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Abkürzungen für zitierte Literatur 

a) arabisch 

Ahmad ibn Mägid = Ahmad ibn Mägid, Kitäb al-fawä’id fi usül cilm al- 
bahr wa-l-qawäcid, ed. I.Hüri, Damaskus 1971 (al-cUlüm al-bahriya 
Tnda l-carab II, 1). Übersetzung: siehe Tibbetts. 

al-cAskarî = Abü Hiläl al-cAskari, Kitäb at-talhis fi ma‘rifat asmä‘ al- 
asyä\ ed. Tzzat Hasan, I—II, Damaskus 1389/1969. 

al-BIrünl, Ätär = al-Birüni, Kitäb al-ätär al-bäqiya ..., ed. E.Sachau, 
Leipzig 1878. Übersetzung E. Sachau, The Chronology of Ancient 
Nations, London 1879. 

—, Tafhim = al-BIrünï, Kitäb at-tafhim li-awäil sinäcat at-tangim, ed. u. 
übers. R. R. Wright, London 1934. 

Cal. Cord. = Le Calendrier de Cor doue, nouvelle édition par C.Pellat, 
Leiden 1961. 

al-Farra1 = Abü Zakarïyâ5 Yahyä ibn Ziyäd al-FamÜ, al-Ayyâm wa-l- 
layâli wa-s-suhür, ed. I. al-Abyäri, Kairo 1956. 

Ibn al-Agdâbï = Ibn al-Agdäbi, al-Azmina wa-l-anwâ\ ed. Tzzat Hasan, 
Damaskus 1964 (Ihyä’ at-turät al-qadîm, 9). 

Ibn al-Bannä3 = Ibn al-Bannä3, Risäla fi l-anwä1, ed. H.P.J.Renaud, Le 
Calendrier d’Ibn al-Bannä1 de Marrakech, Paris 1948. 

Ibn Mägid siehe Ahmad ibn Mägid. 
Ibn Mammäti = Ibn Mammäti, Kitäb qawänin ad-dawäwin, ed. A.S. 

Atiya, Kairo 1943. 
Ibn Manzür = Ibn Manzür, Kitäb nitär al-azhär fi l-layl wa-n-nahär, 

Konstantinopel 1298. 
Ibn Qutayba = Ibn Qutayba, Kitäb al-anwä’, Hyderabad/Dn. 1375/1956 

(ed. M.Hamidullah und C.Pellat). 
Ibn Sida = Ibn Sida, Kitäb al-muhassas, ed. Amïrïya, IX (Kairo 1319). 

Alle Zitate beziehen sich immer auf diesen Band IX. 
al-Marzüqi = al-Marzüqi, Kitäb al-azmina wa-l-amkina, I—II, Hyder- 

abad/Dn. 1332. 
al-Qalqasandï = al-Qalqasandï, Subh al-a^sä, ed. Amïrïya, Il (Kairo 

1331/1913). Alle Zitate beziehen sich immer auf diesen 
Band II. 
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Qutrub = Qutrub, Kitäb al-azmina, nach einer sehr jungen, interpolierten 

Hs. auszugsweise ediert in Revue de l’Académie Arabe de Damas 2 

(1922), 33—46 (cf. ib. S.95; ferner Brockelmann, GAL S I 161 unten, 

und Sezgin, GAS VII 342). 

as-Süfi = Abü 1-Husayn 'Abdarrahmän ibn 'Umar as-Süfi, Kitäb suwar al- 
kawäkib, Hyderabad/Dn. 1373/1954. 

at-Tifäsi = Abü l-cAbbäs Ahmad ibn Yüsuf at-Tifäsi, Surür an-nafs bi- 
madärik al-hawäss al-hams, ed. I. 'Abbas, Beirut 1400/1980. 

b) europäisch 

Brockelmann, GAL = C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litera- 
tur, Leiden I2 1943, II2 1949, Supplement I 1937, II 1938, III 1942. 

Dozy, Supplém. = R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 

1881 (= repr. Beirut 1968). 

El2 = Encyclopaedia of Islam, new edition, Iff., Leiden/London 1960 ff. 

Kunitzsch [1] = P. Kunitzsch, Arabische Sternnamen in Europa, Wiesba- 

den 1959. 

— [2] = P. Kunitzsch, Untersuchungen zur Sternnomenklatur der Araber, 
Wiesbaden 1961. 

— [3] = P. Kunitzsch, Typen von Sternverzeichnissen in astronomischen 
Handschriften des zehnten bis vierzehnten Jahrhunderts, Wiesbaden 

1966. 

— [4] = P. Kunitzsch, Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Clau- 
dius Ptolemäus in arabisch-lateinischer Überlieferung, Wiesbaden 

1974. 

Pellat [1] = C.Pellat, „Dictons rimés, anwâ3 et mansions lunaires chez les 

arabes“, in Arabica 2 (1955), 17-41. 

-[2] = C.Pellat, Artikel „Anwâ'“ in El2, vol.I (1960), 523f. 

Sezgin, G AS = F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Iff., 

Leiden 1967 ff. 

Tibbetts = G. R.Tibbetts, Arab Navigation in the Indian Ocean Before 
the Coming of the Portuguese, London 1971 (= Übersetzung von 

Ahmad ibn Mägid, Lawä’id). 
Unters.: In den Verzeichnissen unten S.43ff. = Kunitzsch [2], 

WKAS = Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache, I ff., Wiesbaden 

1970 ff. 

ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 



Einleitung 

anwä0-Bücher sind diejenigen Werke, in denen die mittelalterli- 
chen arabischen Philologen und Lexikographen die Traditionen der 
alten Araber zur Himmels- und Wetterkunde gesammelt haben. 
naw° (plur. anwä°) bezeichnet zunächst ganz konkret den morgendli- 
chen (akronychischen) Untergang eines Gestirns im Westen gemein- 
sam mit dem gleichzeitigen heliakischen Aufgang eines genau gegen- 
überstehenden Gestirns im Osten. Die alten Araber hatten durch 
Beobachtung und Erfahrung ein System von anwä0 zusammenge- 
bracht, an die sie bestimmte Wetterprognosen knüpften. Später, als 
von außen her das System der 28 Mondstationen (manäzil al-qamar) 
zu den Arabern gelangte und von ihnen übernommen wurde, fielen 
die tftftt'd’-Gestime größtenteils mit den 28 Gestirnen, die diese 
Mondstationen markieren, zusammen '. Die anwä0-Bücher enthal- 
ten folglich, neben all den anderen himmels- und wetterkundlichen 
Traditionen, auch alle erreichbaren Daten über die Sterne und deren 
Namen gemäß den Überlieferungen der alten Araber. 

Es gibt eine große Zahl mittelalterlicher arabischer Philologen und 
Lexikographen, denen in der bio-bibliographischen Literatur solche 
anwä ’-Bücher zugeschrieben werden1 2. Erhalten sind weit weni- 
ger3, und in Editionen zugänglich sind bisher nur ganz wenige4. 

Neben diesen thematisch aufgebauten anwä0-Büchern gibt es noch 
eine zweite, andere Art, die kalendermäßig angeordnet ist und die 
die saisonalen und himmelskundlichen Angaben in kalendarischer 

1 Cf. zusammenfassend Pellat [1] und [2] sowie künftig P.Kunitzsch, Artikel „al- 
Manäzil“ in EI2. 

2 Cf. die Listen und Übersichten im Fihrist, ed. G. Flügel, I (Leipzig 1871), 
88,15-20 (im Kapitel der Grammatiker und Philologen!); Häggi Halifa, Kasf az- 
zunün, ed. Yaltkaya-Bilge, II (Istanbul 1943, repr. 1971), col. 1399; C.Nallino, 
Raccolta di scritti editi e inediti, V (Rom 1944), 188-191; Pellat, in der Einleitung 
zur Ausgabe von Ibn Qutaybas Kitäb al-anwâ\ S. yd; Sezgin, GAS VII 336-370. 

3 Siehe die Angaben bei Sezgin, a.a.O. 
4 Qutrub, Ibn Qutayba, al-Marzüqi, Ibn al-Agdäbi, Auszüge aus Abu Hanifa bei 

al-Marzüqi und bei Ibn Sida, Muhassas IX. 
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Reihenfolge anführt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der „Kalen- 
der von Cordoba“, ca. 961, der auch unter dem Titel Liber anoe 
[= Kitäb al-anwäJ], vermutlich von Gerhard von Cremona (Mitte 
bzw. 2.Hälfte des H.Jh.s), ins Lateinische übersetzt worden ist5. 
Derartige Kalendarien sind auch eingeschaltet in Ibn Mammätis 
Kitäb qawänin ad-dawäwtn6, in al-Qalqasandis Subb al-acsä7, 
und in Ibn al-Agdäbis Kitäb al-azmina wa-l-anwä’8; ein Kalenda- 
rium als separates Werkchen hat Ibn al-Bannä3 aus Marokko ver- 
faßt9. Ähnliche Kalendarien sind aus dem östlichen Mittelmeer- 
raum seit alters bekannt10, und vermutlich setzen die Araber 

5 Alte Ausgabe beider Versionen von R.Dozy, 1873; neue verbesserte Ausgabe 
mit französischer Übersetzung und Kommentar von C.Pellat, Le Calendrier de Cor- 
dowe, Leiden 1961. Uber die bis dahin einzig bekannte arabische Handschrift (in 
hebräischer Schrift) hinaus wurden letzthin noch zwei weitere arabische Handschrif- 
ten bekannt: Paris, B.N. arabe 2521, fol. 129a—135b (cf. B.R.Goldstein, in Isis 73 
[1982], 311a), sowie Alexandria, Balad.2918g, fol.25—50 (cf. Sezgin, a.a.O. 356). 
Ebenfalls wurde kürzlich eine zweite lateinische Übersetzung bekannt, deren Edition 
geplant ist, in Ms. 167 des Museo Episcopal de Vieh, Nordostspanien (datiert 1235), 
cf. J. Samsö, in Estudios sobre Historia de la Ciencia Arabe, ed. J. Vemet, Barcelona 
1981, 106 f. und 171; ders., in Investigaciön y Ciencia [Barcelona] no. 64, Januar 
1982, 38-40. 

6 Ed. A.S.Atiya, Kairo 1943, 234-257. Den Hinweis auf Ibn Mammäti erhielt 
ich in einer längeren brieflichen Diskussion von Herrn Kollegen C.Pellat, Paris. 

7 Ed. Amiriya, Kairo, II (1331/1913), 373—379; französische Übersetzung von 
C.Pellat, „Le «Calendrier agricole» de Qalqasandi“, in Annales Islamologiques 15 
(1979), 165-185 (Pellat gibt hier S. 167 Fn. 1 aus al-Qalqasandi die Seitenzahl 383- 
389 an. In der mir vorliegenden Ausgabe der Amiriya steht das betreffende Kalenda- 
rium jedoch auf S. 373—379. Dieselbe Differenz übrigens auch zu Pellat, l.c. 167 Fn.3 
und 169 Fn. 1, dort: S. 351—354; in der mir vorliegenden Ausgabe dagegen 341-344). 

