 
war. Es ist schwner zu sagen, ob man diese Worte des Rubruquis im 
Sinne eines Hinweises auf ein bestimmtes Tiirkvolk, das diesen Namen 

trug, verstehen soll, oder ob man auch damals schon unter Turkmenen, 
wie jetzt im Kaukasus, besonders unter der arabischen Pluralform, 
Tarakime, die in wirtschaftlicher und geistiger Hinsicht riickstindigsten 
Elemente der Bevolkerung, speziell die tiirkische Bevolkerung verstehen 

soll. Darauf weisen auch die Worte des Gamal Qarsi 403) iiber die 

Tarakime bei B a r c k e n d und G e n d hin, wo damals kaum Turkmenen 

gelebt haben. Die Worte des Rubruquis iiber den Verfall der Kultur 
werden durch die Worte des Chinesen Ca n g - t e, eines Zeitgenossen 
des Rubruquis, bestitigt, der im Jahre I259 hier vorbeizog404). C'ang-te 
sagt, daB es in der Gegend, in der friiher die Qara Qytai lebten, eine 
zahlreiche Bev6lkerung und viele Kanale gab, die die Felder bewasserten, 
daB er aber gleichzeitig hier viele Ruinen gesehen habe405). 

Es liegt kein Grund dafiir vor, die Zerst6rung der Stadte mit der 
Politik der mongolischen Chane oder mit der Feststellung eines Utber- 

wiegens der tiirkischen Nationalitat in Zusammenhang zu bringen. Wir 
haben gesehen, daB die Chane, unter ihnen Qaidu, MaBregeln zum 

402) Itinerarium, S. 28I. ,,Et post hoc invenimus quandam bonam villam, que 
dicitur Equius, in qua erant Saraceni loquentes persicum"; R o c k hil, S. 139. 

403) W. B a r t h old, Turkestan, russ. Ausg., I, I5I. 
,04) Der Chinese C'ang-te (Cheang Te) wurde I259 von dem Mongolen- 

kaiser M a n g u an seinen Bruder H u 1 a g u von der Mongolei nach Westasien 
gesandt. Sein Reisebericht Si shi ki ist von B r e t s c h n e i d e r: Mediaeval 
Researches, London I9I0, I, I09-I56 neu iibersetzt und kommentiert worden. 

405) Bretschneider, Med. Researches, I, I29. 
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Schutze der landwirtschaftlichen Kultur vor den Nomaden ergriffen 
haben. AuBerdem erbauten Qaidu und Tuwa in Ferghana eine neue 
Stadt: A n d i g a n406), der spater eine groBe Zukunft beschieden war, 
und diese neue Stadt wurde mit der Zeit ganz tiirkisch. Zu Anfang des 
I6. Jahrhunderts gab es in Andigan nach den Worten Babur's niemand, 
weder in der Stadt noch auf dem Markte, der nicht tiirkisch verstanden 
hatte. Im Gegensatz zu der Mehrzahl der Stadte der mongolischen 
Periode wird in diesem Falle nichts gesagt, weder iiber die Chan- 

Palaste, noch iiberhaupt iiber den Sitz der Chane. Die Chane haben 
anscheinend diese Stadt ausschlieBlich im Interesse der Bev6lkerung 
und nicht fur sich gebaut. 

Auf die Handelsinteressen und damit zugleich auf das Stadtleben 
muBten die Wirren, die im mongolischen Kaiserreich schon sehr friih 

begannen, sich vernichtend auswirken. Unter anderen Griinden wurden 
diese Wirren ebenfalls durch die Verschiedenheit der Kulturelemente 

hervorgerufen, die auf die Mongolen EinfluB ausiibten. Es gibt Bei- 

spiele dafiir, daB in einer und derselben Chan-Familie von den S6hnen 
die einen eine christliche, die anderen eine muhammedanische Erziehung 
erhielten. Die Vertreter der verschiedenen Kulturvolker, die von den 

Mongolen unterworfen worden waren, intrigierten bestandig in der 
Chan-Orda gegeneinander. Das gleiche gilt auch fur alle, die sich gegen- 
seitig die Macht in irgend einem Lande streitig machten. Durch die 
russischen Historiker ist bewiesen worden, daB der Hauptgrund fur den 

Untergang vieler russischer Fiirsten und Wiirdentrager in der Goldenen 
Horde die Intrigen der anderen russischen Fiirsten und Wiirdentriger 
gegen sie waren. Das Todesurteil wurde von den Tataren ausgesprochen 
und vollstreckt, aber sie waren in diesem Falle nur ein Werkzeug in den 
Handen der Feinde der Verurteilten. Die gleiche SchluBfolgerung kann 
man auch auf die anderen, den Mongolen unterworfenen Lander an- 
wenden. Nur der erste Nachfolger Cingiz Chan's: g e d e i vermochte 

es, iiber diesen Intrigen zu stehen und durch seine unparteiischen Ent- 

scheidungen den Frieden zwischen den miteinander verfeindeten Prinzen 
und Wiirdentragern herzustellen. Unmittelbar nach seinem Tode be- 

gann die Epoche der grausamen Hinrichtungen in der Orda. Nach 
Verlauf von o Jahren begannen die Mitglieder der Chan-Familie 

4) Ober die Griindung der Stadt vgl. H amd Allah Qazwini, Gibb 
Mem. Ser., XXIII, 246. 
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solchen Hinrichtungen in groBer Zahl ausgesetzt zu werden (vereinzelte 
Falle hatte es auch schon friiher gegeben). Nach Verlauf von weiteren 
I Jahren begannen die Kriege zwischen den einzelnen Mongolen- 
reichen und die Falle, daB ganz unschuldige Kaufleute, die aus dem 
einen Land kamen, in dem andern ermordet wurden. Nach seiner 
Niederlage am T erek im Jahre 1262 im Kampf mit dem Heere 
Berke's befahl Hulagu, alle Kaufleute, die aus dem Reiche seines 
Feindes kamen, ohne Ausnahme umzubringen. B e r k e antwortete 
darauf mit der Ermordung der Kaufleute, die aus dem Reiche Hulagu's 
kamen. Zur Zeit von Wirren muBten, wie gew6hnlich, die augenblick- 
lichen und privaten Interessen den Vorzug vor den allgemeinen Inter- 
essen des Reiches erhalten. Derart waren nach der Erzahlung der 
Geschichtsschreiber schon die Handlungen, zu denen Algu im Jahre 
1260 schritt, um seine Herrschaft in Mittelasien zu befestigen. Noch 
charakteristischer ist die bewuBte Zerst6rung von B u c h a r a als eines 

Stiitzpunktes fur einen Angriff von Turkestan nach Persien im Jahre 
1273 durch die persischen Mongolen. Buchara erholte sich nicht nur 
sehr rasch wieder nach dem Einfall der Mongolen im Jahre 1220, 

sondern erreichte auch in den ersten Jahrzehnten der Mongolenherrscher 
eine solche Bliite, wie es sie friiher niemals besessen hatte. G u - 

waini407) bezeichnet Buchara als eine Stadt, wie es ,,ihresgleichen in 
der islamischen Welt sonst keine gab", und M a r co P olo (dessen 
Vater und Onkel in Buchara drei Jahre, von 1262 bis 1265, zubrachten) 
nennt Buchara ,,die beste Stadt in ganz Persien"408), d. h. in alien 
Landern, wo man persisch sprach. Selbst der Aufstand gegen die Mon- 

golenherrscher (1238-39) wirkte sich nicht auf den Wohlstand der 
Stadt ungiinstig aus. M a h m i d J a 1 a v a c verstand es, die Mongolen 
und besonders den Chan tgedei zu iiberzeugen, daB es nicht im Inter- 
esse der Staatsmacht liege, wegen des Verbrechens einiger weniger 
Emp6rer diese reiche Stadt zu zerst6ren409). Anders handelten zur 
Zeit der Wirren die einzelnen Chane und Prinzen, fur die nicht so 
sehr die Einkiinfte wichtig waren, die die Stadt fur eine lange Periode 

gewahren konnte, als die M6glichkeit, sofort bedeutende Mittel in ihre 

407) Gibb Mem. Ser., XVI, 84. 

408) Le livre de Marco Polo (Pauthier), I, 9: ,,La cite estoit la meilleur de 
toute Perse." 

409) Gibb Mem. Ser., XVI, 90. 
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Verfiigung zu bekommen. Seit dem Jahre 1260 unterlag Buchara 

einige Male Zwangsbesteuerungen und Auspliinderungen. Sogar nach 
der Katastrophe von 1273 konnte die Stadt noch immer Plunderer an- 
ziehen, und ihre Utberreste lieferten zwei aufriihrerischen Prinzen, den 
S6hnen Algu's, eine grofe Beute. Darnach existierte Buchara sieben 
Jahre (wahrscheinlich 1275-82) iiberhaupt nicht, und erst mit der 

Thronbesteigung Tuwa's konnten MaBregeln zu seiner neuerlichen 

Wiederherstellung ergriffen werden. 
Das, was iiber Buchara in den Quellen gesagt wird, wiederholte sich 

sicherlich auch an anderen Orten, iiber die unsere Nachrichten noch 

sparlicher sind. Viele interessante Nachrichten iiber die Stadte Mittel- 

asiens erwartete man aus den Mulhaqdt des Gam l 1 Qar i, den 

Appendices zu einem von ihm iibersetzten arabischen W6rterbuch aus 
dem 10. Jahrhundert. M u h a m m e d H a i d a r, ein Schriftsteller des 

I6. Jahrhunderts, beschuldigt den Gamal Qarsi der Parteilichkeit fur 
seine Geburtsstadt Balasaghfun. Indem er die hervorragenden Staats- 
manner jeder Stadt aufzihlt, nennt er angeblich von den Samarqandern 
kaum zehn Namen, wahrend von den Balasaghiunern bei ihm so viele 

aufgefiihrt werden, daB man kaum begreifen kann, wie in einer einzigen 
Stadt zu einer und derselben Zeit so viele bedeutende Leute leben 

konnten410). Solange keine einzige Handschrift dieser Mulhaqdt be- 

kannt war, konnte man erwarten, wie das auch in der Publizistik411) 
zum Ausdruck kam, daB sich in ihnen kostbares historisch-literarisches 
Material iiber das geistige Leben von Balasaghiun finden wurde. Aber 
die seitdem entdeckten Handschriften haben diese Erwartungen nicht 
erfiillt. Balasaghiun wird in ihnen nicht einmal erwihnt. Von den von 
dort Abstammenden sind nur der Saich des Autors S a m s ad- D i n 

Ejjuib-i-Balasaghuni und sein Sohn Rukn ad-Din Ah- 

med-i-Balasaghfni genannt412). Ferner wird die Stadt Q u z B a - 

lyq413) erwahnt, wo im Jahre I259 einer der Fiirsten von Almalyq 
starb. Man k6nnte denken, daB damit Balasaghfin gemeint ist, das 
nach Mahmud al-Kasghari 4l4) ebenfalls die Bezeichnung Q u z O r d u 

(diese Benennung wird im 13. Jahrhundert auch in chinesischer Tran- 

410) Tarikh-i Rashidi, Ubers. von E. D. R o s s, S. 364. 
411) Zapiski, VIII, 353. 
412) Turkestan, russ. Ausg., I, I4I. 
413) A. a. O., I, 140. 

414) D.iwan, I, 60 und II2. 
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skription angefiihrt)415) und Quz Ulus trug. Aber es ware seltsam, 
wenn der Autor Balasaghun nicht mit dem Namen nennen wiirde, von 
dem sein Saich seine Nisbe erhalten hatte. AuBerdem finden wir bei 

Gamal Qarsi4l1) noch einen geographischen Namen, der in den anderen 

Quellen sonst nicht vorhanden ist: II Alargu. So hieB der Land- 
strich, in dem sich die Orda Caghatai's befand. Von dieser Bezeich- 

nung erhielt der muhammedanische Wezir Caghatai's, der Kaufmann 

Q u t b ad- D i n Ha b a 'Amid, der im Jahre I260 zu Beginn der 
Herrschaft Algu's in einer der Stadte des Gebietes von Almalyq starb 
und dort in einem von ihm erbauten Kloster bestattet wurde, seine 
zweite Nisbe: I Alargawi 416). 

Gamal Qarsi widmet einigen Stadten einzelne Kapitel verschiedenen 

Umfangs (Almalyq, Kasghar, Chotan, Chogent, den ferghanischen 
Stidten: Sag, d. h. Taskent, Barckent (Barckend) und Gend) mit einer 
kurzen Charakteristik jeder Stadt und einer kurzen Aufzihlung der 
aus ihnen hervorgegangenen Gelehrten und anderen bemerkenswerten 
Pers6nlichkeiten. Der Autor417) wurde in Almalyq geboren. (Aus 
Balasghfin stammte sein Vater.) Dann siedelte er nach Kasghar iiber 
und besuchte einige andere Stadte. Die Spuren des Verfalls werden 

von ihm in Kasghar, das damals in Triimmern lag, und in Gend, 
,,das in friiherer Zeit eine groBe Stadt gewesen war", obwohl auch 
zu jener Zeit darin ein lebhafter Handel herrschte, erwahnt. Nur von 

Kasghar wird bemerkt, daB es dem Angriff der Guta ausgesetzt war, ein 
Terminus, der uns hier zum erstenmal begegnet418) und der spater in 
Chinesisch-Turkestan in demselben Sinn gebraucht wurde, wie das Wort 

Qazaq in West-Turkestan, d. h. zur Bezeichnung fur Gruppen von No- 
maden, die sich von ihrem Clan und Stamm getrennt und in Rauber- 

banden verwandelt haben. Der Utberfall der Guta fand im Winter statt. 
Das Jahr wird nicht angegeben. Eine Menge Leute waren erschlagen und 
an 5000 Kinder in die Gefangenschaft geschleppt worden. In kultur- 

geschichtlicher Beziehung ist die Mitteilung interessant, daB man im 
Gebiete von Kasghar bei der Bestellung der Felder weder Stiere noch 

415) Bretschneider, Med. Res., I, I8. 

416) Turkestan, russ. Ausg., I, I40. 
417) Vgl. die Zusammenstellung der Nachrichten iiber ihn: Zapiski, XI, 286. 
418) Turkestan, russ. Ausg., I, 146. 
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Kiihe verwendete, sondern sich mit Gartenwerkzeugen begniigte419). 

(Das im Text gebrauchte Wort kuldnd hat eigentlich den Sinn von Beil.) 
Jetzt gibt es anscheinend in Kasgharien keinen solchen Mangel an 
Arbeitsvieh mehr. 

Im I3. Jahrhundert setzten sich, wenn auch sehr langsam, die Erfolge 
der Islamisierung und Turkisierung Turkestan's durch. Noch zu Leb- 
zeiten Cingiz Chan's trat das Gegenteil von dem ein, worauf K u l 1 u k 

gerechnet hatte: diejenigen von den Qara Qytai, die zur Zeit der Ein- 
nahme des dortigen Gebietes durch die Mongolen am Leben geblieben 
waren, nahmen die muhammedanische Tracht an420). Die Lage der 
Muhammedaner war jetzt besser in den friiheren Landern der Qara 
Qytai, als in dem friiheren Reiche des Muhammed Chorezm Sah wegen 
des hartnackigen Widerstandes, der in einigen Stidten den Mongolen 
bezeigt worden war. In Samarqand waren im Jahre 1221 die Aristo- 
kraten aus Vertretern der verschiedenen Volker zusammengesetzt. Der 

Generalgouverneur geh6rte den Qara Qytai an und war ein Mann von 
chinesischer Kultur. Die Muhammedaner konnten Fruchtgarten und 
Felder nur gemeinsam mit Chinesen, Qara Qytaiern und anderen be- 
sitzen. Einige Jahre spiter wurde zur Zeit tYgedei's zum Statthalter 
von Samarqand und Buchara ein Mann mit einem chinesischen Namen 
oder Titel ernannt (Consan Taifu), der noch im Jahre 1268 er- 
wahnt wird421). Damit ist wahrscheinlich auch die Tatsache der Pra- 

gung von Kupfermiinzen mit chinesischen Schriftzeichen in Buchara, 
und zwar zum ersten und letzten Mal in der Geschichte dieser Stadt, 
zu erklaren. In den spateren Zeiten sehen wir in den muhammedanischen 
Provinzen schon keine nichtmuhammedanischen Verwaltungsbeamten 
mehr, obwohl von dem Eintreffen von Auswanderern aus dem Osten 
in den muhammedanischen Stadten gesprochen wird. Nach den Worten 

C'ang-te's lebten in Almalyq Chinesen zusammen mit den Muhamme- 

danern, und die chinesischen Sitten gewannen sogar allmahlich das Uber- 

gewicht 422). 

Die Verfolgung des Islams, die zur Zeit Kucluk's statthatte, wieder- 
holte sich zur Zeit der Mongolen sicherlich nicht mehr, obwohl Caghatai 
als eifersiichtiger Anhinger des mongolischen Gewohnheitsrechtes die 

419) A. a. ., I44. 
420) Bretschneider, Med. Res., I, 29. 
421) Zapiski, XII, 03 f. 
422) Bretschneider, Med. Res., I, 127. 
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Muhammedaner zuweilen wegen der Beobachtung der islamischen Ge- 
brauche zur Verantwortung zog. Aus AnlaB des Todes Caghatai's fiihrt 

Guwaini ein persisches Gedicht eines Dichters an, das mit dem Vers 

endigt: ,,Derselbe Mann, vor dem aus Furcht niemand ins Wasser stieg, 
ist jetzt selbst im breiten Ozean (des Todes) ertrunken"423). Aber auch 

Caghatai hatte einen muhammedanischen Arzt, namens M ag d a d- D i n. 
AuBerdem erfreute sich eines gewissen Einflusses Q u tb ad-Din 

H abas 'CAmid, ein reicher Kaufmann, der nach Gamal Qargi aus 
K e r m i n e, nach Rasid ad-Din 424) aus Otrar stammte. Dieser EinfluB 
war so groB, daB Habas 'Amid jedem der S6hne Caghatai's einen von 
seinen S6hnen als Gefahrten beigeben konnte. Allerdings erfreute sich 
Habas 'Amid, obwohl er Muhammedaner war und, wie wir gesehen 
haben, sogar ein Kloster erbauen lieB, doch nicht des Wohlwollens der 
muhammedanischen Geistlichkeit und hegte auch kein Wohlwollen ihr 

gegeniber. Man bezeichnet ihn sogar als den Urheber des Todes eines 
der beriihmtesten Gelehrten jener Zeit, des J u s u f S a k k a k i, der von 
Herkunft ein Chorezmier war. Von diesem Gelehrten ist auBer seiner 
in der islamischen Welt ungemein popularen Enzyklopadie mit dem 
Titel: Miftdah al-'Ulfm, auch noch ein Schreiben an einen seiner Schiler, 
M u h a m m e d S a c a q 1 y- z ad e (der jedenfalls ein Westtiirke war), 
erhalten geblieben 425). 

tYber die wissenschaftliche Tatigkeit der muhammedanischen Ge- 
lehrten dieser Periode in Turkestan ist uns wenig bekannt. Wir wissen 
nicht einmal, wer die geistlichen Berater und Leiter M ub a r ek Sa h's 
und Boraq's waren, der ersten Caghatai-Chane, die den Islam an- 

genommen haben. Gamal Qarsi bezeichnet auch die Mutter des Mubarek 
Sah: Ergene C h a tun als Muhammedanerin. Qaidu war kein 
Muhammedaner und wurde nach mongolischer Sitte auf dem hohen 

Berge zwischen Cu und Ili begraben. Auf seine Verfiigung hin war 

sogar der Muhammedaner Boraq Chan auf dem Berge, d. h. als Mongole 
begraben worden. Jedoch bezeigte Qaidu keinerlei Feindschaft gegen 
den Islam und gegen die Muhammedaner. Gamal Qarsi sagt von ihm, 
daB er ein gerechter, freigebiger, milder und den Muhammedanern wohl- 

423) Gibb Mem. Ser., XVI, 228. Dieser Vers des S a d i d A w a r auch zitiert 
Enz. d. Isl., I, 847. 

424) Ed. Blochet, S. I97. 
425) Brockelmann, Gesch. d. Ar. Lit., I, 296. 
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geneigter Chan gewesen ist426). Gamal Qarsi selber sah ihn zweimal: zu 

Beginn und zu Ende seiner Regierung, und erhielt von ihm ein gna.diges 
Schreiben (unbekannt in welcher Sprache). Besonders interessant ware 
es zu wissen, inwieweit die muhammedanischen Gelehrten Turkestans zu 

jener Zeit sich mit den Kenntnissen .der anderen kulturellen Elemente 
des Reiches bekannt machten. Diesbeziiglich ist die Nachricht iiber einen 
Turkestaner Gelehrten H a i b e t A 11 a h, der spater nach Persien iiber- 
siedelte und zur Zeit G h a za n C h a n's427) (I295-1304) starb, v6llig 
vereinzelt dastehend. Nach den Worten Rasid ad-Din's kannte Haibet 
Allah das Tiirkische und das Syrische, hatte Kenntnisse in alien Wissen- 
schaften und hielt Reden ,,wie die Saiche". Aber Ghazan Chan rechnete 
ihn angeblich zu den Gelehrten zweiten Grades und verglich ihn mit den 

Beamten, die an den Staatsgeschiften Anteil nehmen, aber keinen Zu- 
tritt zu dem Gebaude der kaiserlichen Schatzkammer haben. ,,Ich 
wundere mich nicht dariiber", fiigte Ghazan Chan hinzu, ,,daB er und 

seinesgleichen das Verborgene nicht kennen, aber das, was sie wissen, 
hat mir gefallen, und dafiir schatze ich sie." Daraus kann man an- 
scheinend schlieBen, daB Haibet Allah mehr weltlicher Gelehrter als 

Theologe war428). Leider ist von seinen Werken nichts auf uns ge- 
kommen. 

Auf die Wichtigkeit der tiirkischen Sprache zu jener Zeit kann man 
daraus schlieBen, daB z. B. bei Rasid ad-Din selbst dort, wo von der 
Familie Cingiz Chan's die Rede ist, zusammen neben den mongolischen 
Ausdriicken auch die tiirkischen gebraucht werden. Der mongolische 
Ausdruck nojon (,,Fiirst" in der Bedeutung des tiirkischen bek) zur Be- 

zeichnung der militarischen Aristokratie wurde in Turkestan vor der 
Zeit Timur's gebraucht. Zur Zeit Cingiz Chan's war Haupt-Nojon als 
Fihrer in den Heeresdingen sein Sohn T u 1 u i. Diese Stellung wird mit 
den mongolischen Worten jeke nojon (,,groBer Nojon, groBer Fiirst") 
bezeichnet. Aber daneben wird anstatt des mongolischen Eigenschafts- 
wortes in demselben Sinn auch das tiirkische ulugh nojon angefiihrt. 
Wir sehen jedoch keine Versuche seitens der Muhammedaner, das Tiir- 
kische zur Staatssprache zu machen. Als Plano Carpini im Jahre 1246 
aus der Mongolei reiste, gab man ihm fur den Papst ein ,,sarazenisches" 

426) Turkestan, I, Texte, S. 138: wa kana huwa chdnan 'ddilan bddilan saliman 
haltman 'arifan bi'l-masalih 'aliman <dtifa.n 'ala'l-muslimin rahtman. 

427) Enzykl. d. Islam, II, 158. 
428) Mir Islama, I, 82 f. Die zuletzt zitierte Stelle dortselbst S. 83. 
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Schreiben mit429). In den letzten Jahren gelang es Prof. Pelliot430) 
festzustellen, daB sich im vatikanischen Archiv bis jetzt dieses persisch 
verfaBte Schreiben (das vom Ende Gumada II, 644 h., d. h. November 

I246 D. datiert ist) erhalten hat. Es ist so ungebildet geschrieben, daB 
das Persische nicht die Muttersprache des Verfassers gewesen sein kann. 
Der Titel des Briefes ist tiirkisch. Es ist bemerkenswert, daB der Name 
des G u j u k C h a n fehlt und daB der Brief im Namen ,,des Chans des 
GroBen U lus und der ganzen Welt" abgeschickt worden ist (ulugh 
ulusnung taluinung chan jarlyghumuz). Man begegnet in dem Text des 
Briefes auch tiirkischen W6rtern und Ausdriicken. Man muB annehmen, 
daB die Verfasser des Schreibens mittelasiatische Kaufleute tiirkischer 
Herkunft gewesen sind, die sich bemiihten, persiscfi zu schreiben, also 
in der Sprache, die in ihrem Lande als Literatursprache angenommen war. 

Durch die politischen Wirren und den damit in Zusammenhang 
stehenden Abbruch der Handelsbeziehungen muBten die mittelasiatischen 

Mongolen mehr leiden als die iibrigen Mongolen-Staaten, fur die, die 
Goldene Horde nicht ausgenommen, ein Zugang zum Meer ge6ffnet war. 
Dadurch laBt sich vielleicht auch erklaren, daB gerade in Mittelasien der 

grandiose Plan der Wiederherstellung der Einheit des mongolischen 
Kaiserreiches in der Gestalt einer F6deration der mongolischen Staaten 
entstand, damit die Kaufleute frei, d. h. ohne irgendwelchen Zwangs- 
abgaben zu unterliegen, von dem einen Reich in das andere ziehen 
konnten. Die Historiker schreiben die Initiative in dieser Sache dem 

Caghatai-Chan T u w a zu, dem es gelang, Capar zu iiberreden, worauf 
Gesandte an die anderen mongolischen Regierungen geschickt wurden. 
Otberall driickte man seine Zustimmung aus. Die Gesandten Mittelasiens 
kamen zu allererst nach China zu Timur, dem Enkel und Nachfolger 
des I294 gestorbenen Qubilai. In Begleitung des Gesandten Timur's 
kamen die Gesandten Capar's und Tuwa's im September I304 nach 

429) Relation des Mongols ou Tartares par le frere Jean du Plan de Carpin 
(M. d 'A v e z a c) in Recueil de Voyages et de Memoires publie par la Societe 
de Geographie, IV, Paris I839, S. 594 und S. 745; K o m r o f f: Contemporaries 
of Marco Polo, London I929, S. XVI-XVII; Johann de Plano Carpini (F r ie d - 
r i c h R i s c h), Leipzig I930 in: Veroffentlichungen des Forschungs-Instituts 
fiir Vergleichende Religions-Geschichte, II. Reihe, Heft II, S. 47. Das persische 
Original des Briefes mit dem Siegel Ku j u k's wurde in den Archiven des 
Vatikan aufgefunden. 

430) Les Mongols et la Papaute in Revue de l'Orient Chretien, 3eSerie, t. III 
(XXIII), M. I-2 (1922-23), S. 3-30. 
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M e r gh a in Persien, wo sich damals Sultan U 1 g a it u befand, der 
erst vor kurzem den Thron bestiegen hatte431). Im Jahre 1305 sandte 
U a it u an den franz6sischen K6nig Philipp IV. einen mongolischen 
Brief mit der Nachricht von dem erzielten Ubereinkommen. Dieser Brief 
ist uns erhalten geblieben und erscheint als die einzige, uns bekannte 

mongolische Original-Urkunde, die sich auf diesen Vertrag bezieht. Die 
friiheren Kriege werden in diesem Briefe nicht durch den b6sen Willen 
und die Habsucht der Chane, sondern durch die verleumderischen Reden 
schlechter Untertanen (qaracu) erklart. Jetzt, wird weiter gesagt, ist der 
Friede wiederhergestellt. Alle Mitglieder der Chan-Familie, die ilteren 
und die jiingeren, sind zu einem Einvernehmen gekommen, alle Wege 
sind ge6ffnet, und der erste, der diesen Vertrag verletzen sollte, wird 
alle iibrigen gegen sich gewendet finden. In dem Briefe wird die naive 

Meinung ausgesprochen, daB die f r n k i s c h en Sultane, d. h. die 

europaischen Herrscher, unter sich einen ebensolchen Frieden schlieBen 
und ebenso alle zusammen sich gegen einen etwaigen Verletzer des Frie- 
dens erheben sollten. Wihrenddem fanden in Europa solche Ereignisse 
statt, wie die Auseinandersetzung Philipps IV. mit dem Papst und die 

Eroberung Schottlands durch die Englander. Aus AnlaB eines solchen 
Briefes, den der englische K6nig Eduard I. (1272-1307) erhielt, konnte 

der neue K6nig, Eduard II., in seiner Antwort vom Jahre 1307 nur die 

Hoffnung ausdriicken, daB mit Gottes Hilfe die an verschiedenen Stellen 

ausgebrochenen Streitigkeiten und Kampfe einem gegenseitigen Einver- 
standnis und dem Frieden Platz machen sollten 432). 

Der Punkt des Vertrages iiber das gemeinsame Vorgehen gegen jeden 
Friedensst6rer blieb natiirlich auch im mongolischen Reich ein ebenso 
toter Buchstabe, als er es fruher und spater immer gewesen war. 

In der folgenden Vorlesung werden wir sehen, daB die erste Halfte 
des I4. Jahrhunderts fiir Turkestan die Zeit noch erbitterterer Burger- 
kriege und eines noch gr6Beren kulturellen Verfalls war. 

31) D' 0 h s s o n, Histoire des Mongols, IV, 483. 
432) D ' h s s o n, Histoire des Mongols, IV, 593. 
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XI. 

Wir verfiigen leider iiber keine einzige mittelasiatische Quelle, in der 
iiber die Wiederherstellung des Friedens zwischen den mongolischen 
Staaten und iiber den nochmaligen Bruch des Friedens gehandelt wiirde. 

Gamal Qarsi, dessen Nachrichten bis zum Friihjahr des Jahres 1303 
reichen, weiB von diesem Vertrag nichts. Er gibt nur seiner Uber- 

zeugung davon Ausdruck, daB ,,unsere Chaqane" iiber eine geniigende 
Heeresmacht verfiigen zur Abwehr aller Versuche T i m u r' s, des 
Enkels Qubilai's, und seiner Nachfolger, die Stadte Mittelasiens zu er- 
obern. Der gleiche Autor nennt noch T u w a ,,eine starke Saule" (ar- 
rukn al-watiq) der Macht Ca a pr's. Offenbar wurden diese Worte 
noch vor dem Krieg zwischen diesen Chanen geschrieben, der schon im 

Jahre 1305/6 ausbrach. 

Fiir diesen Krieg und die spateren Ereignisse verfiigen wir, wie fast 
fur alles, was im muhammedanischen Mittelasien bis zum Anfang des 
I6. Jahrhunderts vorfiel, nur iiber in Persien geschriebene Quellen. Nach 
diesen Nachrichten433) fand der ZusammenstoB zwischen den Prinzen 
des Hauses tgedei und Caghatai zwischen Samarqand und Chogent 
statt. Tuwa schickte zu Capar Gesandte, erklirte den ZusammenstoB 
,,als jugendlichen Leichtsinn" und schlug vor, die Kriegshandlungen 
einzustellen und in Taskent ein Schiedsgericht zur Feststellung der Ur- 
sachen des Streites einzuberufen. Capar war damit einverstanden, aber 
die caghataischen Prinzen brachen diesen Waffenstillstand nach sehr 
kurzer Zeit, wahrscheinlich nicht ohne die Einwilligung Tuwa's, obwohl 
er selbst nicht auftrat. AuBer in Transoxanien wurden Pliinderungen 
auch am Talas ausgefiihrt. Zu dieser Zeit fiel das Heer Timur's iiber die 

Grenzposten Capar's am Irtys und am Altai her. Dabei wird ausdriick- 
lich gesagt, daB Tuwa diese Truppen herbeigerufen hatte. Beinahe von 
alien verlassen, kam Capar mit nur 300 Reitern zu Tuwa und unterwarf 
sich ihm. Auf diese Weise wurde in Mittelasien die Vorherrschaft des 
Hauses Caghatai wiederhergestellt. Diese inneren Kriege dauerten 
noch eine Zeitlang weiter an bis zum Qurultai, der im Sommer I309 
durch den Prinzen K e b e k, den Sohn Tuwa's, einberufen wurde (Tuwa 
starb schon I306). Fast samtliche Prinzen des Hauses Ugedei machten 
sich teils aus dem Staube, teils verloren sie nur ihre Lander. Von alien 

433) Die Quelle ist Was saf; darnach W. Barthold in OUerk istorii 
Semire'ja, S. 60 f. (Pamjatnaja knizka Semir. Obl., II, S. I33 f.). 
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Sohnen Qaidu's behielt nur einer, niamens S 'i h, die besondere Tausen- 
der-Schar und sein spezielles Jurt bei. 

Mit diesen Biirgerkriegen bringt der persische Geschichtsschreiber 
W a $s a f den volligen Verfall der Landwirtschaft und des Handels in 
Transoxanien und in Turkestan in Zusammenhang. In Transoxanien 
waren die Traditionen der Landwirtschaft so stark, daB von dem 

volligen Verschwinden der Stadte und landwirtschaftlichen Siedlungen 
nicht die Rede sein konnte. Aber in den n6rdlicheren Gebieten bildete 
sich eine Lage heraus, von der der arabische Schriftsteller a 1- 'U m a r i 

(1301-I348) spricht, der die Worte eines Mannes, der in Turkestan 

gewesen war, wiedergibt: ,,In Turkestan kann man nur mehr oder 
minder gut erhaltene Ruinen finden. Von weitem sieht man eine wohl- 

gebaute Ansiedlung, deren Umgebung mit bliihendem Griin umgeben ist. 
Aber wenn man sich ihr nahert in der Hoffnung, Bewohner zu treffen, 
so findet man die Hiuser v6llig leer. Alle Einwohner des Landes sind 
Nomaden und beschiftigen sich durchaus nicht mit dem Landbau"434). 

Der Qurultai des Jahres I309 machte den N6ten Turkestans ein Ende. 

Zum Chan wurde der alteste Bruder Kebek's, Isan Buqa435), aus- 

gerufen (der erste Teil dieses Namens ist ein mongolisches Wort). Zu 

seiner Zeit war Turkestan dem Einfall der mongolischen Truppen in 

China ausgesetzt. Die Gegend am Qobuq und an den Zufliissen des 
oberen Irtys war damals der Grenzbezirk des Reiches des Gro3-Chans. 
Die Truppen, die von dort in die caghataischen Besitzungen eindrangen, 
pliinderten die Standplitze des Isan Buqa, das Winterlager in der Nahe 

des Isyk Kul und das Sommerlager in der Nahe von Talas, aus436). 
Aus der Erzihlung eines anonymen Geschichtsschreibers aus dem An- 

fang des 15. Jahrhunderts laBt sich schlieBen, daB die Pliinderungen 
nicht nur durch die Truppen der Feinde, sondern auch durch die 

Truppen des Caghatai-Chan selbst ausgefiihrt wurden. Nach dieser Er- 

zahlung zogen Isan Buqa und Kebek mit ihren Truppen gegen die Feinde, 
die von Qara Choga eingedrungen waren. Isan Buqa kam aus Kiaghar, 
Kebek aus Almalyq. Der erstere verwiistete alles auf seinem Wege mit 

der Berechnung, daB im Falle einer Niederlage dem Feinde nichts zu- 

gute kame, im Falle eines Sieges aber leicht die Kultur wiederhergestellt 

434) Notices et Extraits, XIII, part. I, S. 257 f. 

435) Im tiirk. Text J u q a. 

436) Die Quelle ist hier der Fortsetzer der Gami' at-tawdrtch von R a id 
a d - D i n. 
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werden konnte. Kebek bemiihte sich im Gegenteil um die F6rderung 
des Wohlstandes der Gebiete, durch die er zog, damit im Falle des Sieges 
die Bevolkerung des feindlichen Staates unter dem Eindruck der Ge- 
riichte iiber seine Gerechtigkeit leichter auf seine Seite iiberginge, und 
im Falle einer Niederlage seine eigenen Untertanen ihm zur Seite stiin- 
den und ihm den Riickzug erleichterten. Isan Buqa wurde geschlagen, 
weshalb auch Kebek abziehen muBte. Auf dem Riickzug erduldete das 
Heer des Isan Buqa groBe N6te und sah sich gezwungen, die eigenen 
Pferde zu verzehren, wahrend das Heer Kebek's iiberall alles Not- 

wendige vorfand. 
Der Nachfolger des Isan Buqa war Kebek (1318-1326), dessen Re- 

gierung scheinbar groBe Bedeutung in der Geschichte der allmahlichen 

Unterwerfung der mittelasiatischen Mongolen-Chane unter die isla- 
mische Kultur hat. Wie seine Vorfahren blieb auch Kebek Heide, 
siedelte aber nach Transoxanien und sogar nach dem siidlichen Teile 
desselben iiber und erbaute fur sich dort ein SchloB in einer Entfernung 
von 21/2 Parasangen, d. h. 15 Werst von der Stadt N a c h s e b am Unter- 
lauf des Qagqa-Darja. In der Bedeutung von sarai (SchloB) wurde von 
den Mongolen auch in der eigentlichen Mongolei das Wort qarsy ge- 
braucht. Die Autoren jener Zeit bezeichnen dieses Wort als mongolisch, 
obwohl es schon im Qutadghu Bilig und bei Mahmfid al-Kasghari 437) zu 
finden ist, wobei der letztere nichts davon sagt, ob dieses Wort nur bei 
den Ost-Tiirken oder auch bei den West-Tiirken gebraucht wurde. Die 
Tiirken haben es anscheinend der Sprache der einheimischen Bev6lkerung 
von Chinesisch-Turkestan entnommen. Nach diesem Palast hat die Stadt 
N a c h s e b den Namen Q a r s y erhalten438), der bis zum heutigen Tage 
geblieben ist, obwohl die Lage der heutigen Stadt weder der Lage der 
Stadt in vormongolischer Zeit, noch der der Stadt des 14. Jahrhunderts 
entspricht. Auf diese Weise sehen wir auch in Turkestan ein Beispiel 
der im Mongolenreich iiblichen tbertragung des Namens des Chan- 
Schlosses auf die Stadt. 

Eine andere Neueinfiihrung Ke b e k's war die Pragung von M iin- 
z en mit dem Namen des Chan. Wie in Persien wurden groBe 
und kleine Silbermiinzen: Dinare und Dirhem's gepragt, wobei ein 
Dinar =--6 Dirhem gait. Die Miinzen wurden, wie friiher, in den groBen 
Handelsstadten Transoxaniens, in Buchara, Samarqand, Otrar und 

437) Diwadn, I, 354; auch 215, 376. 
438) Turkestan (engl. Ausg.), S. 136. 
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Termez gepragt. Nach dem Namen Kebek's wurden diese Miinzen auch 

spater Kebeki genannt, und manchmal wurde auch irrig mit diesem 
Namen die russische Kopeika zusammengebracht. Es gab auch Bei- 

spiele der Prigung von anonymen Miinzen, wie in der Goldenen Horde, 
mit der tiirkischen Aufschrift (Legende) in uighurischen Buchstaben: 

qutlugh bolsun (er m6ge gliicklich sein). Soweit bekannt, gibt es kein 

Beispiel fur den Gebrauch mongolischer Worte auf den Miinzen der 

Caghatai-Chane. Um so verwunderlicher ist es, daB wir spater auf 

einigen Miinzen Timur's die mit arabischen Buchstaben geschriebenen 
mongolischen Worte iige manu (mein Wort) finden, das tiirkische 
soziim 439). 

Die Umsiedlung nach Transoxanien und die Erbauung eines Palastes 
bedeutete fiir die Chane nicht den Verzicht auf das Nomadenleben. Der 
westliche Teil des Qasqa-Darja-Tales zog schon seit der Zeit Cingiz 
Chan's, der hier den Sommer 1220 verbracht hatte, hauptsachlich im 
Sommer die Nomaden an. Noch mehr als Kebek machte sich die isla- 
mische Kultur einer seiner nachsten Nachfolger, sein Bruder T a r - 
ma irin (I326-I334) zu eigen, der den Islam angenommen hatte. 
Doch auch Tarmasirin empfing den Reisenden Ibn Battfta selbst im 
Winter im Zelte. 

Es gibt keine Hinweise darauf, daB die Caghatai-Chane jener Zeit 
die mongolische Sprache gekannt haben. Ibn Battuta stellt Kebek als 
tiirkisch sprechend dar. Tarmasirin empfing Ibn Battfita mit einem 
tiirkischen GruB. Der geistige Fiihrer des Chans: I m m H us m 
a d- Di n J a g h i sprach persisch. Jedoch verrichtete der Chan taglich 
nach dem friihen Morgengebet bis zum Aufgang der Sonne tiirkisch den 
Zikr. Einige tiirkische Ausdriicke, die bei Ibn Battfta angefiihrt sind, 
gingen aus dem Uighurischen ins Mongolische iiber und wurden in 
alien mongolischen Reichen gebraucht, z. B. der Terminus al tamgha 
(rotes Siegel); in Persien hier und da abgekiirzt al. Der tamghagy 
oder nisangy oder miihiirdar, Siegelbewahrer, besorgte den ganzen 
schriftlichen Geschaftsgang und verstand anscheinend auch arabisch, da 
er fiir Ibn Battuita als Dolmetscher fungierte. Es ist interessant, daB Ibn 

Battita das tiirkische Wort toi (Gastmahl) im Sinne von qurultai ge- 
braucht. Nach den Worten Ibn Battuita's war toi eine alljahrlich ver- 
anstaltete Versammlung, zu der die Nachkommen Cingiz Chan's, die 

439) Zapiski, VII, 366. 
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Emire, die vornehmen Frauen und die Armee-Kommandanten erschienen. 
Zu jener Zeit war der toi nicht einberufen worden, was mit eine der Be- 

schuldigungen bildete, durch die der Aufstand gegen Tarmasirin gerecht- 
fertigt wurde. 

Nach den Worten al-'U m a r i's wirkte die Annahme des Is- 
lams durch Tarmasirin auf die Belebung der Handelsbeziehungen 
zwischen Transoxanien und den iibrigen muhammedanischen Ge- 
bieten ein440). Aber die gleiche Tatsache vergroBerte die Ent- 
fremdung zwischen Transoxanien und den 6stlichen Gebieten des 
Caghatai-Reiches. Nach den Worten Ibn Battfita's war es iiblich, 
daB der Chan jahrlich sich einmal nach dem Osten begab, und zwar 
nach den an China angrenzenden Gebieten, wo die Stadt Almalyq 
lag, die immer noch als Residenzstadt gait. Indessen verblieb Tarma- 
sirin vier Jahre hintereinander in den Gebieten, die an Chorasan an- 
grenzten. Trotz seiner Anhanglichkeit an den Islam verzichtete Tarma- 
sirin durchaus nicht auf Kriege mit islamischen Staaten. Ganz zu An- 
fang seiner Herrschaft unternahm er im Jahre I326 einen ungluicklichen 
Zug nach Cho r a s n, worauf die persischen Mongolen Ghazna ein- 
nahmen und auspliinderten. Im Jahre I329 drang er in das islamische 
Indien ein und kam fast bis Delhi. Jedoch in ider inneren Verwaltung 
war er, wie man aus den oben angegebenen Worten Ibn Battfita's er- 
sieht, ein tbertreter des mongolischen Gewohnheitsrechtes, des Jasaq 
(Jasa)441), auch abgesehen von der Annahme des Islams. Auch ein ano- 
nymer Autor aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, der die Steppen- 
Traditionen gut kannte, nennt den Tarmasirin einen tYbertreter des 
Jasaq. 

Infolgedessen begannen in Turkestan von neuem die Wirren, die bis 
zum Jahre 1346 oder I347442) dauerten und mit dem tatsachlichen Unter- 
gang der Macht der Chane in Transoxanien und der v6lligen Los- 
trennung Transoxaniens von den 6stlichen Gebieten endigten. Wie die 
kriegerischen Unternehmungen verliefen und wie sie sich auf den 
weiteren Verfall des Stadtlebens auswirkten, ist nicht festzustellen. 
Einen Bericht iiber die militarischen MaBnahmen finden wir nur bei 
Ibn Battufta. Dieser Bericht steht jedoch sowohl hinsichtlich der chro- 

440) Notices et Extraits, XIII, part. I, S. 238. 
441) Vgl. Turkestan (engl. Ausg.), S. 41 A. 4. 
442) Turk. Text: I377. 
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nologischen Daten als auch der iibrigen Angaben in vollstem Wider- 

spruch zu den Erzahlungen der Historiker. Es ist zweifellos, daB in den 
nachsten Jahren nach der Absetzung und Ermordung Tarmasirin's der 
Sitz des Chans wieder nach dem Osten verlegt wurde und daB gleich- 
zeitig damit der EinfluB des Islams fur einige Zeit gemindert wurde. 

Zur Zeit des Chan G en k si (bis zum Jahre 1338), dessen Miinzen auch 
in Transoxanien geprigt wurden, konnten katholische Missionare bei 

Almalyq eine prachtige Kirche erbauen. Nach den Worten des muham- 

medanischen Anonymus ,,beriet sich" Genksi iiber die Geschafte mit 
den bachsi, d. h. den buddhistischen Priestern. Der antimuhammedani- 
schen Reaktion konnte jedoch kein dauernder Erfolg beschieden sein, 
und schon zu Anfang des Jahres I340 wurde in Transoxanien auf den 
Thron ein Saich tiirkischer Abkunft erh6ht, der offenbar fur einen 
Enkel Cingiz Chan's gait. Dieser Saich, der spater Sultan wurde, war 
eine Zeitlang der geistige Leiter des beriihmten bucharischen Heiligen 
Bahh ad-Din Naqgbend (I318-I389) gewesen. In der Bio- 

graphie dieses Heiligen wird erzahlt, daB er im Traume den tiirkischen 

Heiligen H a k i m At a sah (B a h a a d - D i n selbst war zweifellos ein 

Tdagk), und dieser Traum war ihm in dem Sinne ausgelegt worden, daB 
sein geistiger Lehrer ein Derwisch der Tiirken sein wiirde. Als Baha 
ad-Din den tiirkischen Derwisch C h a i 1 traf, machte dieser Derwisch 
auf ihn einen starken Eindruck und er erkannte, daB sich die Vorher- 

sagung auf ihn bezog. Baha ad-Din blieb bei Chalil bis zur Erhebung 
Chalil's auf den Thron und auch nach ihr. Nach dem Tode Chalil's uiber- 

zeugte er sich von der Nichtigkeit der irdischen Giiter und begann das 
Leben eines Glaubenseiferers zu fiihren. 