8 Ed. 'Izzat Hasan, Damaskus 1964, 137-180. Auch in das azmina-Buch von al- 
Marzüqi ist ein Kalender (geordnet nach den syrisch-christlichen Monaten, beg. Tisrin 
al-Awwal, endend Aylül) eingefügt: II 283-291. 

9 Ed. und übers. H.P. J.Renaud, Le Calendrier d’lbn al-Bannâ’ de Marrakech, 
Paris 1948. Ibn al-Bannä’ lehnt sich ganz eng an Cal.Cord. an. Zu diesen Kalendern 
cf. noch J. Samsö, „Un calendrier tunisien — d’origine andalouse? - du XIXe siècle“, 
in Cahiers de Tunisie 26 (1978), 67-84; ders., „La tradieiön cläsica en los calen- 
darios agricolas Hispanoärabes y Norteafricanos“, in Segundo Congreso Internacio- 
nal de Estudios sobre las Culturas del Mediterrdneo Occidental [Trabajos leidos en 
Barcelona, 29.Sept.-4.Oct. 1975], 1978, 177—186; ders., „Calendarios populäres y 
tablas astronömicas“, in Historia de la Ciencia Arabe, Madrid 1981 (Real Academia 
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales: Historia de la Ciencia), 127-162. 

10 Vgl. z. B. die „Phaseis“ von CI. Ptolemäus (die auch ins Arabische übersetzt 
wurden, bezeichnenderweise unter dem Titel Kitäb al-anwä’, cf. Sezgin, GAS VII 311 
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hierin ältere, vorarabische Traditionen fort10 a. Von den bekann- 
ten Kalendarien führen die andalusisch-maghrebinischen (Cal. Cord., 
Ibn al-Bannä3) neben dem allgemein verbreiteten Material gewisse 
spezifisch spanische Besonderheiten an, ebenso die ägyptischen (Ibn 
Mammäti, al-Qalqasandi) gewisse ägyptische. Doch kommen auch 
gegenseitige Überschneidungen vor, vgl. einige Beispiele unten S.32 
Fn.51. Die Quellenverhältnisse sind uns also bisher nur äußerst 
dürftig bekannt. 

Was nun speziell die Sternnamen angeht, so enthalten die anwä3- 
Bücher des ersten, thematisch geordneten Typs meist auch ein aus- 
führliches Kapitel mit der Beschreibung der 28 Mondstationen. 
Darin werden die Gestirne genau dargestellt, die jede der 28 Statio- 
nen am Himmel markieren. Häufig werden im Zusammenhang mit 
einzelnen dieser Gestirne auch noch andere benachbarte Gestirne 

sowie die dort und S.373 zitierten Aufsätze von O.Neugebauer, 1971, und J.Samsö- 
B. Rodriguez, 1976, mit Fortsetzung, von J. Samsö, ebenfalls in Al-Andalus 41 [1976], 
471-479; ferner noch R.Morelon, in Journal for the History of Arabic Science 5 
[1981], 3-22, und Ibn as-Saläh [gest. 548/1154], Zur Kritik der Koordinatenüberliefe- 
rung im Sternkatalog des Almagest, ed. P. Kunitzsch, Göttingen 1975 [Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philol.-Hist. Kl., 3. Folge, Nr. 94], 18, 
67, 73 f.), und, sehr viel älter, Hesiods „Werke und Tage“ und die babylonischen 
m“'APIN-Texte; zu letzteren vgl. B. L. van der Waerden, Erwachende Wissenschaft, 
2: Die Anfänge der Astronomie, Basel/Stuttgart 1968, 64ff. In den auf Landwirt- 
schaft, Gartenbau und Viehzucht bezüglichen Angaben berühren sich diese Kalen- 
darien ferner eng mit der Geoponika-Literatur, die ihrerseits ebenfalls aus dem Grie- 

chischen in den arabisch-islamischen Raum übernommen wurde und dort weiter- 
gewirkt hat (cf. Sezgin, GAS IV, 301 ff.; M.Ullmann, Die Natur- und Geheimwissen- 
schaften im Islam, Leiden 1972, 427ff.; EI2, Art. „Filäha“ 1,2: Works on agricul- 
ture, von M. al-Shihabi). 

I0a Der älteste im Druck zugängliche arabische Kalender dieser Art ist derjenige 
des nestorianischen Arztes Yühannä ibn Mäsawayh (gest. 243/857), Kitäb al-azmina, 
ed. P.Sbath in Bulletin de l’Institut d'Égypte 15 (1933), 235—257; kommentierte 
französische Übersetzung von G. Troupeau, „Le Livre des Temps de Jean Ibn Mäsa- 
wayh“, in Arabica 15 (1968), 113-142. Allerdings kann die Echtheit der Zuschrei- 
bung an Ibn Mäsawayh nicht als völlig zweifelsfrei gelten (cf. Sbath, l.c., 237; Trou- 
peau, l.c., 114); so fällt es auf, daß er zwar mehrfach Ägypten und den Nil anführt 
(21 X,l, 23 III, 17 V, 27 V, 24 VI, 13 IX), aber niemals Einzelheiten aus seiner meso- 
potamischen Heimat. Auch erwähnt der Fihrist kein Werk dieses Titels für Ibn Mäsa- 
wayh (ed. Flügel, S.295L). Eine arabische Fassung der „Phaseis“ von Ptolemäus ist 
verwendet in dem Kalender von Sinän ibn Täbit ibn Qurra (gest. 331/943), den al- 
Birüni, Ätär 242—275 wiedergibt (cf. oben, Fn. 10). 
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mitbehandelt, deren Positionen sich leicht zu den Mondstationen in 
Beziehung setzen lassen11. Daneben enthalten diese Bücher dann 
oft noch ein eigenes Kapitel mit Beschreibungen der weiter nördlich 
bzw. südlich von der Ekliptik abstehenden Sterne, die infolgedessen 
nicht gemeinsam mit einer der Mondstationen beobachtet und be- 
sprochen werden können12. Die kalendarisch angeordneten 
zwmtT-Bücher dagegen geben nur unter den betreffenden Daten die 
heliakischen Aufgänge oder andere markante Phasen der Mondsta- 
tionen oder einiger bekannter Fixsterne mit an. 