In den historischen Werken finden wir den Namen Chalil's unter den 
caghataischen Sultanen nicht. Bei Ibn Battfita wird unter den Herr- 
schern des Zeitalters der Wirren C h a li, der Sohn des Caghatai- 
Prinzen J a s a w u r, erwihnt. Es gelang ihm angeblich, B u z a n, den 

ersten Nachfolger des Tarmasirin, zu besiegen (weder Genksi noch die 
anderen Chane, uber die die Historiker sprechen, werden bei Ibn Battuta 
erwahnt) und nicht nur Almalyq, sondern sogar Qara Qorum und Bes 

Balyq zu erobern. Spater schloB er mit dem chinesischen Kaiser Frieden 
und kehrte nach Samarqand und Buchara zuriick. Sein hauptsachlicher 
Kampfgenosse war der Herrscher von Termez: 'A 1 ' a 1 M u 1 k S a j - 

j i d, der den Titel Chudawend-zade fiihrte. Spater lieB Chalil auf das 
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Anstiften einiger tiirkischer Verleumder hin den 'Ala' al-Mulk hin- 
richten, und dieser Schritt wurde die Ursache fur den Verlust seiner 
Macht. Er wurde von dem Herrscher von Herat Husain gefangen ge- 
nommen und lebte angeblich zur Zeit, als Ibn Battfita im Friihjahr 1347 
Indien verlieB, noch in der Gefangenschaft. 

Trotz der Phantastik dieser Erzahlung wird die Existenz C h a li's 
durch Miinzen mit dem Namen S u 1 t n C h a 1 i A 11 a h bewiesen, die 
in Buchara im Jahre 742 und 743 (1342-1344) gepragt worden sind. 
Die Geschichtsschreiber kennen nur einen Sultan von den Sohnen Jasa- 
wur's: Q azan (wir besitzen ebenfalls Miinzen mit seinem Namen), 
der wie Kebek und Tarmasirin im Tale des Qasqa-Darja lebte und fiir 
sich in zwei Tagreisen Entfernung von Qarsy das SchloB Z e n i r 
S a r a i erbaute und im Jahre 1346 oder 1347 im Kampfe mit den auf- 
standischen Fiihrern der Nomaden zugrunde ging. Ob man die Namen 

Qazan und Chalil Allah als zwei Namen einer und derselben 
Person anerkennen kann, ist vorlaufig noch nicht feststellbar. 

Nach dem Tode des Qazan gelangte die Herrschaft in Transoxanien 
an die tiirkischen Emire. So werden sie in den persischen Quellen ge- 
nannt. In derselben Bedeutung wurde von den Tiirken das Wort bek 
und manchmal auch das mongolische nojon gebraucht. Der erste von 
diesen Emiren war Q a z a g h a n. Sein Winteraufenthalt war der Ort 
S aly S a r a i am Amu-Darja (das ist heutzutage die Ansiedlung 
Sarai oberhalb von Termez). Wahrscheinlich hatte er dieselbe Be- 

deutung zur Zeit der Caghatai-Chane. Nach den Worten des Anonymus 
aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts war dort der Chan Qazan be- 

graben. Nach der Benennung zu urteilen, befand sich dort das Chan- 
SchloB. Das Ufer des Amu-Darja war seit alters der Ort des Winter- 

lagers fur die Nomaden. Im Jahre 1220/2I hatte Cingiz Chan dort den 
Winter verbracht. Im Sommer ging Qazaghan in das Bergland bei der 
Stadt M u n k und B a 1 g u a n. Qazaghan und seine Nachfolger brachten 

untergeschobene Schein-Chane auf den Thron, zuerst aus dem Hause 

Caghatai, dann aus der Dynastie tgedei. Miinzen mit dem Namen 
dieser Chane wurden nur in Transoxanien gepragt, einerseits von T e r- 
mez bis Otrar und in anderer Richtung von Isfigab bis nach Sai- 
ram einschlieBlich. Wir wissen, daB die Herrschaft der Emire von 
Transoxanien sich auch auf den n6rdlichen Teil von Afghanistan er- 
streckte, aber numismatische Beweise dieser Tatsache gibt es offenbar 
nicht. Die Ostgebiete des ehemaligen Caghatai-Chanats losten sich poli- 
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tisch v6llig von Transoxanien los. Dort herrschten ihre eigenen Chane 
und ihre Ober- oder Ulus-Emire, die eine Zeitlang die Chane auf den 
Thron setzten. Die spatere Geschichte Mittelasiens gestaltete sich so, 
daB in Transoxanien die Emire die Herrschaft in ihren Handen fest- 
hielten. Aus ihrer Mitte ging eine so auBerordentliche Pers6nlichkeit 
hervor wie T i mu r, der eine umfassende ausgedehnte Herrschaft ge- 
griindet hat. Diese Herrschaft erbten, wenn auch in geringerem MaBe, 
seine Nachfolger, die allmahlich auf die Sitte verzichteten, ihre Macht 
durch untergeschobene Schein-Chane zu verdecken. Auf der anderen 
Seite kam im Osten eine Chan-Dynastie auf, die allmahlich die Emire 

jeder Macht beraubte. Der erste dieser Chane: T u g h 1 u g h (T u g h u q) 
Tim ur wurde 730 h.=I329/30 D. geboren und wurde im Alter von 
I8 Jahren443), d. h. 748 h.= I347/48 D. Chan. Dieses zeitliche Zu- 
sammenfallen laBt einen ursichlichen Zusammenhang zwischen der Ab- 

setzung Qazan Chan's und der Thronbesteigung Tughlugh Timur's an- 

nehmen, obwohl sich in den Quellen keine Hinweise auf eine solche Ver- 

bindung finden und obwohl iiberhaupt der Zeitpunkt des endgiiltigen 
Zerfalls des caghataischen Staates nicht festzustellen ist. 

Es gibt keine genauen Angaben dariiber, wann die politische Tren- 

nung Almalyq's von Transoxanien stattgefunden hat. Der Missionar 
M a r i g n o lli, der im Jahre I34I durch Almalyq kam444), sagt, daB 
er dort eine Kirche gebaut und frei gepredigt habe, obwohl hier kurz 
zuvor einige Missionare zugrunde gegangen waren. Doch gibt er den 
Namen des Chans, dem damals Almalyq gehorte, nicht an. Nach 'A 1 
S u 1 t n, dem Christenverfolger, einem Prinzen aus der Nachkommen- 
schaft des Ugedei (den iibrigens auch die muhammedanischen Quellen 
einen grausamen Tyrannen nennen), herrschte M u h a m m e d P u 1 a d. 
Es gibt eine im Jahre 1345 (Sa'ban 746) in Almalyq geprigte Miinze 
mit dem Namen M u h a m m e d's. Soweit bekannt, ist dies die letzte 
Miinze aus Almalyq. Die Namen dieser samtlichen Chane waren spater 
bei den Mongolen in derartige Vergessenheit geraten, daB M uham- 
med H a i d a r, der Verfasser des Ta'rich-i-Ras'id, der im i6. Jahr- 
hundert die mongolischen Traditionen beniitzte, den Tughlugh Timur als 
einen Sohn des I s an B u q a bezeichnet, der nach 1318 kaum mehr am 

443) Turk. Text: 81. 
44) Y a e: Cathay and the way thither, London I914, III, S. I90. Marignolli 

weilte in Armalec (Almalyq), der Hauptstadt der caghataischen Dynastie des 
Mittleren Reiches, 1340-1341. 
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Leben gewesen sein diirfte. In den ilteren Quellen ist als Vater des 

Tughlugh Timur der andere Sohn Tuwa's: E m i Choga genannt. 
Um den Widerspruch der Quellen zu beseitigen, nimmt Abfi 'l-Ghazi 
an, daB Emil Choga, oder wie er selbst schreibt: II Chog a, ebenso 
den Namen Isan Buqa trug. Sowohl nach den friiheren wie nach 
den spateren Quellen war iiber die Herkunft cdes Tughlugh Timur aus 
dem Chan-Geschlecht nichts bekannt. Seine Mutter heiratete nach dem 
Tode ihres Prinzgemahls, oder nach anderen Nachrichten noch zu 
seinen Lebzeiten, irgendeinen Emir. Tughlugh Timur wuchs im Hause 
dieses Emirs auf und gait als dessen Sohn. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daB die Erzahlung iiber die Herkunft des Tughlugh Timur aus dem 
Chan-Geschlecht von dem Emir aus dem Clan Dughlat ausgedacht 
worden ist, durch den er mangels eines echten Abk6mmlings des Chan- 
Geschlechts im 6stlichen Teil des caghataischen Ulus auf den Thron ge- 
bracht worden war. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach k6nnten wir uns durchaus nicht, selbst 
nicht in den allgemeinsten Ziigen, die Lebensverhaltnisse in Mittelasien 
im I4. und 15. Jahrhundert vorstellen, wenn nicht ein so bedeutendes 
historisches Ereignis eingetreten ware, wie die Bildung des Reiches 
T i m u r' s, die zum Teil auf Veranlassung Timur's selbst eine umfang- 
reiche historische Literatur hervorgerufen hat. Die Erzahlungen iiber 
die Feldziige Timur's enthalten die Namen von vielen seiner Gefahrten 
zusammen mit den Angaben, aus welchem Geschlechte sie hervorge- 
gangen sind, wo sie selbst und wo ihre Vorfahren gelebt haben. Die 
Nachrichten iiber die Worte und Taten Timur's selbst und iiber die 
seiner Freunde und seiner Feinde geben ebenfalls wertvolles Material 
zur Charakteristik des Milieus, aus dem Timur hervorgegangen ist. 
Leider ist dieses Material bis jetzt nicht nur nicht erforscht, sondern 
noch nicht einmal publiziert worden. Die auf eigene Veranlassung 
Timur's von aus Persien stammenden Pers6nlichkeiten persisch ge- 
schriebene Geschichte seiner Regierung ist zu uns in drei Redaktionen 

gelangt. Die erste von ihnen wurde im Jahre 1915 von der Petersburger 
Akademie der Wissenschaften nach der einzigen in Taskent befindlichen 
Handschrift herausgegeben. Die zweite Redaktion, die von N i z m 
a d- D i n Sam i stammt und bis zum Jahre 1403 weitergefiihrt ist und 
bereits den von Timur selbst ausgedachten Titel Zafer-name tragt, ist 
bis jetzt noch nicht vollstandig herausgegeben. AuBer der in London 
befindlichen Handschrift existiert noch eine vollstandige Kopie, die in 
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eine im Jahre 1417 von Ha fiz-i-Abrfi zusammengestellte ge- 
schichtliche Kompilation aufgenommen worden ist. Diese Handschrift 
befindet sich in Konstantinopel445). Am bekanntesten ist die dritte Re- 
daktion: das Zafer-ndme des Saraf ad-Din Jez di, das im Jahre 
I4I9 begonnen und I425 vollendet worden ist. Aber auch dieses Werk 
ist bis jetzt nur in einer v6llig unkritischen indischen Ausgabe und einer 

vollig veralteten, noch im I8. Jahrhundert gemachten franz6sischen 

tbersetzung zuganglich. Die Einfiihrung, die eine kurze Darstellung 
der Weltgeschichte bis zum Auftreten Timur's umfaBt, darunter die 
Geschichte des mongolischen Reiches, ist bis jetzt noch nicht heraus- 

gegeben. Vorhanden ist auch noch eine ganze Reihe anderer unedierter 
handschriftlicher Werke, die sich auf die Geschichte Timur's beziehen, 
darunter auch ein anonymes Werk iiber die allgemeine Geschichte, das 
etwa im Jahre 1412 fur Sultan Iskender, einen Enkel Timur's, 
geschrieben worden ist. Dieses Werk, das, soweit bis jetzt bekannt, nur 
in zwei Handschriften erhalten geblieben ist, die sich in London und 
in Leningrad befinden, wird in Barthold's Untersuchung iiber Ulugh 
Bek als der Iskender-Anonymus zitiert446). Wie Saraf ad-Din hat der 
Verfasser persisch geschrieben. Aber er war besser als dieser mit 
den mittelasiatischen Traditionen und Anschauungen bekannt. Sowohl 
dieses Werk als auch die Arbeit des Nizam ad-Din Sami hat Hafiz- 

i - A b r bei der Abfassung seines umfangreichen geschichtlichen 
Werkes Zubdat at-Tawarich beniitzt, das er im Jahre 1423 fiir 
B a i s u n q a r (B a i s o n q o r), einen anderen Enkel Timur's, begonnen 
hatte. Ein vollstindiges Exemplar dieses Werkes ist bis jetzt noch nicht 

aufgefunden worden. Exemplare desjenigen Teiles, der sich auf die Re- 

gierung Timur's bezieht, sind noch nirgends zum Vorschein gekommen, 
und der Inhalt dieses Teiles ist uns hauptsachlich aus dem Werke des 
zeitlich spateren Geschichtsschreibers 'A b d a r - R a z z a q S a m a r - 

q a n di (413-482) bekannt, das bis zum Jahre 1471 fortgefiihrt ist. 
Auch das Werk des 'Abd ar-Razzaq ist bis jetzt noch nicht herausge- 
geben worden, obwohl es in einer groBen Zahl sch6ner Abschriften auf 
uns gekommen ist. 

AuBer diesen und noch anderen persischen Werken wird auch noch 
die Chronik T a'r i c h - i - C h a ni erwahnt, die auf Befehl Timur's von 

445) Bibliothek Dam d I b r ahim P a a, Nr. 919 (Zapiski, XVII, oI38f.). 
446) Dariiber spater nochmals, zuletzt Bulletin de l'Acad., 1929, S. I65 ff. 
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den uighurischen bachsi in uighurischer Schrift und in uighurischer 
Sprache geschrieben worden ist. Dies berichtet ein uzbekischer Autor 
aus dem Anfang des I6. Jahrhunderts, der anscheinend noch ein Exem- 

plar dieses Buches in der Hand gehabt hat447). Unter dem Ausdruck 
bachsi448) sind in diesem Falle natiirlich nicht die buddhistischen 
Priester zu verstehen, sondern die Beamten, die die in uighurischer 
Schrift geschriebenen Dokumente zu verfassen hatten. Wir wissen, daB 
solche Beamte sich nicht nur bei den caghataischen Chanen und bei 
Timur, sondern auch bei den Nachfolgern Timur's bis in die zweite 
Halfte des 15. Jahrhunderts befunden haben. Anscheinend wurden in 
diesem Buche, ebenso wie in den Steppen-Traditionen, die der Iskender- 

Anonymus und Muhammed Haidar beniitzt haben, nicht so sehr die 
historischen Ereignisse dargestellt, als die Legenden und Heldenerzah- 

lungen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB die Legende von der Bedeutung, 
die Timur's Vorfahren angeblich schon seit den Zeiten Cingiz Chan's 
und sogar noch friiher in Mittelasien besessen haben, von den uighuri- 
schen Sekretaren Timur's erfunden worden ist. 

Die europaischen Gelehrten haben oft ihr Bedauern fiber den Verlust 
der ,,Geschichte der vier Uluse" ausgesprochen, die angeblich von 
U 1 u g h B e k, dem Enkel Timur's, persisch verfaBt worden sein soll. 
Wir finden bei Ch 6n demi r449), einem Geschichtsschreiber des 
i6. Jahrhunderts, eine Reihe von Hinweisen auf dieses Buch. AuBer- 
dem bezeichnet ein Schriftsteller, der in Transoxanien wahrscheinlich 
ebenfalls im I6. Jahrhundert persisch geschrieben hat (zwei Hand- 
schriften dieses Werkes befinden siich in London; nach der einen wurde 
schon im Jahre 1838 eine wenig befriedigende englische Ubersetzung 
veroffentlicht 450)), sein Werk als eine Abkiirzung des Werkes des Ulugh 
Bek, obwohl er zweifellos dazu einige Zusitze gemacht hat. Aus den 
Worten Ch6ndemir's ersieht man, daB die Geschichte der vier Uluse 
(Ta'rich-i-arba'a ulus) in Wirklichkeit nicht von Ulugh Bek, sondern nur 
in s e i n e m N a m e n verfaBt worden ist451) und daB sie iiberhaupt 

447) Zapiski, XV, I88. 
448) Turkestan (engl. Ausg.), S. 388, bachsi, Sanskr. bhikshu: ,,Buddhisti- 

scher Eremit", bei den Mongolen: ,,Schreiber, Beamter". Vgl. auch S. 5I; 55. 
449) .Habib as-Sijar. 
450) Sagarat al-Atrdk. Englische tYbersetzung von Colonel M ile s. 
451) B a r t h o d: Ulugbek, S. II3. Vgl. dagegen Turkestan (engl. Ausg.), 

S. 56. 
14* 
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das Werk des R a id a d- D i n und die Einfiihrung in das Werk des 
N i z a m a d - D i n S m i 452) mit einigen unbedeutenden Erganzungen 
wiedergibt. Der Verlust dieses Werkes bedeutet also fur die Wissen- 
schaft keinen groBen Schaden. 

Jedenfalls haben wir nicht den geringsten Grund fiir die Annahme, 
daB die mittelasiatische Geschichtsschreibung der Mongolen- und Ti- 

muriden-Epoche ein Werk geschaffen hat oder hitte schaffen k6nnen, 
das mit dem Werke des R a 9 i d ad - D i n auf eine Stufe gestellt werden 
k6nnte. Wahrscheinlich waren auch in Mittelasien die Sagen des mon- 

golischen ,,Goldenen Buches" bekannt, die auBer in Persien auch in 
China eine literarische Bearbeitung erfahren haben. Aber wir besitzen 
keine Nachrichten iiber die Verbreitung dieser Sagen in Mittelasien. 
Die klargezeichneten Bilder des Nomadenlebens muBten, so schien es, 
dem Werke Rasid ad-Din's groBe Popularitat unter den Tiirkvolkern 
sichern. Aber allem Anschein nach wurde diese Seite seiner Arbeit 
unter den West-Tiirken in Kleinasien viel friiher erkannt als gerade in 
Turkestan. In Turkestan wurde das Werk Rasid ad-Din's zusammen 
mit der von Saraf ad-Din Jezdi verfaBten Geschichte Timur's453) erst 
zu Beginn des i6. Jahrhunderts fiir den Uzbeken-Chan K u k u n gy 
ins Tiirkische iibersetzt454). In Kleinasien wurde das Werk des Rasid 
ad-Din schon im I5. Jahrhundert in weitem Umfang fiir die ,,Geschichte 
des Selguken-Hauses": Ta'rzch-i-Al-i-Selguq, die fiir den osmanischen 
Sultan Mur ad II. (I42I-I45I) geschrieben worden ist, benutzt. 

(Einige Teile dieses Werkes waren nur eine Ubersetzung der persischen 
Werke des R a v e n d i und des I b n B i b i). Unter anderem beniitzte 
der Autor die Ausspriiche Cingiz Chan's, die bei Rasid ad-Din ange- 
fiihrt sind, iibersetzte sie ins Tiirkische und schrieb sie kiihn dem 

Ogh u z Chan, dem mythischen Vorfahren seines Volkes, zu. Von 
einem tiirkischen Gelehrten455) wurde die Annahme ausgesprochen, daB 
im Oghuz-ndme die originale tiirkische Gesetzgebung erhalten geblieben 
ist, die Cingiz Chan angeblich nachgeahmt hat. Aber aus der Gegen- 

452) Zafar-ndme. Vgl. Turkestan (Engl. Ausg.), S. 54, A. I; Zapiski, XVIII, 
0138 ff. 

453) Das 828 h. = I425 D. geschriebene Zafar-name: Turkestan (Engl. Ausg.), 
S. 53. 

454) Zapiski, XV, 257. 
455) Negib 'Asym (M. Houtsma, Der Islamische Orient, III, S. 37 

und I98). 
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iiberstellung des persischen Textes mit dem tiirkischen ist klar zu er- 

sehen, daB der erstere das Original ist und der zweite die Ubersetzung. 
An einer Stelle las der tiirkische Autor in der persischen Handschrift 

seg (Hund) statt seng (Stein), weshalb im tiirkischen Text statt von: 
,,dem ins Wasser fallenden Stein" von: ,,dem ins Wasser fallenden 
Hund" gesprochen wird. 

Die Gegeniiberstellung der Nachrichten Rasid ad-Din's mit dem, was 
man in Turkestan im 14. und 15. Jahrhundert iiber die Ereignisse des 
13. Jahrhunderts erzahlte, zeigt, daB diese Erzahlungen sich auf keine 
wirklichen Vorkommnisse stiitzten und daB sie nur ausgedacht worden 
waren, um die Lage, die sich tatsachlich herausgebildet hatte, zu er- 
klaren oder zu verteidigen. Dies geschah in gleicher Weise im Reiche 
Timur's und in den 6stlichen Gebieten, die sich von Transoxanien ge- 
trennt hatten. Timur stammte von dem turkisierten mongolischen 
Stamme B a r 1 a s (mongolisch B a r u 1 a s) ab, der damals die Gegend 
am Qasqa-Darja innehatte. Wir wissen aus Rasid ad-Din, daB 

Q a r a c a r, einer von den Caghatai-Emiren, der spater als Vorfahre des 
Timur gait, aus dem Clan Barlas stammte. Aber weder uiber Qaracar, 
noch uiber seine nachsten Nachkommen wird bei Ragid ad-Din davon be- 
richtet, daB sie irgendwelchen hervorragenden Anteil an der Staats- 

verwaltung gehabt hitten, wahrend die Uberlieferung, wie sie sich zur 
Zeit Timur's herausbildete, von Qaracar und seinen Nachfolgern spricht, 
als ob sie unumschrankte Herrscher des Caghatai-Reiches gewesen 
waren, wie dies nachher bei Timur der Fall war. Diese Herrschaft 

griindete sich angeblich auf einen schriftlichen Vertrag, der zuerst 
zwischen Q a b u I Chan, dem Vorfahren Cingiz Chan's, und seinem 
Bruder Q ac u 1i, dem Vorfahren des Qaracar, abgeschlossen und 
nachher ein paar Mal erneuert worden war. Es wird auch von einem 
schriftlichen Dokument gesprochen, das angeblich zur Zeit der Wirren 
des I4. Jahrhunderts verschwunden ist. In gleicher Weise behaupteten 
auch die Vertreter eines anderen turkisierten Mongolen-Stammes, der 
D u g h la t, die in der Mitte des I4. Jahrhunderts ein ausgedehntes Ge- 
biet innehatten, das auBer Chinesisch-Turkestan auch Ferghana und 
den siidlichen Teil von Semirecje bis zum Isyk Kul umfaBte, daB ihr 
Vorfahre U r t u b u dieses Gebiet schon von Caghatai erhalten habe, 
wahrend Rasid ad-Din fiber den Stamm Dughlat sagt, daB unter seinen 
Vertretern bis zu seiner, Rasid ad-Din's, Zeit selbst kein einziger ge- 
wesen sei, der Ruhm und Ansehen besessen hatte. 
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Bemerkenswert ist die Bedeutung, die zu jener Zeit sowohl im ost- 

lichen, wie im westlichen Teil Mittelasiens die turkisierten Mongolen- 
stamme besaBen. Die Geschichtsschreiber geben uns keine Aufzahlung 
der Clans, in die sich die Nomaden der beiden Reiche teilten, aber unter 
den einzelnen Namen der Clans ist beinahe kein einziger Name der 
friiheren Tiirkvolker zu finden. Im Reiche Timur's wird der Clan 

Qypcaq, aber nicht ein Clan der Qarluq erwahnt. Die Uighuren werden 
erwahnt als ein Clan oder eine V6lkerschaft, aus der die tiirkischen Se- 
kretare (bachsi) Timur's und seiner Nachfolger hervorgegangen sind. 
Aber es wird gar nichts iiber das Territorium gesagt, das von den 

Uighuren eingenommen sein sollte, so wenig wie auch von einigen 
anderen Clans. Rasid ad-Din spricht nur von 4000 Mann 456) regularer 
mongolischer Truppen, die von Cingiz Chan dem Caghatai gegeben 
worden waren. Die groBe Zahl mongolischer V6lkerschaftsnamen, der 
man im I4. Jahrhundert unter den Namen der Nomaden-Clans Mittel- 
asiens begegnet, laBt annehmen, daB spater eine groBere Anzahl von 

Mongolen nach Turkestan gekommen ist. Anscheinend siedelten sich 
die Vertreter eines und desselben Volkes an verschiedenen Orten an. 
Wir begegnen oftmals einem und demselben Namen sowohl unter den 

Clans, die Timur unterworfen waren, als auch unter den Clans, die in 
den 6stlichen Gebieten lebten. Zu der Zahl dieser Clans geh6rt auch 
der Clan der D u g h a t. Aus diesem Clan stammt der E m i r D a i d, 
der Gatte der Schwester Timur's: Qutlugh Turkan, der das 

v6llige Vertrauen Timur's genoB. Ebenso gab es auch in den 6stlichen 
Provinzen den Clan B a r 1 a s. 