Die in den erwähnten - philologischen und fachastronomischen - 
Quellen überlieferten Namen wurden 1961 in einer Monographie 
zusammengestellt13. Dieses gesamte Material an einheimischen 
arabischen Sternnamen14 schien gewissermaßen einen in sich ge- 
schlossenen relativ stabil überlieferten Sachkomplex darzustellen. 
Die Namen dieses Komplexes werden nicht nur innerhalb der er- 
wähnten engeren Fachliteratur philologischer und astronomischer 
Art benutzt, sondern wir finden sie ebenso in der Poesie und entspre- 

11 So Ibn Qutayba 16-85 (ausgeschrieben von al-Qazwini, ‘Agä’ib al-mahlüqät, 
ed. F. Wüstenfeld, I, Göttingen 1849, 42-51), und Abü Hanifa bei al-Marzüqi I 
184-202 und bei Ibn Sida 9-12. Auch die „wissenschaftlichen Astronomen“ haben 
häufig die 28 Mondstationen behandelt und ihre Gestirne exakt identifiziert, wie al- 
Fargäni, al-Battäni, as-Süfi und al-Birüni sowie später auch noch der Nautiker Ahmad 
ibn Mägid; cf. im einzelnen die Bibliographie in dem kommenden £/-Artikel „al- 
Manäzil“. 

12 Ibn Qutayba 145-158; al-Marzüqi II 369-383; Ibn al-Agdäbi 65-76. Cf. 
ferner das Sternkapitel bei Ibn Qutayba, Kitäb adab al-kätib, ed. M. Grünert, Leiden 
1900, 93,11—97,2 (ausgeschrieben von al-cAskarï I 418-422, und von al-Qalqasandi 
II 163-165). Auch einige „wissenschaftliche Astronomen“ haben die altarabische 
Nomenklatur der Fixsterne aus den anwä ’-Büchern aufgegriffen und sich bemüht, die 
einzelnen Namen astronomisch exakt zu identifizieren, wie as-Süfi, passim (jeweils in 
einem eigenen Abschnitt am Ende der Behandlung jedes der 48 ptolemäischen Stern- 
bilder), und al-Birüni, Tafhim § 163 (S.77-81). 

13 Kunitzsch [2], 
14 Es sei ausdrücklich betont, daß diese echten, einheimischen arabischen Stern- 

namen prinzipiell zu unterscheiden sind von denjenigen, die die Araber in Anlehnung 
an die griechische Astronomie („Almagest“ usw.) geprägt haben; cf. P. Kunitzsch, 
„Arabische Sternnamen — Stemnamen der Araber. Zur Begriffsbestimmung“, in 
Sudhoffs Archiv 61 (1977), 105-117. Die arabische Nomenklatur aus dem „Alma- 
gest“ ist ausführlich dargestellt bei Kunitzsch [4], 
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chenden Anthologien15, in der einheimischen Lexikographie16 

und in der praktischen Astronomiel7. 
Nun wurden in letzter Zeit bei der Erforschung einschlägiger 

arabischer Kalendertexte18 Sternnamen aufgefunden, die nicht 
diesem bisher bekannten Überlieferungskomplex anzugehören schie- 
nen. Die Durchforschung mehrerer mir zugänglich gewordener 
Quellen ergab, daß es sich hierbei in der Tat um einen eigenen, von 
dem bisher bekannten Namenkomplex verschiedenen Uberlieferungs- 
zweig handelt. Nachdem dieser neu gefundene Überlieferungszweig 
in mehreren Quellentexten nachweisbar wurde, erschien es ange- 
bracht, ihn zu analysieren und in einer eigenen Untersuchung allge- 
mein bekannt zu machen. 

Die vorliegende Studie ist daher dieser neu aufgefundenen anwä3- 
Tradition mit bisher unbekannten Sternnamen gewidmet. 

Die Quellentexte, in denen diese neue Sternnamentradition vertre- 
ten ist, sind folgende: 

ein anwä11-Buch, angeblich von dem Grammatiker Ahmad ihn Färis 
(= F, vorhanden in den drei Handschriften BTD); 
ein Kalendarium, nur in einer der edierten Handschriften von Ihn 
Mammäti, Kitäb qawänin ad-dawâwïn (= M); 
eine Beschreibung der Mondstationen (anonym, in einer Handschrift 
der Zähiriya in Damaskus, = Z); sowie 
eine anw^-buchartige Kompilation in einer Sammelhandschrift aus 
dem Yemen (in Privatbesitz, = Y). 

In der nachfolgenden Arbeit sollen im ersten Teil diese Quellen- 
texte näher beschrieben werden, besonders ausführlich das vom 

15 Cf. z.B. P.Kunitzsch, „Der Sternhimmel in den 'Dichterischen Vergleichen der 
Andalus-Araber’ “, in ZDMG 128 (1978), 238-251; ders., in Studien aus Arabistik 
und Semitistik. Anton Spitaler zum siebzigsten Geburtstag, Wiesbaden 1980, 105 f. 
(Abü Nuwäs). 