Es ist bemerkenswert, daB die Bezeichnung Caghatai sich nur fur die 
Nomaden des Reiches Timur's erhalten hat, obwohl in den Ostprovinzen 
diejenigen Chane viel groBere Bedeutung hatten, die als Nachkommen 

Caghatai's galten. Die Nomaden dieser Gebiete nannten sich Mongolen, 
und ihr Land hieB Mogholistdn. So ohne n wurde schon von aller Anfang 
an der Volksname der Mongolen in Mittelasien ausgesprochen, obwohl 
in den mongolischen Texten immer Mongol geschrieben wurde. Die 

einzigen von den nach dem Westen ausgewanderten Mongolen, die bis 

jetzt ihre Sprache beibehalten haben, sind ein Stamm, der in Afghanistan 
lebt. Auch sie nennen sich Moghol. Da die Mongolen sich selbst als 
reine Vertreter der mittelasiatischen Nomaden-Traditionen betrachteten, 

456) Turk. Text irrig: alaj. 
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so nannten sie die Caghataier verachtlich ,,Leute von gemischter Her- 

kunft, Mischlinge"457) Qaraunas. Andererseits nannten die Caghataier 
als Vertreter der Traditionen des mittelasiatischen mongolischen Staats- 

gedankens die Mongolen ,,Rauber" (Gete)458). Diese Bezeichnung, die 
man in der europaischen Wissenschaft zuweilen als Bezeichnung der 
alten G e t e n auslegen wollte, wurde in Wirklichkeit, wie wir oben ge- 
sehen haben, in demselben Sinne gebraucht, wie das Wort Qazaq im 

15. Jahrhundert im tiirkischen Mittelasien fiir Nomadenabteilungen, die 
sich von dem Staate, zu dem sie geh6rten, getrennt haben und sich mit 
ihm im Kriegszustand befinden. 

Es ist nicht ganz klar, in welchem Grade die Moghol des 14. und 
I5. Jahrhunderts der Sprache nach M o n gole n waren und ob man die 
Feindschaft zwischen den Mongolen und den Caghataiern als eine 
nationale Feindschaft zwischen den Mongolen und Tiirken auffassen 
kann. Es gibt einige Hinweise darauf, daB die Sprache der Moghol noch 
zu Anfang des I6. Jahrhunderts mongolisch gewesen ist. Babur sagt, 
daB sein Onke1459), der Mo g ho 1 A h m e d C h an, den Beinamen Alagy 
(Alaga) trug und daB dieses Wort in der Sprache der Moghol und 
Kalmiicken ,,M6rder" heiBt460). Andererseits hielt Muhammed Haidar 
die Mongolen und Kirgizen fur ein und dasselbe Volk und sah den 
ganzen Unterschied zwischen ihnen nur darin, daB die Moghol den 
Islam angenommen hatten, wahrend die K i r g i z e n Heiden geblieben 
waren. Die Nachkommen Ahmed Chan's waren jedenfalls der 

Sprache nach Tiirken. Schon der Sohn Ahmed Chan's: S a' i d C h a n, 
der I533461) starb, schrieb persische und tiirkische Gedichte. Muham- 
med Haidar unterscheidet die Moghol von der Urbev6lkerung Ost-Tur- 
kestans und versteht unter Mogholistan besonders die Steppen am 
Balcha , der die Grenze zwischen Mogholistan und Uzbekistan 

bildet, im Westen bis zu dem Lande der Kalmiicken im Osten. Im Norden 
bildeten der Emil und der Irtys die Grenze, im Siiden Ferghana und 
die Gebiete von Ost-Turkestan von Kasghar bis zum B a r k u l (eigent- 

457) Im tiirkischen Text ist offenbar das russische metis (Mestize) miB- 
verstanden und unter Mitwirkung eines Druckfehlers durch melis wiedergegeben. 

458) Osman. cete. 

459) Im turk. Text irrig: dede (GroBvater). 
460) A. S. B e v e r i d g e: The Bdbar-N6ma, Gibb Mem. Ser. I, Blatt i b 

(alaga, alagy). 
461) Im tiirk. Text irrig: 1522. 
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lich B a r s- k u 1). Im i6. Jahrhundert wurden die Moghol von dort 
durch die Kalmiicken und Kirgizen verdrangt, blieben aber in Kasgharien, 
wo sich nach den Worten Muhammed Haidar's ihre Zahl auf etwa 30 ooo 
belief. Die Bedingungen in Kasghar waren fiir die Aufrechterhaltung 
des Nomadenlebens nicht giinstig. Nach dem Verschwinden der Chan- 
Dynastie gegen Ende des 17. Jahrhunderts miissen die Moghol rasch 
in der einheimischen seBhaften Bevolkerung aufgegangen sein und ihren 
Namen notgedrungen verloren haben. In Bezug auf die Sprache bestand 
anscheinend bereits seit langem zwischen der nomadisierenden und der 
seBhaften Bev6lkerung kein Unterschied mehr. Die Bezeichnung 
Kengek (Kdncaik)462), die im 11. Jahrhundert zur Zeit Mahmfid al- 
Kasgharis existierte, war anscheinend seit langem vergessen. Im Lande 
der Moghol gab es deshalb von aller Anfang an nicht, wie es im Lande 
der Caghatai der Fall war, den Gegensatz zwischen Tiirken und Tdgik 
oder Sarten, obwohl die Unterschiede in der Lebensweise im Osten, wo 
die Nomaden dem EinfluB der islamischen Kultur weniger ausgesetzt 
waren, noch groBer waren. Bei den Moghol genossen diejenigen Krieger 
ein besonderes Ansehen, die in der Jugend einige Zeit in v6lliger Ein- 
samkeit in der Wiiste, auf den Bergen oder in den Waldern, ein bis zwei 
Monate Weges von der nachsten Ansiedlung entfernt, zugebracht hatten, 
indem sie sich von dem Fleisch der von ihnen erlegten Tiere nahrten 
und mit ihren Fellen bekleideten. Bei den Caghatai konnte natiirlich 
eine derartige Sitte nicht bestehen. 

Die C ag h a t a i hielten sich zur Zeit Timur's fur eine durchaus 
muhammedanische Truppe, obwohl sie in ihrem AuBeren und in ihrer 
militarischen Organisation den Traditionen Cingiz Chan's treu blieben. 
Das mit dem Namen Cingiz Chan's verbundene Gewohnheitsrecht der 
Nomaden wurde mit dem alttiirkischen Wort torii bezeichnet, das viel- 
leicht unter dem EinfluB des bekannten hebraischen auch im Koran sich 
findenden Wortes (al-taurat) in tura abgeandert wurde. Gegen Timur 
und die Caghataier erhob man sogar die Beschuldigung, daB fur sie die 
tura Cingiz Chan's h6her stiinde als das Heilige Recht (Seritat). Auf 
dieser Grundlage wurde von syrischen theologischen Autoritaten ein 
Fetwa erlassen, nach dem Timur und seine Untertanen nicht als Muham- 
medaner anerkannt wurden. Im Jahre 1372 wurde den Gesandten 
Timur's in Chorezm folgendes er6ffnet: ,,Euer Reich ist Dar al-harb 

462) Diwan, I, 399 u. a. 
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(Kriegsgebiet), und es ist religi6se Pflicht der Muhammedaner, mit euch 
zu kampfen." Ein in die Augen fallender auBerlicher Unterschied 
Timur's und seiner Krieger vor den iibrigen Muhammedanern war die 

Beibehaltung des Zopfes nach der mongolischen Sitte, was auch durch 

einige mittelasiatische Miniaturhandschriften bestatigt wird. Als das 
Heer Timur's I400-140I Damaskus belagerte, verriet Timur's Enkel 

Sultan H u s a i n seinen GroBvater und ging auf die Seite der Be- 

lagerten iiber. Man schnitt ihm hier vor allem den Zopf ab und lieB ihn 
seine Kleidung andern. 

Das Verstandnis der Einzelheiten in der Einteilung der Caghataier 
in Staimme und Clans wird durch die Unklarheit der Terminologie er- 
schwert. In einer und derselben Bedeutung wird der Terminus ulus463), 
der, wie wir gesehen haben, eine viel umfassendere Bedeutung hat (man 

spricht z. B. vom ,,Ulus" des Guci oder dem Ulus des Caghatai), und die 
Ausdriicke il und tiimen und anscheinend ebenso das mongolische 
aimaq464) (das oft uimaq geschrieben wird) gebraucht. Das Wort tiimen 
in der Bedeutung ,,Vielheit, Zehntausend" ist aus der Sprache der Ur- 

bevolkerung Kasghariens ins Tiirkische iibernommen worden. Spater 
wurde der Ausdruck ,,tiimen" haufiger auf die Masse der seBhaften Be- 

v6lkerung als auf die Nomaden und auf das Heer angewendet. Muham- 
med Haidar unterscheidet in Kasgharien (nach seiner Ausdrucksweise: 
in K a s g h a r und C h o t a n) vier Klassen: I.) tiimen: die Bauernschaft, 
2.) qaucin: das Heer, 3.) aimaq: die Nomaden (die auf eine bestimmte 

Quantitat Getreide und Textilien usw. Anspruch hatten) und 4.) die 
Klasse der Beamten und der Geistlichkeit. Der Ausdruck tiimen wird 
in neuester Zeit in Buchara zur Bezeichnung der Bewohner der Ebenen 
im Gegensatz zu den Bergbewohnern: kuhistain gebraucht. Die Stellung 
der Caghataier im Reiche Timur's im Vergleich zu der seBhaften Be- 

volkerung wird deutlicher, als es bei den orientalischen Autoren der Fall 
ist, bei dem spanischen Gesandten Clavijo festgelegt, der die Caghataier 
im August 1404 sah: ,,Sie k6nnen iiberall hingehen, wohin sie wollen, 
mit ihren Herden, um sie zu weiden, um zu saen und zu ernten, wo sie 
wollen, sowohl Sommers wie Winters. Sie sind frei und zahlen dem 

463) Vgl. Enzykl. d. Isl., I, 898. uliis: eine Anzahl von Stammen. 

46) Vgl. R a d 1 o f f, Versuch eines Worterbuches der Tirk-Dialecte, I, 63. 
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K6nig keine Abgaben, weil sie ihm im Kriege dienen, wenn er sie ein- 
beruft 465)" 

Einer besonderen Bedeutung erfreuten sich unter den Caghataiern 
vier Clans: die Arlat, die Gelayr, die Qaucin und die B a rlas. 
Das Wort Qaucin war, wie wir gesehen haben, urspriinglich nicht der 
Name eines gesonderten Clans oder Stammes, sondern die Bezeichnung 
eines privilegierten Teiles der Armee. Nach den Worten des Saraf ad- 
Din Jezdi nannte sich auch die eigene Tausenderschaft (die Leibwache) 
des Chans so. Es ist sehr wahrscheinlich, daB von den Qaucin der erste 
Herrscher Transoxaniens von den Caghatai-Emiren: Q a z a g h a n 

(I346-1358) stammte, dessen Enkel spiter von Timur besiegt und 

get6tet worden ist. Was die Namen der drei iibrigen Clans betrifft, so 
waren sie urspriinglich die Bezeichnungen mongolischer Volkerschaften. 
Im Caghatai-Reiche herrschte jeder dieser Clans iiber ein bestimmtes 
Gebiet. Die A r lat wohnten im n6rdlichen Teil von Afghanistan, die 

Gelayr bei Chogent am Syr-Darja, die B a r a s am Qasqa-Darja. 
Auf gleicher Stufe mit den Clan-Einheiten werden als einzelne Teile der 
Caghataier mit eigenen Vertretern und Territorien auch noch Abteilungen 
erwahnt, die sich seinerzeit um die einzelnen Chane oder Prinzen ge- 
schart und nach ihrem Tode ihre Namen beibehalten hatten. So wird 
bei Balch der Tiimen von K e b e k erwahnt. Nach den Worten des Isken- 

der-Anonymus hatte Kebek zur Zeit der Herrschaft seines Bruders 
I s a n- Bu q a das Recht erhalten, aus jedem Ulus reiche Leute (offen- 
bar Nomaden, die die groBte Anzahl von Herden hatten) um sich zu 
sammeln. Von diesen Leuten stammten nach den Worten dieses Histo- 
rikers diejenigen, die ,,sich jetzt mit Stolz die eigentlichen Leute des 
K e b e k nennen"466). Nach den Worten des gleichen Historikers schloB 
sich dann an Kebek der Ulus seines Feindes, des Prinzen J a s a w u r, 
den er besiegt hatte, an. Aber zur Zeit Timur's werden die Jasawurf 

gesondert als ein Clan erwahnt, der in der Nahe von Samarqand lebte. 

465) C 1. R. M a r k h a m: Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de 
Clavijo to the court of Timour, at Samarcand, A. D. I403--6, The Hakluyt 
Society Nr. 26, S. 15: ,,These Zagatays have received the privilege from the 
lord, to go where they like for pasture for their flocks and herds, as well in 
summer as in winter; and they serve the lord in his wars, whenever they are 
called for." 

466) ta ki imr2z mufdcharat ba-ingu-geri-i-Kebek mikunend. 
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Das Haupt der Jasawuri: E m i r C h i z r, herrschte iiber Samarqand, 
wie uns ebenfalls der Iskender-Anonymus berichtet. 

Die engste Verbindung bestand natiirlich zwischen T i m u r und dem 
Clan B a r 1 a s, dem er selbst angeh6rte. Die einzelnen Vertreter dieses 
Clans werden oftmals als ,,Briider Timur's" bezeichnet. Mit den Emiren 

der Arlat und G e ayr kampfte Timur lange um die Macht, selbst 
nachdem er zum Haupt des caghataischen Reiches ausgerufen worden 

war. Der Ulus Gelayr war im Jahre I376 sogar als aufgelost erklart 
und seine Reste an die Abteilungen anderer Emire verteilt worden. 
Trotzdem werden unter den Timur am nachsten stehenden Emiren nicht 
nur die Barlas, sondern auch die Vertreter der anderen Clans erwahnt. 
Einer von ihnen war Aq Bugha aus dem Clan467) Naiman, der, wie 
viele andere Gefahrten Timur's, fur sich schon bei Lebzeiten einen Be- 

grabnisplatz in der Nahe von Timur's Grabmal selbst, das in S a h r - i - 
s ab z geplant war, ausgemacht hatte. Es ist bemerkenswert, daB diese 
Platze auf dem Friedhof mit dem gleichen Worte (murcil) bezeichnet 

werden, wie der Platz der Abteilung oder des einzelnen Kriegers zur 
Zeit des Kampfes. 

Diese Erzahlung und viele andere bezeugen die Popularitat Timur's 
unter den Caghatai im allgemeinen und besonders unter ihren Fiihrern. 
Timur fiihlte sich zweifellos mit dem militarischen Element seines Landes 
viel enger verbunden als mit der Stadt- und Dorfbevolkerung, obwohl 
auch Timur einen Schritt tat, der in den Augen der Nomaden der beiden 
mittelasiatischen Reiche, des caghataischen und des mongolischen, ein 
besonderes Verbrechen war: Er machte eine groBe Stadt, wenn auch 
nicht zu seinem standigen Wohnsitz, so doch zu seiner Residenz und 

fing an, in ihr Bauten zu errichten. Der tbergang der Nomaden, ihrer 
Prinzen und Fiihrer in die Stadte galt als Verletzung des Jasaq (jasa) 
Cingiz Chan's. Die Vorschrift: ,,immer zu wandern, nirgends seBhaft 
zu werden", wurde von den kleinasiatischen Tiirken dem O g h u z C h a n 

zugeschrieben468), wobei in diesem Falle der Terminus oturaq gebraucht 
wurde, der etymologisch den modernen europaischen Bezeichnungen fiir 
diese Bedeutung (russisch osedlyj, franz6sisch sedentaire, deutsch se3- 

haft) niher steht, als das jetzt in Mittelasien gebrauchte Wort gataq. 

467) Text boi statt soi. 

468) Tawdrich-i-Al-i-Salguq. Ms. As. Mus. 590 ba p. 28: ddim gio edeler 

oturaq olnajalar. Vgl. Turkestan (Engl. Ausg.), S. 46I, A. 4. 
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Der HaB gegen die Stadte war in M o g h o l is t a n natiirlich starker als 
im Westen. Noch in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, als die 

Nachfolger Timur's schon langst sich durch ihre Bauten in Samarqand 
und Herat beriihmt gemacht hatten, muBte der Mongole J i n u s C h a n 

infolge der Unzufriedenheit seiner Moghol auf seine Absicht verzichten, 
sich in A q s u niederzulassen, obwohl dieser Ort damals ,,nur im Ver- 

gleich zu Mogholistan als Stadt betrachtet werden konnte". Als Jatnus 
Chan einige Jahre spater Sairam und dann Taskent einnahm und sich 
dort niederlieB (in Tagkent befindet sich bekanntlich auch jetzt noch sein 

Grab), da verlieB ihn ein Teil der Moghol zusammen mit Ahmed, dem 

eigenen Sohne des Chans, der auch spater im Gegensatz zu seinem Vater 
und alteren Bruder in Hinblick auf Gewohnheit und AuBeres ein wirk- 
licher Steppenkrieger geblieben ist. So sah ihn noch im Jahre I502 sein 
Neffe Babur469). 

tber die darauf beruhende Erbitterung der Nomaden im Caghatai- 
Reiche gegen ihren Herrscher wird nur in den Schilderungen der Er- 
eignisse des I4. Jahrhunderts gesprochen. Die Geschichtsschreiber loben 
den Q a z a g h a n, weil er, dem Nomadenleben treu bleibend, am Ufer 
des Amu-Darja iiberwinterte und den Sommer auf den Bergen bei 
Balguan zubrachte und die Landereien der seBhaften Bev6lkerung nicht 
beriihrte. Sein Sohn 'Abd Allah hatte einen Raubzug gegen Chorezm 
ausgefiihrt, ohne von seinem Vater hierzu die Erlaubnis zu erbitten. 
Die Chorezmier kauften sich von ihm fur 200 Toman (= 2 Millionen 

Silber-Dinare) los. Als Qazaghan dies erfuhr, sprach er seinem Sohne 
seine heftige MiBbilligung fiber den unbegriindeten Uberfall auf muham- 
medanisches Gebiet aus. Von Qazaghan heiBt es, daB zu seiner Zeit so- 
wohl die Tiirken als auch die Tag'ik sich reichen Wohlstandes erfreuten. 
'Abd Allah regierte nach seinem Vater ebenfalls gut. Doch rief er 
durch einige MaBregeln Unzufriedenheit hervor, so z. B. durch den Ent- 
schluB, Samarqand zu seinem Wohnsitz zu machen. Deshalb wurde er, 
noch ehe ein Jahr seit dem Tode Qazaghan's verflossen war, von den 
Emiren abgesetzt. Nach mehrjahrigen Wirren ging die Macht auf den 
Enkel Qazaghan's, auf den Emir H u s ain uber. Er dachte daran, 
Balch zu seiner Hauptstadt zu machen. Timur suchte ihn zu iiberreden, 
dies nicht zu tun, indem er auf das Schicksal seines Onkels als Beispiel 
hinwies. Husain folgte aber nicht. Es brach ein Aufstand aus, an dem 

"B) The Bdbar-Nama (A. S. B eve r i d g e), BI. 1o3 a/b, 107 b. 
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sich Timur selbst beteiligte. Husain wurde get6tet, und die Herrschaft 

ging auf Timur iiber, der seinerseits sofort tat, was er 'Abd Allah und 
Husain vorgeworfen hatte: er wahlte eine groBe Stadt zu seiner Haupt- 
stadt, namlich eben Samarqand, und erbaute dort Mauern und eine 
Zitadelle. 

Aus diesem alien laBt sich schlieBen, daB es abgesehen von der Unlust 
der Nomaden an und fur sich, ihr Leben in die Lebensfiihrung der seB- 
haften Ansiedler umzuandern, und abgesehen von den Vorschriften Cin- 

giz Chan's, ebenfalls im Interesse der einheimischen Bevolkerung, der 
Tagik, als wiinschenswert anerkannt wurde, daB die Nomaden in der 

Steppe blieben. Die Chane und die Emire siedelten natiirlich nicht allein, 
sondern mit einer gewissen Zahl ihrer Stammesgenossen in die Stadte 
iiber. Es war schwierig, die Interessen der Ank6mmlinge mit den Inter- 
essen der fruheren Einwohner in Einklang zu bringen, auf die ohnedies 
die Regierung von Nomaden-Fursten und die unter ihnen vorfallenden 
inneren Kriege schadlich einwirkten. Von der Griindung der Stadt An- 
digan zur Zeit Qaidu's und Tuwa's berichtet der Iskender-Anonymus, 
daB die Chane dorthin aus alien ihren Landern eine Menge Volkes hin- 
brachten. Noch im Zeitalter des Autors hatten die Vertreter jedes 
Volkes, d. h. wahrscheinlich jedes Clan's der friiheren Nomaden, in 
dieser Stadt ihr eigenes Stadtviertel. 

Ti mu r verstand auBer Tiirkisch auch Persisch und hatte eine ge- 
wisse Vorstellung nicht nur vom Islam als Religion, sondern auch von 
muhammedanischer Wissenschaft und Kunst. Er zog von iiberall Ge- 
lehrte und Kiinstler nach Samarqand, legte neue Kanile an, errichtete 
in Samarqand groBartige Bauten und bemiihte sich iiberhaupt, auf seine 

Zeitgenossen durch seine aufbauende Tatigkeit einen nicht weniger 
starken Eindruck zu machen, als durch seine zerst6rende. An dieser 
Seite seiner Tatigkeit hatten die tiirkischen Elemente seines Reiches fast 
keinen Anteil. Das tiirkischste Land unter den von Timur unterworfenen 
Kulturlandern war C h o r e z m. Die chorezmischen Meister bauten fur 
Timur in S a h r- i -s a b z den groBartigen Palast Aqsarai. Doch an 
diesem Palast war anscheinend nichts tiirkisch auBer dem Namen: unter 
den Inschriften an den Mauern gibt es viele persische Verse, aber nicht 
einen einzigen tiirkischen. Timur selbst interessierte sich anscheinend 
nicht fur Poesie, weder fur die tiirkische, noch fur die persische. Es 

gibt keinen Hinweis darauf, daB er die persischen Dichter gekannt hatte, 
wenn man von der anekdotenhaften Erzahlung iiber sein Zusammen- 
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treffen mit H a f i z, vielleicht im Jahre I387470), absieht. Seine Sorge 
fur die geistigen Interessen seiner tiirkischen Untertanen bezeigte Timur 
nur durch die Errichtung eines groBartigen Gebaudes iiber dem Grabe 
des hauptsachlichsten tiirkischen muhammedanischen Heiligen A h m e d 

Jesev i. Andere Bauten Timur's auBerhalb Samarqands und seiner 

Umgebung und Sahr-i-sabz gab es nicht. Die Waqf-Stiftungsurkunde 
fur dieses Gebaude, die uns erhalten geblieben ist, ist jedoch persisch 
abgefaBt. 