16 In den Lexika arabischer Philologen ebenso wie z.B. auch in Kommentaren 
u.dgl., cf. z.B. Ätär Abt l-‘Alä} al-Macarri, 2: Surüh siqt az-zand, 1 (Kairo 1364/ 

1945), 425-468 (die 14. Qasïda, mit Kommentaren von at-TibrizI, al-Batalyawsl 
und Qäsim ibn Husayn al-Hwärizmi). 

17 Hier werden in der Praxis die einheimisch-arabischen und die aus dem Grie- 
chischen abgeleiteten Namen beliebig und ohne Unterschied durcheinander verwendet. 

18 Ich beziehe mich hier auf die in Gang befindlichen Untersuchungen von C.Pel- 
lat, über die er in seiner oben in Fn.7 zitierten Qalqasandï-Übersetzung S. 166 (mit 
Fn. 4) bereits selbst kurz berichtet hat. 
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Inhalt her sehr interessante anu^U-Buch, das angeblich von Ahmad 
ihn Färis stammt. 

Im zweiten Teil wird dann, gewissermaßen als Ergänzung zu den 
Untersuchungen von 1961, die Sternnomenklatur dieses neuen Über- 

‘lieferungszweiges im einzelnen vorgeführt. Die Verzeichnisse werden 
folgendermaßen gegliedert: 

I. Abweichungen und Varianten zu bereits bekannten Sternnamen, 
nach lfd. Nr. und Lemma in den Untersuchungen von 1961 (= Ku- 
nitzsch [2]). 
II. Neue, bisher nicht erfaßte Stemnamen, mit eigener Zählung von 
N1-N31. 
III. Namen nichtarabischen, griechisch-ptolemäischen Ursprungs, 
die in den genannten neuen Quellen sowie in einigen anderen anwä 
Büchern aufgeführt werden, obwohl sie nicht zu der eigentlichen ein- 
heimisch-arabischen Traditionsmasse gehören, mit eigener Zählung 
von G1 —G43. 

Sämtliche in diesen drei Verzeichnis-Teilen auftretenden Stem- 
namen, mit allen Schreibvarianten, werden anschließend in einem 
Index erfaßt, und zwar getrennt a) die Namen in Transkription, 
und b) die Namen in arabischer Schrift. 

In einem „Anhang“ werden schließlich noch Nachträge und Ver- 
besserungen zu den Untersuchungen von 1961 angefügt, die sich im 
Laufe der Jahre an gesammelt haben und die nicht mit dem hier vor- 
geführten neuen Traditionszweig in Verbindung stehen. 



A. Die Texte 

I. Ahmad ibn Faris(?), 
Muhtasar min al-anwä’... (= F) 

Unter der langgezogenen Überschrift Kitäb fihi muhtasar min al- 
anwä3 calä madhab al-carab wa-sag ibim wa-mä lä ginä can macrifa- 
tihi min dikr al-filäha wa-cilm an-nagm wa-gayrihil („Buch, in wel- 
chem sich befindet eine Kurzdarstellung der anwä' nach der Me- 
thode der Araber, sowie ihrer Prosareime [darüber] und dessen, was 
man unbedingt über die Darstellung der Landwirtschaft und der 
Sternkunde und so weiter wissen muß“) und unter dem Autorenna- 
men Ahmad ibn Färis ist, in drei Handschriften, ein anwä'-Buch 
erhalten2, Inc. Qäla Ahmad ibn Färis, hädä kitäb gama'tu fihi asmä1 

al-ayyäm wa-s-säcät wa-s-suhür wa-madhal bacdihä calä bard ... 
Durch die freundliche Hilfe mehrerer Kollegen3 konnte ich aus allen 
drei Handschriften Kopien dieses Textes erhalten. Die Handschrif- 
ten sind: 

B = Beirut, American University, mag. 614/55 [so Sezgin a.a.O.; 
auf einem Begleitzettel zu den Kopien stand: MS 610, S 194 
KA]; umfaßt in den Kopien 37 Seiten, mit oben an den Ecken 
angebrachter neuzeitlicher Zählung von 1—37. Das ebenfalls 
kopierte Titelblatt, vielleicht fol.2r, verzeichnet insgesamt 
neun Texte in der Hs., von denen unser Traktat der fünfte ist. 
Laut Kolophon S.37 stammt die Abschrift von der Hand eines 
gewissen Bahräm ibn 'Abdallah al-Kätib und ist datiert auf 
Ende Ramadan 1001 H = Ende Juni 1593. Die Schrift ist ein 
durchgehend punktiertes, häufig auch vokalisiertes nashi. 

1 wa-gayrihi nicht in B. 
2 Cf. Sezgin, GAS VII 360. 
3 Es sind die Herren Prof. Dr. Ihsän ‘Abbäs, Beirut; Prof. Dr. W. Kleiss, Prof. Dr. 

P. Calmeyer und Dr. Y. Kiani vom Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung 
Teheran; sowie die Herren Kollegen des Institute for the History of Arabic Science der 
Universität Aleppo. Ihnen allen möchte ich auch an dieser Stelle nochmals meinen 
herzlichen Dank aussprechen. 
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Kapitelüberschriften in anderer Farbe (vermutlich rot). Die 
Punktierung ist nicht immer richtig, und wenn auch B die älte- 
ste Hs. ist, so hat sie doch nicht immer die bessere Lesung. Die 
beiden anderen Hss. scheinen nicht mit B verwandt zu sein, da 
sie gewisse Fehler von B nicht enthalten. 

T = Teheran, Sipahsalar 2925, mit Stempel gezählte Seitenzahlen 
273-290; laut Kolophon S. 290 geschrieben von cAli ibn 
Hasan ibn Muhammad, vollendet am 26.Gumädä II 1082 H = 
31.Oktober 1671. Junges flüssiges nashï, voll punktiert und 
häufig auch vokalisiert. Kapitelüberschriften nicht besonders 
hervorgehoben. 

D = Damaskus, Zähiriya, Ms. cämm 4708, fol. lv—18r (moderne 
folio-Zählung oben auf den recto-Seiten)4. Auf fol. 18r ist 
derselbe Kolophon vorhanden wie in T, und daran schließt 
sich ein weiterer, in persischer Sprache, demzufolge diese Hs. 
auf Befehl des Sulälat as-Sädät al-cIzäm, as-Sayyid, as-Sanad 
Mir Ahmad von Muhammad cAli Nähnl aus der Hs..von 1082 
[= unser T] abgeschrieben und am M.Gumädä II 1345H = 
21.Dezember 1926 vollendet wurde5. Die Schrift ist wieder 
ein nashi und ahmt sehr eng die Züge von T nach. 

Der Text dieses anwäKBuches ist durchlaufend geschrieben. Die 
stichwortartigen Zwischenüberschriften sind nur in B in anderer 
Farbe gehalten (soweit aus den Kopien zu erkennen). Nach meiner 
(provisorischen) Zählung läßt sich das Buch in 23 Kapitel gliedern. 
Ich gebe nun zunächst eine genaue Inhaltsbeschreibung nach die- 
sen 23 Kapiteln, um anschließend, gestützt auf diese Angaben, die 
Authentizität des Textes zu besprechen. 

Nach einer kurzen Einleitung über Zweck und Inhalt der Schrift 
beginnt Kap. 1: asmä1 ayyäm al-gumca ft I-gähiliya, „Die Namen der 
Wochentage in der vorislamischen, heidnischen Zeit“. Es folgt die 

4 Soweit ich sehe, nicht enthalten in den Katalog-Bänden von I. Huri, Fihris mahtütät 
Dar al-Kutub az-Zähiriya. ‘Ilm al-hay’a wa-mulhaqätuhü, Damaskus 1389/1969, 
sowie von M. S. as-Sabbäg, dto., al-‘Ulüm wa-l-funün al-muhtalifa cinda l-carab, 
Damaskus 1400/1980. 

5 Sezgin a.a.O. gibt für T nur an: 11. Jh. H, und für D falsch: 1082 H; der persische 
Kolophon mit dem Datum 1345 H wurde offenbar übersehen. 
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Aufzählung der altarabischen Tagesnamen, Sonntag = awwal, 
Montag = ahwart, usw.6. 

Kap.2: asmä3 säcät an-nabär, “Die Namen der Stunden des lich- 
ten Tages“, eine Aufzählung von Namen für jede der zwölf Stunden 
des lichten Tages7; die 1. Stunde heißt as-surüq, die 2. ar-ra^d, usw. 
bis zur 12. Stunde, at-tafal8. 

Kap. 3: asmä5 säcät al-layl, „Die Namen der Stunden der Nacht“, 
eine Aufzählung von Namen für jede der zwölf Nachtstunden9; die 
1. Stunde heißt al-gasaq, die 2. al-fabma, usw. bis zur 12. Stunde, 
as-sabar10. 

Kap.4: asmä7 subür al-carab, „Die Monatsnamen der Araber“, 
eine Aufzählung der zwölf islamischen Monate, beg. al-Muharram, 
Safar, etc., sowie der wichtigsten islamischen Festtage in diesen 
Monaten. 

Kap.5: al-asbur al-burum, „Die heiligen Monate“, eine bloße 
Aufzählung der vier „heiligen“ Monate des Islam: Dü 1-Qacda, Dü 
1-Higga, al-Muharram und Ragab. 

Kap.6 (ohne Stichwortüberschrift): Aufzählung von Namen für 
Gruppen von jeweils drei Nächten des Mondlaufs, beginnend: drei 
gurar, drei nufal11, usw. bis drei mihäq12, dazu noch für die 
28.Nacht ad-dacgä\ für die 29.Nacht ad-dahmä\ und für die 
30.Nacht al-laylä\ 

Kap.7 (ohne Stichwortüberschrift): Aufzählung von Benennun- 
gen und sagc-Sprüchen, die der Mond in jeder einzelnen Nacht seines 

6 Vgl. ebenfalls al-Farrä’ 6-8; al-cAskari 415f.; al-Bïrünl, Àtâr 64,9-13 (= Übers. 
75f.); al-Marzüqi I 269f.; Ibn Sida 42f.; al-Qalqasandi 354f. 

7 Vgl. ebenfalls al-Marzüqi I 335 f. Fn. (Zitat aus as-Suyüti, [al-]Kanz al-madfün - 
cf. Brockelmann, GAL II 75 und Suppl. II 81: dieser Titel hier einem Saraf ad-Din 
Yünus al-Mäliki zugeordnet); Ibn Sida 51-59; al-Qalqasandi 348f. 