In der nachsten Vorlesung sollen die Nachrichten iiber das wirtschaft- 
liche und kulturelle Niveau der mittelasiatischen Tiirken zur Zeit Timur's 
und seiner Nachfolger und der Uzbeken-Chane gegeben werden. 

470) Turk. Text irrig: 1377. 
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XII. 

T i m ur hatte bei der Griindung seines Reiches natiirlich keine 
national-tiirkischen Ziele im Auge. Das Ziel Timur's war, moglichst viel 

Lander, ja wom6glich die ganze Welt unter seine Herrschaft zu bringen. 
Es gibt keinen Hinweis darauf, daB Timur die Geschichte Alexanders des 
GroBen gekannt hatte. Aber sein Geschichtsschreiber schreibt ihm die- 
selben Worte zu, die Alexander dem GroBen und Eroberern seines 

Schlages, darunter 'A d u d ad - D au 1 a, dem machtigsten Vertreter der 
iranischen Dynastie der Bujiden, im Io. Jahrhundert zugeschrieben 
werden: ,,Die ganze Welt ist nicht soviel wert, daB sie zwei Herrscher 
haben sollte." Als Kr6nung seiner Eroberungstatigkeit stellte sich Timur 
die Eroberung China's vor, wie es vor ihm der Chorezm-Sah Muhammed 
und nach ihm Nadir Sah getan hatte, nur mit dem Unterschied, daB fur 
diese Eroberer der Zug nach China nur ein unwirklicher Traum war, 
wahrend es Timur gelang, fur diesen Feldzug ein Heer zu sammeln, das 
nur durch seinen Tod zuriickgehalten wurde. In China wuBte man 
um die militarischen Vorbereitungen Timur's und ergriff MaBregeln zur 
Abwehr des Angriffs. Es gibt sogar Berichte dariiber, daB die Heer- 
fiihrer nach dem Tode Timur's zuerst den Feldzug fortsetzen wollten 
und nur infolge der im Reiche Timur's ausgebrochenen Wirren auf ihre 
Absicht verzichteten. 

Aus all dem ist zu ersehen, welche groBe Bedeutung China zu 

jener Zeit von den muhammedanischen Tiirken beigelegt worden 
ist. Babur spricht in seinen Aufzeichnungen davon471), daB er immer 
von einem Zug nach China getraumt habe und daB er eine Zeitlang, 
als es schien, daB die militarischen MiBerfolge ihn von allen politi- 
schen Verpflichtungen entbanden, seinen Traum zu verwirklichen ge- 
dacht habe, obwohl er natiirlich in China nur als Gast und nicht als 
Eroberer wie Timur hatte auftreten konnen. Samarqand blieb zur Zeit 
Timur's und seiner Nachfolger ein groBer Handelsmittelpunkt, wohin 
auch die chinesischen Waren gelangten, obwohl es in der mongolischen 
Periode, soweit bekannt, in Turkestan keine so genauen Nachrichten 
iiber China gab, wie wir sie in dieser Periode in Persien, besonders in 
den Werken des Rasid ad-Din, finden. Die eingehende Schilderung der 
Gesandtschaft des S h r uch nach China I4I9-I422, an der auch 

471) Babar-Ndma, B1. IOI b. 
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Gesandte aus Samarqand teilgenommen haben, stammt von einem der 
persischen Teilnehmer der Gesandtschaft. 

Das Ziel der Eroberungen Timur's waren insbesondere die Gebiete 
der iranischen Kultur, und unter ihnen aus geographischen Griinden vor 
allem Chorezm, seiner Bev6lkerung nach ein tiirkisches Gebiet, das aber 

gleichzeitig in kultureller Beziehung kaum irgendwie den rein iranischen 
Gebieten nachstand. Timur fiihrte aus Chorezm eine groBe Anzahl Ge- 
lehrter und Kiinstler nach Samarqand. Die chorezmischen Meister er- 
bauten fur Timur in S a h r- i - s a b z das SchloB Aqsarai, dessen tUber- 
reste noch heute einen starken Eindruck machen. In kiinstlerischer Be- 

ziehung, insbesondere durch die prachtigen geschmackvollen Fayencen, 
steht dieses Gebiude fast h6her als die Bauten Timur's in Samarqand. 
Die Verhaltnisse gestalteten sich so, daB Chorezm am meisten durch die 

Kriege Timur's zu leiden hatte. Nicht lange zuvor hatte sich Chorezm 
von der BotmaBigkeit der Goldenen Horde befreit und befand sich unter 
der Herrschaft einer eigenen Dynastie, die wie die Dynastie Timur's 
von turkisierten Mongolen abstammte. Nichtsdestoweniger lieB der 
chorezmische Herrscher H u s a i n S i f i nicht einmal einen Vergleich zu 
zwischen den Chorezmiern, die sich vollstandig die islamische Kultur 

angeeignet hatten, und den Caghataiern, die dem AuBeren und den Sitten 
nach Heiden glichen. Als im Jahre 1372 ein Gesandter Timur's zu 

Verhandlungen nach Chorezm kam, lehnte Husain Suifi alle Verhand- 

lungen ab und sagte barsch zu dem Gesandten: ,,Euer Reich ist ein Ge- 
biet der Unglaubigen (dar al-harb), und es ist die Pflicht der Muhamme- 
daner, mit euch zu kampfen." Nachdem Chorezm im Jahre 1379 von den 
Caghataiern unterworfen worden war, erregte es noch einige Male einen 
Aufstand. Zur Zeit des Kampfes zwischen Timur und dem Chan der 
Goldenen Horde T o c h t a my s ging Chorezm mehrmals auf die Seite 
von Tochtamys iiber und lieB Miinzen auf dessen Namen pragen. Des- 
halb erlitt Chorezm und besonders seine Hauptstadt U r g e n ein noch 
schwereres Schicksal als die iibrigen von Timur eroberten Gebiete. Zur 
Zeit der Feldziige Timur's gab es viele Fille von Massenhinschlachtungen 
der Bewohner der Stadte, aber es wurden keine MaBregeln getroffen, 
daB diese Stadte auch fur die Zukunft ver6det blieben. Dieselben Stadte, 
in denen Zehntausende von Menschen erschlagen worden waren, hatten 
spater wieder eine groBe Bevolkerungszahl und waren der Aufenthalts- 
ort der Sohne und Enkel Timur's. Nur Urgeng allein wurde als Stadt 
vollig zerst6rt. Auf der Stelle, auf der es gestanden hatte, wurde Gerste 
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gesat, um auch auBerlich die Zerst6rung der Stadt zum Ausdruck zu 

bringen. Drei Jahre spater wurde erlaubt, Urgeng wieder aufzubauen, 
aber nur im AusmaBe eines einzigen Stadtviertels. So gewann Chorezm 
auch nach Timur seine friihere kaufmannische und kulturelle Bedeutung 
nicht wieder zuriick, um so mehr als das chorezmische Gebiet infolge 
seiner geographischen Lage vor alien anderen unter den langwierigen 
Kriegen zwischen den U z b ek en, das heiBt den Tiirken der Goldenen 

Horde, und den Caghataiern zu leiden hatte. 

Timur selbst war, wie wir gesehen haben, ein Krieger vom cragha- 
taischen Typ, und seine tiirkischen Caghataier standen ihm natiirlich 
viel naher als seine iranischen Untertanen, die Tagik. Im Heere Timur's 

gab es neben den Tiirken auch Iranier. Der Chorasaner Geschichts- 
schreiber H f i z - i - A b r i behauptet sogar, daB Timur von alien Teilen 
seines Heeres am meisten den Chorasanern vertraute. Aber gleichzeitig 
werden dem Timur Ausspriiche zugeschrieben, in denen er kriegerische 
Eigenschaften nur den Tiirken zuerkennt. Als Timur im Jahre 1404 
kurz vor seinem Tode seinen S6hnen und Enkeln seine letztwilligen Ver- 

fiigungen mitteilte, sagte er zu ihnen, daB Sultan A h m e d G e 1 a y r, 
der friiher West-Persien beherrscht hatte (auch diese Dynastie stammte 
von turkisierten Mongolen ab), als ein Mensch mit dem Charakter eines 

Tagik keine Beunruhigung einfloBe. Aber gleichzeitig muBte auch Timur, 
wie alle Tiirken, sich dem Einflusse der iranischen Kultur unterwerfen. 
Timur konnte nicht lesen und nicht schreiben, aber ihm war die Kultur 
nicht fremd. Er spielte gut Schach, stand in standigem Verkehr mit 
Gelehrten und eignete sich in den Gesprachen mit ihnen griindliche 
Kenntnisse in einigen Wissenschaften an. Durch seine Kenntnisse in der 
Geschichte setzte er I b n C h a ld i n, einen der groBten arabischen Ge- 
schichtsschreiber jener Zeit, in Staunen. Timur bemiihte sich nicht nur 
um militarische Erfolge, sondern auch um die Beiziehung von Gelehrten 
in sein Reich und in seine Hauptstadt, um seinen Ruhm durch gewaltige 
Bauten und Bewasserungsanlagen zu verewigen. Bei alledem befand er 
sich in Abhangigkeit von Leuten iranischer Kultur und groBtenteils auch 
iranischer Herkunft. 

Erst in seinen letzten Lebensjahren ergriff Timur im Zusammenhang 
mit dem geplanten Feldzug nach China diejenigen MaBregeln, an die sich 
ein Herrscher unserer Zeit von aller Anfang an machen wiirde. Es 
wurden MaBregeln getroffen zur dauernden Unterwerfung derjenigen 

Die Welt des Islams. I934. Beiband. 15 
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tiirkisch-mongolischen Volkerschaften, gegen die bisher nur Raubziige 
unternommen worden waren. In der Steppe wurden Festungen gebaut, 
wobei der am weitesten vorgeschobene Punkt die Zitadelle am Isyk Kul 
war. tberhaupt wurde Miihe auf die Wiederherstellung der Landwirt- 
schaft und des stidtischen Lebens verwendet. Alles, was in dieser Be- 

ziehung vor dem Feldzug Timur's erreicht worden war, wurde sofort 
nach Timur's Tode beseitigt, und die Versuche seiner Nachfolger, die 
Nomaden von neuem zu unterwerfen, hatten fast keinen Erfolg. 

Timur war mit seinen S6hnen und Enkeln nicht so gliicklich wie 

Cingiz Chan, und nach seinem Tode konnte von der Erhaltung der 
Grenzen des Reiches keine Rede mehr sein, ganz zu schweigen von ihrer 
ferneren Erweiterung. Sehr bald nach dem Tode Timur's verlor seine 

Dynastie alle ihre Linder auBer Turkestan und den 6stlichen und teil- 
weise den siidlichen Provinzen Irans. Aber auf diesem beschrankten 
Raum konnte infolge der Wiederherstellung einer verhaltnismaBigen 
Ruhe und einer Verringerung der AusmafBe der kriegerischen Unter- 

nehmungen eine lebendigere Kulturarbeit vor sich gehen, als zur Zeit 
Timur's selbst. Hauptstadt des Reiches wurde an Stelle Samarqand's 
Herat, der Sitz Sahruch's, eines Sohnes Timur's, auf den nach 

einigen inneren Kriegen die Oberherrschaft iiber alle Gebiete iiberge- 
gangen war, die unter der Macht der Dynastie Timur's geblieben waren. 
Aber auch Samarqand, wo vierzig Jahre lang der alteste Sohn Sahruch's, 
U lugh B ek (I409-I449), herrschte, blieb eine der glanzendsten 
Stadte, und die Bauten Ulugh Bek's iibertrafen sogar technisch an 

Festigkeit der Konstruktion, an AusmaBen und auBerer Pracht die 
Bauten seines GroBvaters. Weder an den Bauten von Herat, noch an 
den Bauten von Samarqand war irgend etwas National-Tiirkisches. 
AuBer Moscheen und Medresen wurden auch gemeinniitzige 6ffentliche 
Bauten errichtet, wie Bader, Karawanserai's usw. Aber auch unter 
ihnen befand sich offensichtlich nichts, was dem einen Bauwerk Timur's 

gleichkam, das von allen seinen Bauten allein eine nationale Bedeutung 
hatte, namlich dem Gebiude iiber dem Grabe des Ahmed J e s e v 
mit seinem gewaltigen Kessel472) zur Bewirtung der einheimischen Der- 
wische und der kommenden Gaste. Diese Bestimmung des Gebaudes 

entsprach den muhammedanischen Auffassungen iiber die Aufgaben 

472) Turk. Text: zawije (Kloster) statt ,,Kessel". tber diesen vergleiche man 
Gordlevsk y: Choga Ahmed Jasevi, Jacob-Festschrift, S. 62, A. 2. 
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eines Derwisch-Klosters (chadnegadh; in den Urkunden begegnet uns der 
Ausdruck chadnegadh-i-miisdifir-pendhh: ,,das Kioster, die Zuflucht der 

Fremden") und gleichzeitig den tiirkischen Vorstellungen iiber die 
Pflicht des Fiirsten, sich um die freigebige Bewirtung seiner Unter- 

gebenen zu kmrmmern. 
Dafiir erfuhr in der Epoche der Nachfolger Timur's -die tiirkische 

Literatur eine bedeutende Entwicklung, von der in der Geschichte Ti- 

mur's selbst fast nicht gesprochen wird. Im Caghataischen Staat hatte 
es scion friiher eine tiirkische Dichtung gegeben. Der Derwisch KA - 
b u 1 S a h, der im Jahre 1366 zum Chan ausgerufen und kurz darauf 
wieder abgesetzt worden war, schrieb Verse, die noch im i5. Jahr- 
hundert sich einer gewissen Beriihmtheit erfreuten. Als Chan muBte er 

fiur einen Nachkommen Cingiz Chan's gelten. Offensichtlich war seine 

Muttersprache das Tiirkische, aller Wahrscheinlichkeit nach waren 
auch seine Gedichte in dieser Sprache abgefaBt. Einer der Anhinger 
Timur's, der Emir Saif ad-Din Barlas, schrieb persische und 

tiirkische Verse. Aber nach dem Tode Timur's erscheinen die populi- 
reren Dichter S e k k 'a k ? 73) und L u t f i. Die dichterischen Verdienste 
des letzteren erkannte auch der klassische Dichter M i r 'A 1 ' S' Ir N e - 
w a i an, dessen 500jahriges Geburtsjubilirum nach muhammedanischer 
Rechnung im Jahre I927 gefeiert wurde474). S e k k ' k i pries in seinen 
Versen schon den Enkel und nachsten Nachfolger Timur's in Sa- 

marqand: C h a iII S u I t 'n (1405-I 409), spiter besang er noch mehr 
den U 1 u g h B e k. In den von ihm dem Ulugh Bek gewidmeten Versen 

473) Enzykiop. des Islam, IV, 87. 
474) Jubil iumsband derRuss. Akad. d.Wiss.: Mir-Ali-Sir, Sbornik k pjatisotletij'u 

so dnja rozdenija, Leningrad 1928, besonders: V. V. Bartol'd: Predislovije 
und Mir-Ali-Sir i politiWeskaja ;izn, S. ioo--I64; ferner: A. N. S am oio v i C: 
K istorii literaturnogo sredneaziatsko-tureckogo jazyka, S. 1-23; E. Bertels: 
Nevdi i Attjr, S. 24--82; A. A. R o m a s k e v i E : Novyj eagatajsko-persidskijf 
slovar, S. 83-99. [Vgl. das Referat H. Ritters iiber den Sbornik in Der Islam, 
XIX, 5. 42-49.] Man vergleiche auch die aus dem gleichen AnlaB in Baku er- 
schienenen Ausgaben: B'iij'iik tiirk IdCir Mitr CAlM'sl"r Nev4ji, Baku 1926- 
'A 1i Sir Ne v a j i : MiinSedt, Baku 1926; CA Ii 1^ r Ne v ' 

j i : Vaqfije, Baku 

1926; Iliisejn Bajqara' ditvdny, Baku i926; ferner A. K u 1 - M u h a m e d o v: 
Emir Ali-Sir Navai. Sravnitel'noje izueenije dvuch jazykov: Farsidskogo i 
Tiurkskogo, Poltarack (Aschabad) 1925. Besprechungen dieser Werke von 
Samojlovi' finden sich in denm oben angefiihrten Jubiliiumsband. Vgl. auch 
A. A. Semenov: Persidskaja novella o Mir-Ali-Sire, Bulletin Stedne-Aziat- 
skogo Goss. Universiteta, Lief. 13, Ta'kent 1926, S. 177-i85. 

15* 
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spricht der Autor ebenfalls von sich selbst als tiirkischem Dichter: ,,Der 
Himmel muB noch viele Jahre seinen Umlauf vollenden, bevor er einen 
solchen tiirkischen Dichter wie mich und einen solchen gelehrten Herr- 
scher wie dich hervorbringt." Lutfi sagt auch, daB dem Ulugh Bek der 
Wert seiner Verse bekannt sei, die nach seiner Meinung nicht hinter 
den damals popularen Versen des S e 1 ma n S a v a g i, eines persischen 
Dichters des 14. Jahrhunderts, zuriickstiinden. Bei Sahruch und Ulugh 
Bek befand sich ebenfalls ein tiirkischer Dichter, und zwar ein An- 

gehoriger der Dynastie der Timuriden: Sidi Ahmed ibn Miran 
S a h. Das von ihm im Jahre 839 h = I435/6 D. fur Sahruch geschriebene 
Ta'assuq-ndme stellt, wie aus der Uberschrift zu entnehmen ist, in ge- 
wissem Sinne eine Nachahmung des Mehebbet (Muhabbet) -name eines 
Dichters der Goldenen Horde des 14. Jahrhunderts, des Chorezmi, 
dar. Ganz am Ende der Timuriden-Periode am Ende des 15. und zu Be- 

ginn des i6. Jahrhunderts schrieb B abur, ein anderer Nachkomme 
des Mi r an S a h, Werke in tiurkischer Sprache475). Nach den Worten 
Babur's wissen wir, daB auch sein Vetter Baisunqar, der eine Zeitlang 
in Samarqand herrschte, ein popularer Dichter war476). Alle anderen 
caghataischen Dichter verdunkelte in der zweiten Halfte des I5. Jahr- 
hunderts Mir 'Ali Sir Newai. Nur die Werke Newa;i's iiber- 
lebten ihren Verfasser und gewannen weit iiber die Grenzen der Lander 
der Timuriden hinaus Beriihmtheit. Selbst die Werke Babur's erhielten 
sich trotz ihrer zweifellosen Giite nur in einer geringen Anzahl von 
Handschriften und waren so sehr in Vergessenheit geraten, daB sie von 

europaischen Gelehrten neu entdeckt werden muBten. 

N e w ai war ein Anhanger der persischen Kultur. Er fiihrte die persi- 
schen Stoffe in die tiirkische Poesie ein, ja er schrieb sogar eine Ge- 
schichte der alten persischen Herrscher. Es gibt keine Nachricht dar- 
iiber, daB er sich z. B. fur das Werk des Rasid ad-Din oder iiberhaupt 
fur die Geschichte der Tiirken und der Mongolen interessiert hatte. 
Doch legte er gleichzeitig der tiirkischen Dichtung und der tiirkischen 
Sprache groBe Wichtigkeit bei. In einem seiner Werke, das er gegen 
Ende seines Lebens schrieb, bemiihte er sich, die Uberlegenheit der 
tiirkischen Sprache iiber das Persische zu beweisen, was, soviel bekannt 

475) Vgl. A. S a m o j 1 o v i : Sobranije stichotvorenij imperatora Babura, 
Petrograd I9I7. 

476) Bdbar-Ndma, Blatt 68b. 
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ist, kein einziger tiirkischer Schriftsteller, wenigstens nicht in Klein- 

asien, gewagt hatte477). 
Die tiirkischen Dichter dichteten besonders in Samarqand und Herat 

d. h. in den Stadten, wo die iiberwiegende Mehrheit der Bev6lkerung 
zweifellos die Tagik bildeten und wo das tiirkische Element haupt- 
sachlich durch die Dynastie und das Heer vertreten war. Die politische 
Herrschaft der Tiirken muBte ihrer Sprache eine gewisse Bedeutung 
geben. Wir wissen, daB sich sogar in Agypten, wo es wahrscheinlich 
auBer dem militarischen Element iiberhaupt keine Tiirken gab, in der 
M a m 1 uk e n - Periode ein gewisses Schrifttum, hauptsachlich eine 

tJbersetzungsliteratur, entwickelt hat. Natiirlich fiihlten sich nicht alle 

Angeh6rigen der Dynastie als Tiirken und schatzten die Traditionen 
ihres Volkes. Zudem wurden die rein tiirkischen Traditionen durch die 

tiirkisch-mongolischen verdrangt. Die damalige tiirkische militarische 

Organisation war eine Erbschaft des Reiches Cingiz Chan's, und auBer 
den tiirkischen militirischen Ausdriicken wurden mongolische, spater 
vergessene Termini gebraucht, wie z. B. das Wort chosun in der Be- 

deutung ,,militarische Abteilung". Der Grad der Anhanglichkeit des 
Herrschers an die national-tiirkischen Traditionen wurde bestimmt durch 
die Bedeutung, die den Gesetzen Cingiz Chan's, d. h. dem Jasaq im Ver- 

gleich zu den Normen des muhammedanischen Rechts, d. h. der geritat, 

beigelegt wurde. S a h r u c h wollte in Herat nur muhammedanischer 
Sultan und Chalife sein und weigerte sich entschieden, die Gesetze 

Cingiz Chan's anzuerkennen, wahrend sich gleichzeitig Ulugh Bek 
in Samarqand bemiihte, wenigstens in den militarischen Dingen alle mit 
dem Namen Cingiz Chan's in Zusammenhang stehenden Gesetze zu beob- 

achten, indem er nach dem Beispiel Timur's Pseudo-Chane ernannte und 
sich iiberhaupt bemiihte, im Geiste seines GroBvaters zu herrschen. 

Zum Unterschied von Timur konnte Ulugh Bek bei Lebzeiten 
seines Vaters keine Feldziige nach Vorderasien unternehmen. Deshalb 
muBten die Feldziige gegen die Goldene Horde und die Mongolei zu 
seiner Zeit gr6fere Bedeutung erhalten, als zur Zeit Timur's. Ulugh Bek 
hatte jedoch nicht die M6glichkeit, auf die Plane zuriickzukommen, die 
Timur in seinen letzten Lebensjahren gehegt hatte. Auch die Wiinsche 

Ulugh Bek's gingen, wie die urspriinglichen Plane Timur's, nicht weiter, 

477) Muhakamat-al-lughatain (Kit%b-chine-i Iqdafm No. 12), Konstantinopel 
I3I5. 
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als daB er seine Kandidaten unter den einheimischen Prinzen auf den 
Thron brachte. Dieses Ziel war von Timur nicht erreicht worden und 
konnte von Ulugh Bek noch weniger erreicht werden, der offensichtlich 
nicht die kriegerischen Talente seines GroBvaters ererbt hatte und nicht 
das Naturell eines Eroberers besaB. Selbst der Feldzug nach der Mon- 
golei im Jahre 1425, das groBte kriegerische Unternehmen Ulugh Bek's, 
blieb ohne irgendwelches Resultat. Die Lander Ulugh Bek's waren am 
Ende seiner Regierung weniger ausgedehnt als zu ihrem Beginn. Die 
Mongolen entrissen ihm die Gebiete 6stlich von Sairam, die Uzbeken 
die Gebiete am Syr-Darja unterhalb Turkestan's. Die Macht der Uz- 
beken verstarkte sich zu jener Zeit unter der Regierung des Chan 
A b uf' 1- C h a i r, dessen S6hnen und Enkeln es in der Folge beschieden 
war, der Herrschaft der Timuriden ein Ende zu machen. A b uf'1- 
C h a i r nahm im Winter des Jahres I430-I43I fur einige Zeit den 
nordlichen Teil von Chorezm mit der Stadt Urgeng ein. Als sich im 
Herbst I448 Ulugh Bek nach dem Tode Sahruch's bemiihte, Chorasan 
seiner Herrschaft zu unterwerfen, unternahm Abf'l-Chair einen Raub- 
zug nach Transoxanien und pliinderte im Jahre 1451 die Umgebung von 
Samarqand. Abu'l-Chair griff auch in die inneren Kriege der Timu- 
riden, die in Transoxanien stattfanden, mit ein. Mit seiner Hilfe be- 
siegte Abui S a'id, ein Nachkomme des Miran Sah, den Neffen des 
Ulugh Bek CA b d A 1 a h, einen Nachkommen des Sahruch. Der Sieg 
des Abu Sa'id bedeutete gleichzeitig den Sieg des C ho a A h r r, 
der an der Spitze des mittelasiatischen Derwischtums und der religiosen 
Opposition gegen Ulugh Bek und sein Regierungssystem stand. 

Ulugh Bek, der Verehrer seines GroBvaters Timur, war gleichzeitig 
ein Anhinger der tiirkisch-mongolischen militarischen Traditionen und 
bis zu einem gewissen Grade tiirkischer Patriot. Darauf weisen die 
Miinzen, die er im Verlauf der beiden Jahre I447--- 449, als er sich 
an der Spitze des Staates der Timuriden befand, in Samarqand und 
Herat pragen lieB. (Bis zum Jahre 1447 wurden die Miinzen auch in 
Samarqand, wo faktisch Ulugh Bek herrschte, auf den Namen Sahruch's 
geprigt.) Ulugh Bek erscheint so ziemlich als der einzige Herrscher von 
den Timuriden, der Miinzen mit tiirkischer Legende pragen lieB. (Unter 
den Miinzen Timur's selbst gibt es ebenfalls solche Miinzen.) Die Le- 
gende der Miinzen Ulugh Bek's lautet: Emir Timiir gurgan himmetidin 
Ulugh Bek gurgan sziim, d. h. ,,durch den geistigen Segen des E mir 
Timur Gurgan ist unser Wort das des Ulugh Bek Gurgan." 
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Die Formel szuiim oder siziimiiz wurde bekanntlich bis in die letzte 
Zeit in den Chan-Jarlygh's gebraucht und stellt die Ubersetzung des 

mongolischen iige manu vor, das sich auf den Miinzen Timur's findet. 

Gurgan ist das mongolische Wort fiir ,,Schwiegersohn", wie sich Timur 
und einige von seinen Nachfolgern nannten, die sich nach seinem Bei- 

spiele mit dem Hause Cingiz Chan's verschwagert hatten. 
Der tiirkische Patriotismus hinderte Ulugh Bek nicht, sich die ira- 

nische Kultur in noch h6herem Grade als Timur zu eigen zu machen. 

Ulugh Bek unterhielt sich nicht nur mit den Gelehrten, wie Timur es 

getan hatte, sondern beschiftigte sich auch selbst mit der Wissen- 
schaft, besonders mit der Astronomie, und bot ein in der Geschichte des 
Islams ziemlich seltenes Beispiel eines Gelehrten auf dem Throne dar. 
Die Zeitgenossen verglichen Ulugh Bek in dieser Hinsicht stets mit 
Alexander d. Gr., dem Schiller des Aristoteles, da man offenbar in der 
islamischen Geschichte sonst kein passendes Beispiel finden konnte. Die 
astronomischen Arbeiten Ulugh Bek's und seiner nichsten Nachfolger 
gelten als das letzte Wort der islamischen astronomischen Wissenschaft. 

Die Beziehung Ulugh Bek's zur Wissenschaft zeigt deutlich, was fur 
einen Fortschritt das Samarqand Ulugh Bek's im Vergleich zu dem 

Samarqand Timur's darstellte. Unter den Vertrauten Timur's befanden 
sich sowohl Gelehrte als auch Angehorige der tiirkischen Kriegerkaste. 
Aber die einen hatten mit den anderen nichts gemein. Es gab kein Bei- 

spiel dafiir, daB einer von den tiirkischen Vertrauten Timur's zum Ge- 
lehrten geworden wire. Ulugh Bek wurde nicht nur selber ein gelehrter 
Astronom, sondern schuf sich auch aus dem Kreis seiner tiirkischen Ver- 
trauten einen Schiiler und Nachfolger: 'A i Q u s c y. Der Spitzname 
qusay (qusgy) beweist, daB er das Amt bekleidete, das dem sokolnicij 
(= sahinki Falkner) der russischen Zaren entsprach. Auf dieser Grund- 
lage kam es wahrscheinlich urspriinglich zu seiner Annaherung an Ulugh 
Bek, der ein groBer Liebhaber der Vogeljagd war, so daB ihn Babur 

Quscy Padisdh nennt. Nach dem Beispiel seines Herrschers ergab sich 

Quscy der Astronomie und nahm Anteil an den Arbeiten zur Aus- 

riistung der Sarmarqander Sternwarte Ulugh Bek's und der Zusammen- 

stellung von astronomischen Tafeln. Offenbar war er jiinger als Ulugh 
Bek, der ihn in seinen astronomischen Tafeln seinen ,,Sohn" (ferzend) 
nennt. 'Ali Quscy blieb auch nach dem Tode Ulugh Bek's der Wissen- 
schaft treu. Spater arbeitete er in Konstantinopel, wo er im Jahre 1474 
starb. Im Reiche der Timuriden ging er in tiirkischer Tracht, worin 
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man einen weiteren Beweis fiir seine tiirkische Herkunft erblicken kann. 
Offenbar blieben noch zur Zeit Ulugh Bek's die auBeren Unterschei- 

dungsmerkmale der tiirkischen Soldaten (Caghataier) von der einheimi- 
schen Tagik-Bev6lkerung wie zur Zeit Timur's erhalten. Das Auftauchen 
von Gelehrten, wie 'Ali Quscy und Ulugh Bek, gerade unter den tiirkisch 
Sprechenden ist von groBem Interesse. Natiirlich machte weder der eine 
noch der andere einen Versuch, in tiirkischer Sprache die Wissenschaft 
zu behandeln; sie schrieben persisch und arabisch. Ulugh Bek fiihlt 
sich in seinem Werke nicht so sehr durch die nationale als vielmehr 
durch die internationale Bedeutung der exakten Wissenschaften ange- 
zogen und sieht ihre Oberlegenheit fiber die philologischen und theologi- 
schen Arbeiten darin, daB auf ihre Bedeutung weder die Ersetzung der 
einen Sprache durch die andere, noch die Anderung des Glaubens eine 

Riickwirkung hatte. 

Abgesehen von der Beeinflussung durch die iranische Wissenschaft 
stand Timur trotz seiner Verbundenheit mit den tiirkischen militarischen 
Kreisen seinen iranischen Untertanen so nahe, daB er fur seine Regie- 
rung sogar eine persische Devise: Rasti rusti, d. h. ,,die Gerechtigkeit 
ist Starke", angenommen hatte. Ulugh Bek war anscheinend trotz seiner 
Gelehrsamkeit mehr noch Tiirke als sein GroBvater. Jedoch beherrschte 
er natiirlich das Persische und unterhielt sich wahrscheinlich in dieser 

Sprache mit den Vertretern der einheimischen theologischen Wissen- 
schaft, unter denen sich auch die erblichen Saich al-Isldm'e von Samar- 

qand befanden, d. h. die Nachfolger des B u r h an a d-Din Marghi- 
n an i, des Verfassers der Hidaje, der im I2. Jahrhundert lebte. Es ist 
bemerkenswert, daB man auch diese Saich al-Islam'e in gleicher Weise 
wie Ulugh Bek selber der Verletzung der Vorschriften des Islams und 
des Hanges zu Vergniigungen, die durch die Religion verboten waren, 
beschuldigte. (Zu Lebzeiten Timur's durften derartige Beschuldigungen 
gegen den Herrscher nicht laut ausgesprochen werden.) In der Tat er- 
scheint eine derartige Tatsache, wie ein vom Saich al-Isldm veranstaltetes 
Gastmahl unter Beiziehung von Sangerinnen vom Gesichtspunkt des 
Islams als durchaus ungew6hnlich und unzulassig. Gleichzeitig beweist 
diese Tatsache anschaulich, wie wenig das Leben Samarqands zur Zeit 
Timur's und Ulugh Bek's sich an die Vorschriften der Religion kehrte. 
Selbstverstindlich niitzten die M6glichkeiten, die sich durch diese Frei- 
heit und diesen kulturellen Fortschritt er6ffneten, hauptsichlich die Ver- 
treter der herrschenden Klasse und die Reichen aus, aber auch die Volks- 
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massen waren von der Teilnahme an diesem Leben nicht ausgeschlossen. 
Aus der Erzahlung C lavi j o' s iiber die Gastmahler Timur's ersieht 

man, daB man sich bei diesen Gastmahlern auch die Bewirtung des 
Volkes angelegen sein lieB478). Nach dem Zeugnis des Historikers Ibn 
'A r a b s a h waren die Palaste Timur's mit ihren weiten Garten zu der 
Zeit, wenn Timur nicht dort wohnte, alien Einwohnern von Samarqand, 
ob reich oder arm, zugiinglich. Bemerkenswert ist auch die Sitte, aus 
AnlaB groBer Festgelage in der kaiserlichen Familie die Einwohner der 

Hauptstadt als tarchan zu erklaren, d. h. von den Steuern und den Ab- 

gaben zu befreien. Fuir den nomadischen Eroberer war die Volksmasse 
ein steuerpflichtiger Stand, der verpflichtet war, Geld zu zahlen und 

zugunsten der Nomaden zu arbeiten, so wie in einem muhammedanischen 
Staate die nichtmuhammedanischen Andersglaubigen ein steuerpflichtiger 
Stand waren. Diese Bedingungen konnten sich auch nach der Annahme 
des Islams durch die Nomaden nicht andern, trotz ihres Widerspruchs 
zu den muhammedanischen Traditionen. Zur Zeit des Volksaufruhrs 

gegen die tiirkischen Herrscher im Jahre I365 in Samarqand wurde die 

Beschuldigung ausgesprochen, daB sie die Kopfsteuer (gizje) von den 
Muhammedanern nahmen. Nichtsdestoweniger erfolgte die Befreiung 
der Bevolkerung von dieser, vom Standpunkt des Islams aus gesetz- 
widrigen Steuer, nicht auf Grund der Unterwerfung unter das muhamme- 
danische Recht, sondern auf Grund der Anwendung einer anderen Norm 
des Nomadenrechts auf die seBhafte Bevolkerung, durch das Tarchan- 
tum. Nur die Verleihung des Tarchantums an eine einzelne Person be- 
deutete das Ausscheiden dieser Person aus der steuerpflichtigen Klasse 
und ihre Erhebung in den Adelsstand. Derartige Tarchan-Diplome sind 
unter den Dokumenten erhalten geblieben, die in den Nachfolgestaaten, 
in die das mongolische Kaiserreich zerfiel, im Namen des Chans erlassen 
wurden. Im Wolga-Gebiet wurde die Erhebung in den Tarchan-Stand 
noch unter der russischen Herrschaft bis in die Zeit Alexanders II. fort- 

gesetzt. Das massenhafte Tarchantum der Bewohner einer ganzen Stadt 
war natiirlich urspriinglich im nomadischen Recht nicht beabsichtigt. 
Aber dieses Mittel der Befreiung der Bewohner der Hauptstadt von den 

Abgaben und Steuern wurde auch noch spiter angewendet, sogar noch 
zu Ende des I8. Jahrhunderts zur Zeit der U z b e k en. S h M u r d 
oder Em i r M a s'ud, der eifersiichtige Parteiginger des Serf'at- 

78) Vgl. Clavi j o (M a r k h am. Hakluyt), S. I49. 
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Rechtes, erklarte zu Anfang seiner Regierung die Einwohner von 
Buchara als Tarchan, um sie von Abgaben und Auflagen zu befreien, 
d. h. er wandte sich in diesem Falle nicht an die Norm der Serfat, 
sondern an die Norm des Nomadenrechtes. Dieses Privileg versetzte die 
Bewohner der Hauptstadt in eine vorteilhafte Lage im Vergleich zu der 

Bev6lkerung der iibrigen Stadte, und besonders im Vergleich zum 
Bauernstand, dessen Lage unter der Herrschaft der Nomaden besonders 
schwer war. 

Das Reich der Timuriden hatte, wie auch andere Staatenbildungen 
in Mittelasien nicht geniigend Zeit zur Verfiigung, um auf festen Grund- 

lagen auf nationalem Boden ein kulturelles Leben zu griinden. Die 
Wirren der tUbergangsperiode riefen eine Krisis hervor, die fremde Er- 
oberer ausniitzten. Der Triumph des C h o g a A h r a r und des Derwisch- 
tums stand nicht im Zusammenhang mit dem nationalen Kampf der 
Iranier gegen die Tiirken. Choga Ahrar stammte von den Berg-Tagik, 
und unter seinen nachsten Parteigangern waren, soviel bekannt, keine 
Tiirken. Aber das Derwischtum hatte immer, auch unter den tiirkischen 
Nomaden, Erfolg und A b i S a i d brach durch sein Biindnis mit 
Choga Ah rar nicht mit den nationalen Traditionen. Darauf weist 
auch die Legende hin, daB Abuf Sa'id im Traum den Ahmed Jesewi und 
den Choka Ahrar sah, wobei der erstere ihn auf den letzteren als Miirsid 
hinwies. Als Herrscher setzte Abuf Sa'id die Traditionen der Timuriden 
fort. Auf seinen Miinzen wurde das Wappen Timur's: drei Kreise 
abgebildet. 

Die Timuriden gingen in dem Kampfe mit den anderen Tiirken, die 
aus den Steppen gekommen waren, den Uzbeken, zugrunde. Die 
Uzbeken. waren weit weniger von der iranischen stadtischen Kultur be- 
riihrt als die Caghataier und bewahrten deshalb die Nomadensitten in 
weit h6herem Grade. Die Uzbek-Chane brauchten nicht, wie Timur und 
Ulugh Bek, den tiirkischen kriegerischen Patriotismus kiinstlich unter 
ihren Nomaden zu erwecken. Die Legenden iiber die kriegerischen 
Ruhmestaten der Helden gestalteten sich in der Steppe v6llig unabhingig 
von den Chanen, ja oftmals im Gegensatz zu ihnen. Die Legenden iiber 
die kriegerischen Ereignisse des I4. und 15. Jahrhunderts in uzbekischer 
Beleuchtung wurden sogar in die Werke der Timuriden-Geschichts- 
schreiber aufgenommen; sie zeichneten sich vor den fur Timur er- 
fundenen Legenden iiber seine Ahnen durch viel groBere Lebendigkeit 
aus. In Transoxanien entwickelte sich neben dem historischen Bericht 
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iiber Timur auch die Legende, jedoch in persischer Sprache. Wie auch 
aus den Miinzen Ulugh Bek's zu ersehen ist, verwandelten sich die Er- 

innerungen an Timur schon sehr friih in einen halbreligi6sen Kult des 

,,Geistes des groBen Emir". In den tatarischen und nogaischen Legenden 
finden wir ein viel lebendigeres Bild des A q s a q Ti m u r, des ,,Lahmen 
Timur", als eines Kriegers und Heerfiihrers, als in den turkestanischen. 

Auch fur die Uzbeken war, ebenso wie fur die Tiirken des Reiches 
der Timuriden, A h m e d J e s e w i der nationale tiirkische Heilige; die 
Stadt, in der Ahmed Jesewi begraben ist und in der die Uzbeken eine 

Zeitlang ihre Hauptstadt aufgerichtet hatten, erhielt den Namen T u r- 
k e s t a n, wodurch besonders augenfallig die Wichtigkeit des Kultus 
des Ahmed Jesewi fur die Tiirken und die Bedeutung der tiirkischen 
nationalen Idee fur die Uzbeken bewiesen wird. In dem Bauwerk, das 
von Timur iiber dem Grabe des Ahmed Jesewi errichtet worden ist, be- 
finden sich die Graber vieler uzbekischer Chane und ihrer Frauen. Hier- 
her, in die Stadt Turkestan, zogen sich die Uzbeken zuriick, als ihnen 
nach der Niederlage und dem Tode S y b a n y's im Krieg mit den Per- 
sern (I5IO) fur kurze Zeit Samarqand, Buchara und ihre iibrigen Er- 

oberungen wieder entrissen worden waren. 

Sybany, der Enkel Abi'l-Chair's, der Eroberer des Timuriden-Reiches, 
war Tiirke und fiihlte sich als Tiirke, aber in seinen Eroberungsplanen 
lieB er sich natiirlich nicht durch national-tiirkische Ziele leiten. Wie 
alle nomadischen Eroberer, bemichtigte er sich eines Gebietes nach dem 
andern, wobei er nur vor uniiberwindlichen Schwierigkeiten Halt machte. 
Nach den Worten eines seiner persischen Geschichtsschreiber bedeckte 
er sich sowohl in Turan als in Iran durch seine kriegerischen Taten mit 
Ruhm. Er eroberte Chorasan und hitte sich natiirlich nicht mit dieser 
einen iranischen Provinz begniigt, wenn er nicht im Kriege gegen 
I s m 'i S a f a w i, den Begriinder des neupersischen Reiches besiegt 
worden ware. Nicht lange zuvor erlitt Sybany eine Niederlage in den 
n6rdlichen Steppen durch einen Teil des Uzbek-Volkes, das sich zur Zeit 
Abi'l-Chair's von der Hauptmasse der Uzbeken getrennt und infolge- 
dessen den Namen Q a z a q erhalten hatte, wie man unter den Nomaden 
Leute hieB, die sich von ihrem Staate getrennt hatten und sich mit ihm 
im Kriegszustand befanden. In der ersten Zeit gebrauchte man den Aus- 
druck U z b e k - Q a z a q. Das Vorhandensein einer derartigen Gruppe 
zeigt, daB die Uzbeken ebensowenig wie die friiheren Nomaden-V6lker 
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geneigt waren, sich freiwillig unter der Macht ihrer Chane zu Erobe- 

rungszwecken zu vereinigen. 
Die Tatsache der Eroberung Transoxaniens durch ein neues Tiirken- 

volk, das zudem fast gar nicht von der iranischen Kultur beriihrt war, 
muBte zur Weiterentwicklung der Literatur in tiirkischer Sprache, be- 
sonders der tUbersetzungsliteratur, beitragen. In der Tat wird von einer 

ganzen Reihe solcher Werke gesprochen, die fur die ersten Uzbeken- 
Chane verfaBt worden sind. Noch im Jahre 1530 wird von Abfi Sa'id, 
dem Chan von Samarqand, dem Vetter des Sybany, als von einem Tiirken 

gesprochen, der des Persischen durchaus unkundig war. Aber eine der- 

artige Fremdheit der Eroberer der unterworfenen Bevolkerung gegen- 
iiber konnte nicht lange dauern. Der Chan von Buchara, 'U b a i d 
A 1 a h, der im Jahre 1539 starb, ein Neffe Sybany's, gait als ein idealer 

Herrscher, nicht nur vom Standpunkt der Nomaden-Tradition, sondern 
auch vom Standpunkt des muhammedanischen Rechts, der Seri'at, aus. 
In diesem Geiste suchte auch der beriihmteste Chan der Uzbeken im 
I6. Jahrhundert, der Chan von Buchara 'Abd A llah, zu regieren, 
der im Jahre I598 starb und der auBer Transoxanien auch Chorezm und 
Chorasan unter seiner Herrschaft vereinigte. Als 'Abd Allah im Jahre 
1583 zum Chan ausgerufen wurde (faktisch hatte er die ganze Macht 
schon vorher in Handen), wurde der alte mongolische Brauch der Er- 

hebung des Chans auf einem Stiicke weiBen Filzes ausgefiihrt. Aber 
die vier Ecken dieses Filzstiickes hielten nicht die Haupter der Nomaden- 
Geschlechter, wie es durch die Nomaden-Traditionen gefordert wurde, 
sondern die Haupter der Derwisch-Orden von Buchara. Darin sehen 
wir ein merkwiirdiges Beispiel, wie man sich bemiihte, den rein heid- 
nischen Brauch mit dem Geiste des muhammedanischen Staatsgedankens 
zu versohnen. 

'Abd Allah erreichte seine Ziele durch dieselben Mittel, wie die andern 

mongolischen und tiirkischen Herrscher in Mittelasien. Seine Regierung 
war besonders in den Augen der seBhaften Bevolkerung, fiir die das 
Vorhandensein einer starken Macht vorteilhaft war, segensreich. Sein 
Andenken wird bis jetzt in Turkestan als das des Begriinders der Ord- 

nung und der Kultur geriihmt. Ihm werden alle allgemein niitzlichen 

Einrichtungen zugeschrieben: die Errichtung neuer Kanale, der Bau von 
Karawanserai's in der Steppe usw. Die Nomaden hatten jedoch ebenso- 

wenig wie friiher das Bediirfnis nach Vereinigung unter einer starken 
Macht, und die Siege 'Abd Allah's wurden mit der blutigen Ausrottung 
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aller seiner Widersacher erkauft. Es wurden nicht nur die Mitglieder 
der feindlichen Herrschergeschlechter bis zu den Sauglingen einschlieB- 
lich ausgerottet, sondern auch die Volksmassen, besonders zur Zeit der 

Feldziige des 'Abd Allah in die Steppe nach Norden. Man erzahlt, daB 
man wahrend einer dieser Metzeleien absichtlich eine Schar von den Hin- 
zuschlachtenden am Chan vorbeitrieb, um dadurch sein Mitleid zu er- 
wecken und ihn zu veranlassen, das Massaker einzustellen. Aber der 
Chan blieb unerbittlich, und die allgemeine Hinmetzelung muBte zu Ende 

gefiihrt werden. Zu alledem erwies sich dieses BlutvergieBen als zweck- 
los. Trotz der Verluste, die die Qazaq erlitten hatten, machten sie noch 
vor dem Tode 'Abd Allah's einen neuen Angriff auf Transoxanien und 
kamen bis Samarqand. Nach dem Tode 'Abd Allah's und seines Sohnes, 
'A b d a 1- M u'm i n, zerfiel das von 'Abd Allah gegriindete Reich sehr 
rasch. Alle Eroberungen gingen verloren. In Buchara selbst ging die 
Macht auf eine neue Dynastie iiber, unter deren Herrschaft sich nur ein 
Teil der ehemaligen Besitzungen des Hauses Abi'l-Chair's befand. Von 
den folgenden Chanen vereinigte keiner unter seiner Herrschaft eine 
solche Anzahl von Landern wie 'Abd Allah. 