8 TD: al-mtfl. 
9 Vgl. ebenfalls al-Farrä’47-49; Ibn Sida 44 - 48; al-Qalqasandi 348f. 
10 Der Name der 8. Nachtstunde fehlt in allen drei Hss., überall ist der Platz für das 

Wort leer gelassen. 
11 TD: al-nql. 
12 Vgl. ebenfalls Cal. Cord. 18; Qutrub 43f.; al-Farrä125f.; Ibn Qutayba 134f.;al- 

‘Askari 406f.; al-Marzüqi II 58-60 und 294 Fn. (wieder Zitat aus [al-]Kanz al-mad- 
fün)-, Ibn Sida 30f.; al-Birüni, Ätär 63,16ff. (== Ubers. 74f.); Ibn al-Agdäbi 85f.; al- 
Qalqasandi 360. 
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Umlaufs bei den Arabern erhält, beginnend radäc, dann hadtt ama- 
tayn bi-kadibin wa-mayn, usw.13. 

Kap.8 (ohne Stichwortüberschrift): Über die Monatslänge bei 
Arabern und Christen (in Spanien)14. 

Kap. 9: asmä1 suhür al-cagam, „Die Namen der Monate der 
Christen in Spanien“. Dies ist ein besonders langes und besonders 
interessantes Kapitel. Am Anfang steht eine Aufzählung der juliani- 
schen Monatsnamen, wie sie im arabischen Westen - vor allem bei 
den Astronomen - allgemein bekannt und gebräuchlich waren: 
ynyr1S, fbryr16, mrs17, ’bryl18, m’yh, ywnyh, ywlyh, 7gst19, stnbr, 
}ktwbr, nwnbr20, dgnbr. Dann folgt ein vollständiges Kalendarium 
durch alle zwölf Monate, von ynyr bis dgnbr, mit allgemeinen An- 
gaben zum jeweiligen Monat sowie Angaben zu einzelnen Daten 
innerhalb jedes Monats. Wegen des hohen Interesses, den dieses 
Kalendarium an sich bietet, und um Vergleiche mit anderen Kalen- 
darien zu ermöglichen, lasse ich hier den vollen Wortlaut des Mo- 
nats Januar, nebst Übersetzung, folgen: 

»Csa <Cij ( a^«JI o UJJ j c UJJ a>-l c jo 

jjMj jjdlj <i!f ö* cî *dl j »dl 

<_} j j 'll! •eil I*J J»-jÀÜI Ji» jFjlil ö-— 

J..—.flll ,-J^AJI J ^Ul Jicjl JJCIJ 4XJJ jj I 41, J^aJI ^I^... H 

CJLäJI.üJ! JjVI d j ^^CJI 

JJ^I Jpj Js**^ ùdll jjidl 4~~lUI 
-o- 

L* C «ulL-L-j C <C>- C t—J 

13 Vgl. ebenfalls Qutrub 41 f. ; al-Farra127-30; Ibn Qutayba 131-134; al-Marzüqï II 
60f.; Ibn Sida 29; al-Qalqasandi 361. 

14 al-‘agam, die in al-Andalus übliche Bezeichnung für die dortigen Christen (im 
arabischen Osten dagegen Bezeichnung für die Perser). Wie auch das folgende Kapitel 
zeigt, dürfte hier die westliche, spanisch-arabische Terminologie gemeint sein. 

15 In B ausgestrichen und, in anderer Schrift, durch Känün at-Jäni ersetzt; TD: ydyr. 
16 BTD: fbryn. 
17 TD: mrsn. 
18 TD: ohne Punkte. 
19 TD: *st. 
20 B: nwbr, vokalisiert nübar; TD nwnbr, T vokalisiert nünabar. 
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t JJ-SÄAU JaJjj 3^5 *U3 L* »-«»JIJLLIJ |*pUall Ajj 

jjX JS”" ■kj' ^AJJ olfrL* JJL& ^JA 0J>-\ OIPL* ^ 4Jjt ,3 

jJ^ll Al* t^J J?i£. 4JOJ1 JJ—*JL)IJ C <C-L*- 

■ ° ^ 0:^ I^£>XA 

1 »J»^] BTD 3j>JI]Bj>JI cTD ü>JI|^UI]TDCjlil I Luj] 
B j-jr O-JJ t TD yyJUj I <LfJI jj BTD 5 ] BTD X+ÿj 

' /O* 

7 £^iJI ] ^olJI BT, D unvokalisiert; cf. Dozy, Supplém.. 1 107 b s.v. £jtA;| ] 
D i T auf der Kopie eine Zeile unleserlich 9 Jd* ] BT JJji | 
Jj^üil] B i T t]jjiJ t D J^üJI 11 Ly_ _^] in B vorhanden, aber 
wieder gestrichen | etc.] ab hier in B nicht mehr vorhanden (Homoioteleuton). 

Übersetzung: 