Das Fehlen der politischen Einheit unter den Uzbeken und das 
Streben danach trat besonders klar in dem Schicksal C h o r e z m's zu- 

tage. Chorezm geh6rte zur Zeit der letzten Timuriden zu der Zahl de'r 
Lander des Sultans, der v6llig unabhangig von dem in Samarqand herr- 
schenden Sultan in Herat regierte. Sybany eroberte Chorezm erst nach 

Samarqand, fast gleichzeitig mit seinem Feldzug nach Chorasan. Und 
noch zu Lebzeiten Sybany's geh6rte Chorezm zu dem Bestande des 

gleichen Uzbeken-Chanat's wie Samarqand und Buchara. Aber nach 
der Schlacht vom Jahre 15Io iiberlieB der Sieger, der persische Sah 
Isma'il, Samarqand und Buchara dem letzten Timuriden Babur, nach 
Chorezm aber schickte er seine Statthalter. Babur wurde von den Ver- 
wandten des Sybany aus Transoxanien vertrieben. Die persischen 
Statthalter verdrangten aus Chorezm andere Uzbeken, die ebenfalls von 
den Nachkommen des Sybany abstammten, aber von einem anderen 

Zweig als Abi'l-Chair. Im I6. Jahrhundert unterwarf sich Chorezm 
zweimal, zur Zeit 'Ubaid Allah's und 'A b d Allah's, fur kurze 
Zeit den Chanen von Buchara. Aber letzten Endes erwies sich die 

Dynastie der Nachkommen Sybany's in Chorezm ausdauernlder, als die 
Uzbek-Dynastie in Samarqand und Buchara, und regierte fast bis zum 

Ausgang des 17. Jahrhunderts, wahrend die Herrschaft des Hauses 
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Abi'l-Chair's schon zu Ende des i6. Jahrhunderts zu Ende war. Der 
chorezmische Geschichtsschreiber C h a n A b i' 1 G h a z i (gestorben 
1663) ist geneigt, den Untergang des Hauses Abfi'l-Chair's als Strafe 
fur die von 'Abd Allah befohlene Hinschlachtung der Angeh6rigen der 

Chorezm-Dynastie aufzufassen. Uberhaupt sieht er in den Handlungen 
'Abd Allah's in Chorezm die Anzeichen der Unwissenheit, obwohl er den 
'Abd Allah als Herrscher hochschatzt und an den hohen Kurs der zur 
Zeit 'Abd Allah's geprigten Miinzen auf dem internationalen Geldmarkt 
erinnert. Indessen begann Abfi'l-Ghazi als erster von den Chorezm- 
Chanen Raubziige nach Buchara zu unternehmen. Zur Zeit des Sohnes 
und Nachfolgers des Abi'l-Ghazi, A n u s a, befand sich Buchara sogar 
fur kurze Zeit unter der Herrschaft der Chorezmier. 

Seit jener Zeit begannen unter den Tiirkv6lkern Mittelasiens die 
blutigen inneren Kriege, die bis zur Eroberung Turkestans durch die 
Russen und Chinesen andauerten. Der Kampf fand nicht nur zwischen 
den verschiedenen Staaten statt, sondern auch zwischen den verschie- 
denen Elementen jedes Staates. Im I6. und I7. Jahrhundert befand sich 
unter tiirkischer Herrschaft das gewaltige Gebiet vom Kaspi-See im 
Westen bis H a m i im Osten, und vom H i n d u k u und K u e n 1 u n im 
Siiden bis zu den Grenzen der russischen Besitzungen in Sibirien. Alle 
diese Gebiete befanden sich in einem Zustand, der auf einen Verfall der 
Kultur seit einer verhaltnismaBig nicht weit zuriickliegenden Ver- 
gangenheit hinwies. Bei der Erklarung dieser Erscheinung befindet sich 
der Historiker, wie in vielen andern Fallen, in der schwierigen Lage, 
ausfindig zu machen, was als Ursache und was als Wirkung zu betrachten 
ist. Die Eroberung eines bedeutenden Teiles von Mittelasien durch ein 
kulturell so riickstandiges Volk wie die Uzbeken muBte die Wichtigkeit 
Mittelasiens fur den internationalen Handel vermindern. Die Titigkeit 
der Kaufleute wurde infolge des Fehlens einer einheitlichen politischen 
Macht in den verschiedenen Staaten noch mehr erschwert. So bemiihte 
sich zum Beispiel in Chorezm jeder Angeh6rige der Dynastie, einen Zoll 
von den Waren zu seinen Gunsten zu erheben. Trotz alledem waren 
indes diese Schwierigkeiten wahrscheinlich leichter und rascher iiber- 
wunden worden, wenn die durch ganz Mittelasien gehende Karawanen- 
strafle die Wichtigkeit beibehalten hatte, die sie noch in der ersten Halfte 
des I5. Jahrhunderts zur Zeit Timur's und Ulugh Bek's besessen und 
die sie in der zweiten Hilfte des 15. Jahrhunderts seit der Entdeckung 
Amerikas und des Seewegs nach Indien durch die Europier allmahlich 
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verloren hatte, als das Ubergewicht auf den Seehandel iiberging, der sich 
in den Handen der Europaer befand. AuBerdem schuf die Begriindung 
der russischen Herrschaft in Sibirien einen neuen Landhandelsweg aus 

Europa nach dem Fernen Osten. Noch in der zweiten Halfte des I6. Jahr- 
hunderts nahmen die sibirischen Kaufleute an dem Karawanenhandel mit 
China iiber Mittelasien und die chinesische Grenzstadt Su- ou 

(S u - c h ow) teil. In der ersten Halfte des I8. Jahrhunderts wurde 
durch die Vertrage zwischen RuBland und China der K j a c h t a - Handel 

geschaffen. Es bildete sich ein neuer Weg nach China: ,,der sibirische 

Trakt", der zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch eine Eisenbahnlinie 
verstarkt wurde, und die Bedeutung Turkestans fur den Welthandel ver- 
minderte sich noch mehr. Wenn auch die Herrschaft eines kulturell rick- 

standigen Volkes, wie der Uzbeken, zur Veriinderung der Handelswege 
beitragen konnte, so trug doch die Veranderung der Handelswege noch 
weit mehr zu der kulturellen Riickstandigkeit bei und wirkte sich un- 

giinstig auf den kulturellen Fortschritt aus. Es besteht kein Grund dazu 
zu behaupten, daB die Uzbeken und die iibrigen mittelasiatischen Tiirken 
des I6. und I7. Jahrhunderts fur die Aneignung der Kultur weniger 
geeignet gewesen seien, als die mittelalterlichen Tiirken. 

Das westlichste aller tiirkischen Linder in Mittelasien war Cho- 
r e z m. Seine Bevolkerung bestand auBer den U z b e k e n aus S a r t e n 
und T u r km e n e n. Bei den Uzbeken wurde noch nicht, wie bei den 
Timuriden, das Wort Sart in der Bedeutung Iranier gebraucht im Gegen- 
satz zu dem Wort Turk. In Chorezm nannte man zu jener Zeit Sarten 
die Stadtbewohner, die wie die Uzbeken tiirkisch sprachen, sich aber 
in bezug auf Lebensweise und Kultur scharf von ihnen unterschieden. 
Die Uzbeken werden z. B. bei Abfi'l-Ghazi den Sarten nicht nur als 
Nomaden gegeniibergestellt, die ihre Stammes- und Clan-Formationen 
aufrechterhalten haben, sondern gleichzeitig auch als Dorfbewohner 
und als Landbebauer. In der militarischen und politischen Geschichte 
Chorezm's spielten die Sarten zu jener Zeit keine Rolle. Dagegen er- 
neuerte sich vom I6. Jahrhundert bis zu den Ereignissen der letzten 

Jahre zwischen den Uzbeken und Turkmenen oftmals das blutige Ringen. 
Einige Male riefen sogar die Chorezm-Chane selbst im Kampf mit der 
uzbekischen Geschlechter-Aristokratie die Turkmenen herbei und ver- 
anstalteten mit ihrer Hilfe unter den Uzbeken blutige Metzeleien. Welche 

Bedeutung man den Turkmenen beilegte, ist daraus ersichtlich, daB der 
chorezmische Geschichtsschreiber C h a n A b u ' 1 - G h a z i auBer seinem 
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Werke iiber die Geschichte der Tiirken, in dem der Geschichte der 
Uzbeken der Hauptplatz eingeraumt war, auch ein eigenes Werk iiber 
die Geschichte der Turkmenen geschrieben hat. Die Turkmenen be- 
wahrten noch in h6herem Grade als die Uzbeken ihre kriegerische 
Lebensweise und ihre Poesie. Von allen tiirkischen Stammen haben nur 
die Turkmenen ihren eigenen Nationaldichter: M a c h d u m q u I y. In 
den Augen der Turkmenen waren die chorezmischen Uzbeken keine 
Tiirken, sondern Taten, wie man noch zur Zeit Mahmiud al-Kasghari's 
die kultivierte Bevolkerung im Gegensatz zu den Nomaden nannte. Die 
Turkmenen lebten zu jener Zeit in demselben Zustand der politischen 
Anarchie, wie im ganzen Verlauf ihrer Geschichte. Es ist charakte- 
ristisch, daB das Volk, aus dessen Mitte die Griinder der machtigsten 
tiirkischen Reiche: des Selgukischen und des Osmanischen, hervor- 

gegangen sind, selber niemals ein eigenes Staatswesen besessen hat. Seit 
dem I6. Jahrhundert waren die einzelnen Turkmenen bald den Uzbeken 
von Chorezm, bald den Bucharern, bald den Persern unterworfen. Zur 
Zeit der Kriege zwischen diesen Staaten schlugen sie sich bald auf die 
eine, bald auf die andere Seite, kampften auch untereinander und er- 

rangen nichtsdestoweniger Siege iiber ihre Feinde. Sogar die Russen 
erfuhren von seiten der Turkmenen einen hartnackigeren Widerstand, 
als von irgendeiner anderen Seite, und nur im Kampfe mit den Turk- 
menen gab es Verluste von Fahnen und Kanonen479) bei den russischen 

Truppen. 
Die Uzbeken von Chorezm hielten ihr Staatswesen trotz der auBerst 

ungiinstigen Bedingungen aufrecht. In der zweiten Halfte des I6. Jahr- 
hunderts wurde Chorezm von einem elementaren Unheil heimgesucht. 
Der Strom Amu-Darja h6rte fur einige Zeit ganzlich auf, seinen linken 
Arm mit Wasser zu speisen, der die Hauptstadt dieses Gebietes Ur- 
gen bewasserte, und die gesamten Wassermassen wandten sich nach 
dem A r a 1- S e e. Es entstand eine neue Hauptstadt C h i w a und neue 
Stadte im Amu Darja-Delta, wo eine Zeitlang eine eigene, von Chiwa 

unabhangige politische Herrschaft bestand. Da die Chorezmier dem 

479) Turk. Text irrig: tiifek. Bei einem Ausfall der Turkmenen bei der Be- 
lagerung von G 6 k t e p e vor 'A s c h q a b a d durch Skobelev verloren die Russen 
am 28. Dezember I88o zwei Geschiitze und die Fahne des Apseron'schen Regi- 
ments. Vgl. Osada i Sturm tekinskoj kreposti Geok-Tepe, St. Petersburg 1882. 
Weitere Literatur bei V. J. M e z o v: Bibliografija Azii, St. Petersburg 1891/92, 
I, S. 355f. 
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EinfluB der persischen Kultur weniger ausgesetzt waren, so schatzten 
sie ihre eigene Sprache und ihre Oberlieferungen hoher als die buchari- 
schen Chane. Im I6. Jahrhundert wurde fur Dost Chan, einen der 

Chane, eine Sammlung der volkstiimlichen tberlieferungen zusammen- 
gestellt. Im 17. Jahrhundert schrieb Chan Abui'l-Ghazi sein 
bemerkenswertes Geschichtswerk, in dem er sich bemiihte, so zu 

schreiben, daB ihn auch ein fiinfjahriges Kind verstehen k6nnte, und 
nicht nur die arabischen und persischen, sondern auch die caghataischen 
Ausdriicke zu vermeiden suchte. Abu'l-Ghazi hatte zehn Jahre in Persien 

gelebt und war infolgedessen viel gebildeter als seine Stammesgenossen. 
Er schitzte die Chanats-Herrschaft hoch ein und brachte zur Recht- 

fertigung der Idee des Despotismus dieselbe Theorie auf, wie sein 

englischer Zeitgenosse H o b b e s: ,,Zur Aufrechterhaltung der Ord- 

nung in der Gesellschaft ist es notwendig, daB alle Glieder der Gesell- 
schaft auf ihren eigenen Willen zugunsten einer einzigen Person ver- 
zichten." Es ist nicht unm6glich, daB sich zu jener Zeit Englander, die 
die Ansichten von Hobbes teilten, in Persien befanden und daB auf diese 
Weise diese Theorie aus dritter Hand bis zu Abf'l-Ghazi gelangt ist. 
Der Nachfolger des Abfi'l-Ghazi: A n u s a huldigte dem Gedanken des 

persischen Despotismus und nahm nach der Eroberung von Meshed den 
Titel Sah an. Dem von ihm errichteten neuen groBen Kanal gab er den 
Namen: S a h- a b a d, woraus ersichtlich ist, wie sehr er seinen neuen 
Titel schatzte. Indessen waren in dem nicht groBen Chorezm zur 

Schaffung einer glinzenden Hauptstadt keine giinstigen Bedingungen 
vorhanden. Bald nach dem Tode Aniusa's erlosch die Dynastie. Die 

ganze Macht gelangte in die Hinde der Hauptlinge der Nomaden-Clans, 
wobei jedoch das Prinzip aufrechterhalten wurde, daB ein Recht auf 
den Thron nur die Nachkommen Cingiz Chan's hatten. Deshalb wurden 
auf den Thron untergeschobene Chane gesetzt, am hiufigsten solche, die 
man aus den Qazaq-Steppen herbeigeholt hatte. Die Geschichtsschreiber 

sprechen von dieser Sitte als von dem ,Chan-Spiel" (chan-bdzi). Die 
Chorezm-Uzbeken waren in den Augen der Bucharer unabhangige 
Minner, die nicht geneigt waren, sich den launenhaften Anordnungen 
ihrer Herrscher zu unterwerfen. Die Anarchie erreichte in der zweiten 
Halfte des i8. Jahrhunderts ihr h6chstes AusmaB, und sogar die Stadt 
C h i w a war v6llig ver6det. Seit I770 war die Ordnung unter der Herr- 
schaft einer neuen Dynastie, der Q u n g r a d, wiederhergestellt worden, 
deren Vertreter spiter ebenfalls den C h a n-Titel annahmen und sich 
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mit Erfolg bemiihten, in ihrem Lande eine starke Macht zu griinden. 
Noch um das Jahr 1840 beherrschte der Chan-von Chiwa ein weites 
Reich vom M u r g h b bis zum Unterlauf des Syr-Darja. Spater 
wurde der Umfang dieses Staates unter der Einwirkung der Aufstande 
der Turkmenen und Qazaq bedeutend verkleinert. Nach der Einnahme 
Chiwa's durch die Russen (1873) wurde dem Chan von Chiwa Chorezm 

gelassen, wenn auch in bedeutend verkleinertem Umfang. Bei der natio- 
nalen Grenzfestsetzung im J-ahre I924 jedoch wurde Chorezm als Staat 

vollig beseitigt: ein groBer Teil davon ging in den Bestand von Uz- 
b e k i s t an iiber, der iibrige Teil in den Bestand T u r k m e n i s tan's. 
Man kann dariiber streiten, wieweit eine solche folgerichtige Durch- 

fiihrung des Nationalitatenprinzips wiinschenswert war. Chorezm be- 
saB schon im II. Jahrhundert keine Nationalitit. Doch in bezug auf 
seine historischen Traditionen und seine v6lkischen und wirtschaftlichen 
Besonderheiten blieb es ein durchaus lebensfihiger und eigenartiger Or- 

ganismus, und die Vernichtung dieses Organismus, der seit den altesten 
Zeiten bestand, geht vielleicht nicht spurlos voriiber. 

Weniger verwickelt war das Leben der anderen Staaten. In den 
Lindern des Chans von B u c h a r a standen sich anscheinend nur die 
Uzbek und Tagik gegeniiber. Die politische Herrschaft befand sich in 
den Handen der Uzbeken. Zur Zeit der Schwachung480) der Chan-Macht 
in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts gelangten einzelne Gebiete 
unter die Herrschaft der Fiihrer einzelner Uzbek-Clan's und damit 
setzte sich jenes Feudalsystem fest, das in Turkestan im 14. Jahr- 
hundert, zu Ende der mongolischen Periode vor der Festsetzung der 
Macht Timur's geherrscht hatte. AuBerdem war der Einfall der Qazaq 
abzuwehren, die Samarqand vollstandig zerst6rten, so daB es eine Zeit- 

lang ganz zu existieren aufh6rte, wahrend Buchara im Gegensatz zu 
Chiwa keinem feindlichen Angriff ausgesetzt war, selbst nicht in der 

Epoche der groBten MiBerfolge im Kampfe mit den inneren und auBeren 
Feinden. Die Macht der Chane von Buchara war zu Ende des I8. Jahr- 
hunderts, zur Zeit der neuen Dynastie der M a n g h yt, die den Titel 
Emir angenommen hatten, in ihrer Hauptstadt keinen Erschiitterungen 
ausgesetzt. Die Emire der Manghyt-Dynastie lieBen sich mit der Aristo- 
kratie der Uzbeken-Clans oder, nach dem Ausdruck des Gelehrten C h a- 
nykov, mit dem Feudalismus von Buchara in einen erbarmungslosen 

480) Turk. Text: parladyghy (zur Zeit des ,,Glanzes" der Chan-Macht). 
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Kampf ein. Dieser Kampf fiihrte zu keinem vollen Erfolg. Jedoch 
wurde die Macht des Emirs von Buchara bedeutend gestarkt. Einigen 
Emiren gelang es sogar, auch C h o q a n d fur kurze Zeit unter ihre Herr- 
schaft zu bringen. Von den Emiren wurden Bewiasserungsarbeiten zur 

Wiederherstellung der Landwirtschaft unternommen, die in Verfall ge- 
raten war. Die neubewisserten Landereien in dem ebenen Teil des Z e r- 
af an-Tales wurden von Uzbeken eingenommen, die zur SeBhaftig- 
keit iibergingen. In den Hainden der Tagik blieben nur, mit wenigen 
Ausnahmen, die Bergsiedlungen. Nichtsdestoweniger blieb die Bev6lke- 

rung der hauptsichlichen Stadte: Samarqand's und Buchara's, tagikisch, 
und die Emire selbst waren mehr Tagik's als Uzbeken. Die Chiwaer 
Geschichtsschreiber nannten selbst das Heer von Buchara tagikisch, 
obwohl auch im Chanat Buchara die Uzbeken das militirische Element 
blieben. 

In F e r g h a n a, wo das tiirkische Element schon in der mongolischen 
Periode in die Stidte eingedrungen war, wurden die Tagik in der Pe- 
riode der Chane von C h o q a n d ebenfalls in die Berge gedrangt. Dafiir 
unterschieden sich hier wie in Chorezm von den Uzbeken und Tagik's 
die S a r t e n, wie man die tiirkischsprechende Stadtbev6lkerung an- 
scheinend auch dort zu jener Zeit nannte. Die Sarten stellten sogar in 

Ferghana eine politische Macht dar und fiihrten mit den Uzbeken, be- 
sonders dem Qypcaq-Clan, der eine Zeitlang die Herrschaft an sich riB, 
einen Kampf mit den Waffen. Das Wort Sart wurde wahrscheinlich 
von den Qazaq gebraucht. In ihren Sprichwortern wird das Wort 

Qazaq im Sinne von ,,Nomade" dem Wort Sart gegeniibergestellt, 
letzteres im Sinne von ,,ansissiger Bewohner" sowohl der Stadt als auch 
des Landes, gleichgiiltig welche Sprache er sprechen mag. Im 19. Jahr- 
hundert erh6hten die Chane von Choqand bedeutend die landwirtschaft- 
lich genutzte Flache von Ferghana durch groBartige Bewisserungs- 
anlagen, die ebenfalls der Entwicklung des Stadtlebens dienten. AuBer- 
dem fiihrten sie mit Buchara Krieg und erweiterten ihren Besitz erfolg- 
reich nach Nordwesten bis zum Syr-Darja und im Nordosten bis zur 

Provinz G e t i s u (S e m i r e c j e). Dafiir bemiihten sie sich auch, die 
Nomaden: die Qazaq und die Kirgizen sich zu unterwerfen. 

In der russischen Literatur erhielten diese beiden v6llig voneinander 
verschiedenen Volker einen und denselben Namen: K i r g i z (Q y r - 

g h y z). Die wirklichen Kirgizen begann man, Q a r a Kirgiz zu 

nennen, um sie von den Qazaq zu unterscheiden. Wir haben gesehen, 
i6' 
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daB sich das Qazaq-Volk erst im 15. Jahrhundert aus einem Teil der 
Uzbek gebildet hat, die aus der Macht des Chan Abf'l-Chair ausge- 
schieden waren. Die Kirgizen werden seit langem erwahnt, obwohl sich 
nicht feststellen laBt, wann und wie sie den siidlichen Teil des Kreises 

Getisu und den 6stlichen Teil des Syr-Darja-Gebietes eingenommen 
haben, wo wir sie heute finden. In den Nachrichten iiber die Feldziige 
des Timur und Ulugh Bek findet sich kein Wort fiber die Kirgizen. Sie 
werden zuerst im Anfang des I6. Jahrhunderts im Kreise Getisu er- 
wahnt, als an ihrer Spitze sich C ha l i 1- S u 1 t an, einer der S6hne des 
Mongolen-Chans Ahmed, befand. Dariiber aber, woher sie gekommen 
sind, ist nichts gesagt. Im I6. Jahrhundert befanden sich die Kirgizen 
oftmals unter der Herrschaft der Qazaq-Chane und fiihrten mit ihnen 
zusammen Krieg mit den mongolischen Chanen, die zu jener Zeit bereits 
turkisiert waren und in Kasgharien herrschten. Im 17. und I8. Jahr- 
hundert fiihrten sie gleichzeitig wie die Qazaq, aber gesondert fur sich, 
Krieg mit den neuen mongolischen Ank6mmlingen, den K a m ii c k e n, 
die fur einige Zeit Mittelasien sich unterworfen hatten. Ebenso nahmen 
sie im I8. Jahrhundert die Stadte Taskent, Sairam und Turkestan ein, 
die damals den Qazaq geh6rten, und selbst der Chan von Buchara war 
ihnen untertan. Unter den Kalmiicken hatte sich der Buddhismus fest 
eingebiirgert, und deshalb konnten die Kalmiicken nicht, wie die Nach- 
folger der Mongolen Cingiz-Chan's, den Islam annehmen. Zu Muham- 
medanern wurden nur sehr wenige Kalmiicken, deren Nachkommen 
heute unter der Bezeichnung S a r t Q a 1 my q bekannt sind. Die Macht 
des Kalmiicken-Reiches war bald nach 1758 von den Chinesen gebrochen 
worden, wobei infolge der grausamen Art der Kriegsfiihrung ein be- 
trachtlicher Teil des Kalmiicken-Volkes zugrunde ging. Als ein Teil 
der Kalmiicken gegen den Wunsch der russischen Regierung aus dem 
Wolga-Becken nach dem Osten aufbrach, wurde gegen dieses Volk von 
den Qazaq ein neuer vernichtender Schlag gefiihrt. Nach der Vernich- 
tung des Kalmiicken-Reiches bemiihten sich die Chinesen, die Qazaq 
und Kirgizen unter ihre BotmaBigkeit zu bringen. Gegen die chinesi- 
schen Anspriiche trat RuBland auf, das zu guter Letzt in diesem Streite 
die Oberhand gewann. 

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wurde von den Russen die 
Macht der Chane bei den Qazaq vernichtet. Die Kirgizen hatten keinen 
eigenen Chan. Wie wir gesehen haben, haben die Kirgizen selbst auf 
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diese Erscheinung ihres Lebens ihre Aufmerksamkeit gewendet. Die Kir- 

gizen unterwarfen sich spater als die Qazaq den Russen und hielten des- 
halb linger ihren militarischen Aufbau aufrecht. Der Kampf mit den 
Kalmiicken hat im kirgizischen Volksepos, besonders in dem Zyklus der 

Sagen iiber Manas, Spuren hinterlassen. In diesem Epos ist der 

Kampf als religi6ser Krieg dargestellt, obwohl die Kirgizen im 19. Jahr- 
hundert, wie auch im I6. Jahrhundert, fast v6llig ohne Kenntnis der 
islamischen Dogmen und Gebrauche waren. Wie die Qazaq haben jetzt 
auch die Kirgizen die M6glichkeit erhalten, ihre eigene nationale 

Republik zu bilden. Aus verschiedenen Griinden gestaltete sich das 
Schicksal der Kirgizen im 19. Jahrhundert viel schlimmer als das der 

Qazaqen. Heutzutage ist die Lage des kirgizischen Volkes sowohl in 
kultureller wie insbesondere in sanitarer Beziehung aufferst klaglich. 

Die Tiirken des A t a i und des oberen J e n i s s e i hatten kein eigenes 
Staatsleben und geh6rten zum Bestand des Kalmiicken-Reiches. Die 
Altai-Tiirken haben jetzt, nach Bildung ihrer eigenen nationalen Re- 

publik sogar den Namen i r a t angenommen, der eigentlich den Kal- 
miicken zugeh6rte. Schon im 17. Jahrhundert eroberten die Kalmiicken 
auch Ost-Turkestan, wo damals die Chane der turkisierten Mongolen 
herrschten, die sich selbst M o g h ol nannten. Wir haben gesehen, daB 
sich diese Benennung, wie die Benennung Caghatai im Reiche Timur's 
und der Timuriden, nicht auf die Bev6lkerung ides ganzen Landes, 
sondern nur auf die Militarkaste bezog. Nach der Verinderung der 

politischen Bedingungen kam auch diese Bezeichnung, wie das Wort 
,,Caghatai" im westlichen Turkestan, allmahlich auBer Gebrauch. Unter 
der Herrschaft der Kalmiicken und sodann unter der Herrschaft der 
Chinesen hatten die Tiirken von Ost-Turkestan keine eigene Volksbe- 

zeichnung mehr und brauchten auch keine. Die einzelnen Teile des 
Volkes nannten sich nach den Stadten und den Gegenden, wo sie lebten: 

Kasgharlyq, Turfanlyq usw. Die einheimischen muhammedanischen 
Fiirsten trugen oft den chinesischen Titel Wang (K6nig). AuBerdem 
hatten seit der Epoche der mongolischen Chane politische Bedeutung die 

geistigen Fiihrer, die Choga's, die aus Ferghana und besonders aus dessen 
n6rdlichem Tagik-Teil stammten. In West-Turkestan trugen einige 
Aufstande der Choga's vielleicht einen nationaltagikischen Charakter, 
indem sie sich gegen die Uzbeken und die Qazaq richteten. In Ost- 
Turkestan, wo die Turkisierung vollstandiger war, schlossen sich die 
Choga's den Tiirken an und trugen tiirkische Beinamen. Manchmal 
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nannte man die Choga's Verbreiter des Islams in Ost-Turkestan. In den 

Quellen gibt es keine Hinweise darauf. Im Gegenteil hatte sich der 
Islam dort schon im I5. Jahrhundert v6llig eingebiirgert, und die mon- 
golischen Chane verbreiteten ihn eifrig, sogar mit Gewalt. Die Chane 
hielten ihre Mongolen gewaltsam dazu an, den Turban zu tragen. Den 
Ungehorsamen schlugen sie Nagel in den Kopf. Es heiBt auch, daB die 
Mongolen sich die Haare schneiden muBten, wahrscheinlich die Z6pfe. 
Die Choga's kampften zur Starkung ihres Einflusses mit dem Kult der 
6rtlichen Heiligen, die ebenfalls fur islamisch galten, obwohl es sehr 
wahrscheinlich ist, daB diese Orte, wie es iiberall der Fall ist, schon 
vor dem Islam Gegenstand des Kultus gewesen waren und nachher 
kiinstlich den islamischen Heiligen zugeeignet wurden, wie in Europa 
christliche Heilige an den Orten des friiheren heidnischen Kultus ver- 
ehrt werden. 

Der kulturelle Zustand Ost-Turkestans war noch klaglicher als der des 
Reiches der Uzbeken. Hierher drang noch weniger der EinfluB Europas 
und Vorderasiens, obwohl auch hier die Kultursprache zum Teil das 
P e r s i s c h e war. Persisch ist auch das Geschichtswerk des Muhammed 
Haidar, das in der Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben worden ist. 
Nach der Erklarung der europaischen Gelehrten ist es; das einzige be- 
deutende Literaturwerk, das in Kasgharien verfaBt worden ist. Dieses 
Werk wurde nachher mehrfach ins Tiirkische iibersetzt. Seit dem 
I8. Tahrhundert war die Literatursprache ausschlieBlich das Tiirkische. 
Aber bemerkenswerte Werke kamen weiter nicht mehr zum Vorschein. 
Ein Bild der auBersten Wildheit bietet auch die politische Bewegung, 
durch die im Jahre I860481) Ost-Turkestan gerade zu der Zeit, als West- 
Turkestan von den Russen erobert wurde, fur kurze Zeit seine politische 
Selbstandigkeit wiedergewann. Diese ganze Bewegung zeigt das Bild 
eines blutigen und oft sinnlosen Kampfes der einheimischen Bevolke- 
rung nicht nur mit den Chinesen, sondern auch untereinander. Nach 
dem Eingestandnis der einheimischen muhammedanischen Geschichts- 
schreiber konnte sich die muhammedanische Bev6lkerung iiber die 
Wiederherstellung der chinesischen Herrschaft nur freuen. 

Ost-Turkestan blieb, auch nach dem Sturze der Mandschu- 
Kaiser und der Griindung der chinesischen Republik unter der Herr- 
schaft Chinas. Aber unter dem Einflusse der Ereignisse in RuBland 

81) Turk. Text: I680. 
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Barthoki, Vorle8ungen. XII 247 

muBte sich das Bediirfnis nach einer nationalen Autonomie, wenigstens 
einer kulturellen, und nach einer Volksbezeichnung zeigen. Die ge- 
bildeten Kreise von Ost-Turkestan sind jetzt geneigt, ihr Volk Ui- 

g h u r e n zu nennen, obwohl die Besitzungen der Uighuren niemals bis 
zum westlichen Teile Kasghariens gereicht haben und obwohl noch jetzt 
viel weiter im Osten, bereits im Gebiete des eigentlichen China, tJber- 
reste von Uighuren vorhanden sind, die bis jetzt dem Buddhismus die 
Treue gehalten haben, die die von den muhammedanischen Tiirken seit 
dem I5. Jahrhundert endgiiltig aufgegebene uighurische Schrift ge- 
brauchten und die in ihrer Sprache ein religi6ses Schrifttum, zum min- 
desten eine (Ybersetzungs-Literatur besessen haben. Jetzt ist die uighu- 
rische Schrift unter ihnen durch die tibetische v6llig verdringt. 

Die Zukunft der mittelasiatischen Tiirken hangt, wie die jedes 
anderen Volkes, in bedeutendem MaBe von ihrer Anteilnahme an der 
Weltkultur ab. Es besteht kein Grund, auf die Erbauung einer Eisen- 
bahnlinie durch Ost-Turkestan und dadurch die Wiederherstellung des 

Handelsweges von Vorderasien nach China zu rechnen, obwohl von 
diesem Projekt in der Presse die Rede war. Bei dem Vorhandensein 
einer Eisenbahnlinie nach China durch Sibirien ist es wenig wahrschein- 
lich, daB noch eine zweite Linie geschaffen wird, die zudem mit noch 

gr6Beren technischen Schwierigkeiten verbunden ist als die erste. Es 
ist weit wahrscheinlicher, daB fur Turkestan, besonders fur West-Tur- 
kestan, die europaisch-indische Eisenbahn Bedeutung gewinnen wird, 
wenn die Frage dariiber, die schon lange aufgeworfen ist, endlich gelost 
sein wird. Es ist bekannt, daB die Russen schon im 17. Jahrhundert 
den Weg nach Indien durch Turkestan gesucht haben. 

I ? ? ? I rl 
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Berichtigungen. 
S. I8 Z. 29; S. 257 Issik lies Isyk. 
S. 21 A. 32 Orientalisticzny 1. Orjentalistyczny. 
S. 40 Z. 2 streiche das Komma nach 'Araber'. 
S. 42 Z. ii, A. 59; S. 269 t6zik 1. t~izik. 

Z. 30 Merv 1. Merw. 
S. 43 Z. 6 TaSkend 1. Tagkent. 
5. 47 Z. 28 J2qfit al-Hamawi 1. - - HamAwi. 

Z. 35 Si'smus 1. Sitismus. 
S. 52 Z. 2 Babylon 1. Babylonien. 
S. 55 Z. 34; 56 Z. 3; 94 Z. 19 Emir 1. Emir. 
S. 6o Z. 22, 29; 105 Z. 32 Chorasan 1. ChorasAn. 

Z. 34; 76 Z. 6 Aulija 1. Aulijd. 
S. 65 A. 94 Amedron 1. Amedroz. 
S. 77 Z. I5, 19, 27 Balasaghun i. BaldsAghiin. 

A. ii6 Turk-i-min 1. Turk-mTn. 
5. 79 Z. 26; S. 251 Bughra 1. Boghra. 
5. 87 Z. 26 chatt 1. chatt. 
5. 96 A. 189 UJmar 1. Umar. 
S. 0oo Z. 6 streiche den Bindestrich nach 'Uzbeken'. 
5. 114 A. 231 Kalmiiken 1. Kalmiicken. 
S. vi6 Z. 30 Atir 1. Atir. 
5. 131 Z. 33 Qanghly 1. Qangly. 
5. 134 A. 287 Chadar 1. Chahar. 
5. 141 Z. 9; 5. 249 Aulije 1. AulijA. 
5. I43 Z. 8 Tukestan 1. Turkestan. 
5. I44 Z. 22 Kuhne 1. Kiihne. 

5. 165 Z. 5 Sugnaq 1. Sughnaq. 
Z. 25 SchaibAni i. SaibAni. 

5. 208 A. 444 Yale 1. Yule. 

5. 211 Z. 30; 5. 269 FTa'rich-i-arba'a ulus 1. -arba'-. 
5. 2I2 A. 455 Houtsma 1. Hartmann. 
5. 234 A. 20; 235 Z. 8, 9, 12, 14 Jesewi 1. Jesevi. 
S. 248 Alanen. Vgl. Ai 1. -- As. 

5. 250 Berchem, Max von 1. - - van. 

5. 256 Hartmann M. 136 1. - - I36, 212. 

Houtsma M. Th.: streiche 212. 
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Nachwort. 
Herr Prof. Dr. H. H. Schaeder hat zu S. 81-247 eine Reihe von 

Anderungen vorgeschlagen, die ich teils beriicksichtigt, teils meiner 

eigenen Fassung hinzugefiigt habe, und die Anmerkungen durch 

einige bibliographische Zusitze erganzt, die durch Klammern [ ] 
kenntlich gemacht sind. Ich spreche ihm hiefiir meinen ergebenen 
Dank aus. Weitere Zusatze Herrn Prof. Schaeders zu S. 6-80 fol- 

gen im Nachtrag. 
Bei den Korrekturen haben mich die Herren Ottokar Menzel, 

Dr. Paul Wittek und die Herausgeber Prof. Dr. Kampffmeyer und 
Prof. Dr. Jaschke unterstiitzt, wofiur ich alien herzlich danke. 

Kiel, den I8. Mai I935. Menzel. 
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Bemerkungen zu W. Barthold, 
12 Vorlesungen fiber die Geschichte der Tuirken 

Mittelasiens, S. 6-80. 
Von Hans Heinrich Schaeder. 

NB. T bedeutet die tiirkische Ausgabe der Vorlesungen, s. 0. S. 7. 

8, 5/6: der Satz wird erst verstindlich, wenn das in T 3, io fehiende 
(einzelnen' vor 'Dynastiec gestrichen wird. 

9, 17: zu jalmasynda vgl. die einleuchtende, freilich auf eine ortho- 

graphische Schwierigkeit stoBende Deutung F. G i e s e s, OLZ 

1927, 5IIf. Zur Sache noch C. Brockelmann, Keleti Szemle 

17 (1916/7), I87ff. 

IO, 17: janylyp 1. jangylyp (jay ylyp); zur Sache vgl. V. T h orn s en, 
Inscr. de I'Orkhon de'ch., Samlede Afhandlinger III (I922), 63 A. I. 

12 A. 15: Mongolun uigucha tolchiyan 1. Mongyolun niyuc'a tobc'iyan. 
Vgl. jetzt E. H a e n i s c h, Untersuchungen iiber das Yiian-ch'ao 

pi-shi (Abh. der phil.-hist. Ki. der Siichs. Akad. der Wissenschaf ten 
XLI 4, I931). 

13, 22: Z6u-Ban 1. Zou-zan, ebenso 26, 9; 27, 23. -, 32: Eug gne 1. 
Edgar. 

14, 19: 'Zw6lfer-Zyklus des Tierkreises' L. 'Zwdlftier-Zyklus', ent- 

sprechend 27, 4: 'Zw6lftierkreis-Kalenders' 1. 'Zw6lftier-Ka- 
lenders', ferner 32, 12 U. 22. Der Tierzyklus hat nichts mit dem 
Tierkreis zu tun. T hat durchweg das Richtige (9, IO; 21, 2; 

25, 2I; 26, 2). 

14 A. 1g: 'S. I53' 1. 'S. 53'. Barthold gibt Thorsens Aussage nicht 
genau wieder; die Worte sans aucun doute' beziehen sich nicht 
auf das Alter der Jenissei-Schrift. 

1$, 15: (Inschriften' fehit in T io, I; tatsachlich handelt es sich nicht 

um Inschriften, sondern ur auf Papier geschriebene Briefe des 
zweiten - nicht des ersten, Z. i6 - Jahrhunderts n. Chr. Sie 
sind I93 Ivon H. R e i c h e I t herausgegeben (Handschrif tenreste 
des Britischen Museums II). Zur Abstammung des runenartigen 
tiirkischen vor sogdischen Alphabet vgl. das Urteil V. T h o m - 
se n s, Samlede Afhandlinger III (I922), 76 A. I. 

i6. 26: tenri 1. tengri (teyri), ebenso 17, 3; 24, 10. 

i8* 
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i8 A. 25: Hinzuzufiigen die heute maBgebende Bearbeitung von 
W. B a n g, Manichdische Laien-Beichtspiegel, Museon 36 (I923), 
137-242. 

20, 34: ii'du 1. ucdy, so I NE; vgl. ucduqda II E I4, I E 30, uca bardy 
II E 20 usw. 

24, 3: Kudatku Bilik 1. Qutadyu Bilig. 
25, 2I: iiber die ethnische Zugeh6rigkeit der S i e n - p i spricht P e 1 - 

liot sich neuerdings zuriickhaltender aus: Je ne crois pas en 
outre que les Sien-pei aient ete des Tungus; mais je ne me pro- 
nonce pas formellement sur leur parente ou turque on mongole 
(Journ. asiat. 224, I934, 35 A. 3). 

26, I5: das Ratsel der Purum (so zu lesen)= 'Romaer' ist bereits 

19I4 von Pelliot gel6st worden (Journ. asiat. 1914, I 499); 
seine Erklarung hat neuerdings vom Iranischen her Bestatigung 
erfahren (H. H. S c h aede r, Iranica 27 f., 36 ff.). 

26, 3 : 'in der slavischen Chronik' - so auch T 20, 23 - 1. 'in 

einigen Handschriften slavischer Chronographien'. 

27, 9: 'mit dem wahrscheinlich mongolischen Worte Morinz 1. 'durch 

morim'b = mong. morin'. 

27, 29: 'des m o n g ol is c h e n Volkes' 1. 'eines mongolischen Vol- 

kes' - gemeint sind die unmittelbar vorher erwahnten Avaren, 
die in T 21, 20 nochmals besonders genannt werden. 

28, i9: 'ob das betreffende Wort in der gegebenen Form sich auf 

die alte Periode bezog' - muB etwa heifen: 'ob das Wort des 

modernen Dialekts in der gleichen Form in der alten Zeit vor- 

handen war', vgl. T 22, 9. 

28, 24: Bek 1. Beg. 

30, 23: 'wahrend der Diskussionen iiber diese Frage in Leningrad' 
- richtig T 24, 6: (aber infolge von Diskussionen iiber diese 

Frage, die in der Leningrader Akademie stattfanden'. 

30, 25: 'Sprachstudiums' 1. 'Sprachstadiums'. 
31, 7: 'nach der ptolemiischen Periode' 1. 'nach der Zeit des Ptole- 

maus'. 

31, 9: jog 1. jogh (joy); das Wort hat auch Kasghari, s. Brockel- 

mann 92. 

3I unten: die Angaben iiber das Ungarische beruhen auf einer Ver- 

wechslung: zu tiirk. biti- geh6rt ung. betui 'Buchstabe', wahrend 
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das ung. Wort fiir 'schreiben', ir, zu tiirk. yaz- gehdrt; s. Z. 

Gombocz, Die bulgarisch-tiirkischent Lehnw65rter in der un- 

garischen Sprache Nr. 22, I04. 

33, 15: daB, vie Thomsen annahm, tiirk wirklich 'Kraft, Stirke' be- 
deutet, geht aus den Nachweisen von F. W. K. Miiller, 
Uigurica II (I9II) 97, hervor; eine Kombination mit tiirii 
(besser ti6rii) ist undenkbar. 

34, 10: 'linguistische' gibt keinen Sinn und ist gemi1 T 27, 20 11 zU 

streichen. 

34, 25 tund 26: 'stark' ist unverstindlich und zu streichen; statt 
'Tiirken' 1. 'Orchon-Tiirken', vgl. T 28. 4. 

37, I: 'Finnen' - so auch T 30, 3 - 1. 'Finnougrier'. 
38, i8/19: eltebirlik I. eltebirlig; qaganlyq I. qaghanlygh. 
38, 34: chatun-chanym: chanym ist zu streichen, statt chatun 1. qatunl, 

so richtig T 31 u. 

39, 34: die Angabe fiber balyq bei KASghari ist ungenau, s. Brockel- 
mann 29. 

40 A. 57: das Zitat ist nicht zu verifizieren; offenbar hatte Barthold 
vielmehr das in Ducange's Glossarium ad scriltores nediae 
et infimae Graecitatis (nicht Latinitatis) I 181 belegte Paopouiot 
(yacyoioL) im Auge, dessen tiirkische Herkunft und Zusam- 

mengehbrigkeit mit dem Namen Basmyl jedoch iuBerst zweifel- 
haft ist. 

41, 30: Temiir qapugh 1. Temnir qapygh. 
42, ii: tazik 1. tdzik; te'ik (tii'ik) gibt es nicht - vielleicht meinte 

Barthold das bei K?irghari belegte ti'ik. 

43 A. 6i:'S t r a b o, ? 5 i6' 1.'S t r a b o p. 5i6 C'; bekanntlich wird 
Strabo nach den Seitenzahlen der Pariser Ausgabe von C a s a u - 
bonus zitiert. 

45, 6: in einem parthischen (mittel-nordiranischen) Text ist jetzt 
sar-tvad 'Karawanenfiihrer' < skr. sarthavaha belegt (Sitzber. 
Preu3. Akad. 1934, 865, i8): also ist das tiirkische sart aus dem 

Indischen nicht unmittelbar, sondern ilber das Iranische entlehnt. 

45, 27: Tagik 1. Ta&g"t. 

50, 17: 'aus der man ersieht' 1. 'woraus man ersieht', richtig T 43, 9. 
53, 7: statt Tuguzghuz 1. durchweg Toghuzghuz. 
57, 5: 'das geheiligte Kastensystem der Religion des Zoroaster' 1. 

'das von der zoroastrischen Religion geheiligte Klassensystem'. 

Schzaeder, Bemnerkun?zgen zxu S. 6-8o8 2 7 

This content downloaded from 141.14.252.146 on Sun, 19 Jan 2014 17:32:30 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


278 Die Welt des Ilams. 1935. Beiban 

57, i: 'Idiogramme' 1. 'Ideogramme'. 
59, I: 'Omaijaden 1. Omaijaden, 'Amra 1. 'Amra. 
60, 15: Wichara's 1. Vihara's. 

6I, I4: Dih nu 1. Dih-i nau. 
70, 23: zu diesem Bericht vgl. J. M a r q u a r t, Ostasiatische Zeit- 

schrift 8 (19I9/20) 290f., der bereits richtig die Herkunft des- 
selben aus I b n a - F a q i h angenommen hat. 

77 A. 16: Turk-i-min ware persisch und hieBe 'mein Tiirke'; 1. Turk 
man. 

77 A. 117: IV 1. III. 

79, 6: statt 'die Baghdader Chronik' - so auch T 71, 3/4 - 1. nach 
S. 73, 12 'die Baghdader Historiographie' (T 65, 7 hat verdeut- 
lichend 'in einem in Baghdad geschriebenen Geschichtswerke'). 

80, 2: 'keine... Marschroute' 1. 'kein Itinerar', ebenso Z. 9 und ent- 
sprechend schon 70, 9 und 24; russ. marsrut hat einen weiteren 
Bedeutungsumfang als das deutsche Wort, auf das es zuriick- 
geht. 

80, 12: die Ziffer I30) geh6rt 6 Zeilen weiter hinter 'existierten'. 
Durch den in der Anm. gegebenen Nachweis, daB der Name 

Sujab im Text Kgagharis vorkommt und nur vom Herausgeber 
nicht erkannt ist - das bezieht sich auf K. III 305, 3 -, wird 
der Satz des Textes Z. 13 'Bei Mahmfid al-Kasghari findet sich 
dieser Name nicht' aufgehoben. 
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