Januar. 31 Tage. Am 20. enden die 'Schwarzen Nächte’1. In ihm 
erfolgt die Erwärmung des Wassers in den Flüssen2. Das Wasser im 
Holz (beginnt zu) fließen3. Der Dampf steigt aus der Erde empor4. 
Alle (Bäume, die) Kernfrüchte (tragen,) werden gesetzts, sowie 
Nüsse, Mandeln, Pistazien und Haselnüsse53. Durch Abbrechen ge- 
wonnene Stecklinge werden gesetzt6, wie Quitten, as-sagar(?) und 
dergleichen. Man beginnt, die Weinstöcke in der Ebene zu beschnei- 
den7. Man setzt die Zwiebeln, von denen die Feldsaat genommen 
wird8. Die jungen Palmbäumchen, welche die Araber al-fasïl nen- 
nen, werden umgesetzt9. Zuckerrohr wird geerntet10. Es gibt Nar- 
zissen11. Die Vögel paaren sich 12. Es kommen die Jungen von Gän- 
sen und Enten zur Welt13. Die Valencia-Falken bleiben in ihren 
Nestern14. Kühe und Kleinvieh bekommen Junge15. Es gibt viel 
Milch16. Die Pferde weiden die Saat ab17. Die Kamelhengste werden 
brünstig18. Bei den Beduinen ist es die rechte Zeit (für ihre Tiere), 
Junge zu werfen19. Die Störche und die Winterkraniche kommen20. 
In ihm werden gemacht Konfitüre aus Citronat-Zitronen, Sirup aus 
ihrer Säure und Konfitüre aus Pastinake21. Seine Komplexion ist die 
Kälte22. Sein beherrschender (Saft) ist der Schleim23. An Speisen und 
Getränken und Bewegungen und (Aufenthalts-)Orten benutzt man 
in ihm am besten das, was in sich trägt die Fähigkeit zur Erwärmung 
und zur Auflösung und zur Verflüssigung der überflüssigen 
(Stoffe)24. An seinem Beginn hat der lichte Tag 9V2 Stunden25, und 
an seinem Ende IOV3 Stunden26; er nimmt täglich um ein Achtel 
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eines Sechstels einer Stunde (= IV4 Minuten) zu. Die Sonne tritt in 
den Aquarius ein am 14. nach der Lehre der Verfasser des astrono- 
mischen Tafelwerks az-Ztg al-mumtahan27, aber nach der Lehre der 
Verfasser des astronomischen Tafelwerks as-Sindhind am 20 28. 

Parallelstellen und Kommentare [CC = Calendrier de Cor- 
doue; M = Ibn Mammätl, gest. 606/1209; bA — Ibn al-Agdäbi, 
gest. um 650/1252; B = Ibn al-Bannä’, gest. 721/1321; Q = al- 
Qalqasandi, gest. 821/1418. A = in der Anfangsbemerkung zu dem 
betreffenden Monatskalender, E = in der Nachbemerkung zu dem 
betreffenden Monatskalender]. 1 : CC 33,6 (211); bA 144 (13 I); B 
(151, 211); cf. auch Q 376,1 (Tuba 10), 376,3 (Tüba 18). 2: CC 
37,4-5 (IE); B (IE). 3: CC 37,5 (IE); M 244 Fn. (Tüba 16), 245 
Fn. (TübaE); B (41; cf. 151). 4: CC 37,5 (IE); B (IE). 5: CC 37,7 
(IE); M 243 Fn. (Tüba 7); B (IE). Sa: B (IE). 6: CC 37,7 (IE). 
Einen Pflanzennamen as-sagar konnte ich nicht ermitteln. Dozy, 
Supplém. 1663 b erwähnt sagar nur als dialektale Nebenform von 
sagar, „Bäume“ (kolk). Graphisch sehr ähnlich ist der Baumname 
as-sahbar (cf. Lane s.v.; al-AsmaT, Kitäb an-nabät, ed. CA.Y. al- 
Gunaym, Kairo 1972, 15,10), doch wüßte ich nicht zu sagen, ob 
diese Baumart sachlich in die hiesige Aufzählung hineinpaßt. 7 : CC 
29,7 (10 I; der Text von F war nach dieser Stelle zu korrigieren: bei 
as-sabla handelt es sich um as-sahla bi-garbi Qurtuba, „la Sahla à 
l’Ouest de Cordoue“, cf. Pellat in CC 28 Fn.5. Cf. ferner noch ib. 
37,8-9, IE); M243 Fn. (Tüba 10); B (91; IE); cf. auch Q376, 1 
(Tüba 11). 8: CC 29,10 (121; s. auch die Fn. von Pellat, ib. 28 
Fn.6); M 244 Fn. (Tüba 24). 9: CC 33,1 (18 I). 10: CC37,9 (IE); 
B (IE). 11: CC37,8 (IE); M243 Fn. (Tüba 3); B (IE); Q375,-2 
(Tüba A). 12 : CC 37,5 (I E); M 244 Fn. (Tüba 16); B (15 I, IE); cf. 
ebenfalls Ibn Qutayba 96,2. 13: CC37,7 (IIE). 14: CC37,6 (IE). 
„Die Valencia-Falken“, übersetzt in Anlehnung an die Wiedergabe 
in der lateinischen Fassung: falcones Valentie (CC 37,7-8 lat. Text); 
cf. auch Dozy, Supplém. 1738b s.v. su/adäniq. Prof. C.Pellat, Paris, 
weist mich freundlicherweise noch hin auf den Aufsatz von F.Viré, 
„La volerie dans l’Espagne du Xe siècle à travers le Calendrier de 
Cordoue“, in Arabica 12 (1965), 306ff.; Viré, Autorität auf dem 
Gebiet der Ornithologie und Fauna der islamischen Länder, bringt 
gute Gründe gegen eine Verbindung dieser Spezies mit der Gegend 
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von Valencia vor und möchte den Namen deuten als „les faucons 
pèlerins balanciers (c’est à dire qui volent à la balance)“, wobei arab. 
al-balansîya als Wiedergabe einer romanischen Form im Sinne von 
„balanciers“ anzusehen wäre (a.a.O. 307f., Fn. 1); diese Annahme er- 
scheint von der Sache her durchaus gerechtfertigt, sprachlich dagegen 
müßte man genauer angeben können, welche romanische Wortform 
zu dem arabischen al-balansîya geführt hätte. IS: CC37,6—7 (IE). 
16: CC 37,7 (I E; cf. auch 301). 17: CC 37,6 (I E). 18: Cf. M 245 
Fn. (Tüba E); Ibn Qutayba § 107 (bes. 96,5). 19: Cf. CC31,8 (171), 
Ibn Qutayba § 106 (bes. 95,7-8). 20: Zu al-balarg „die Störche“ cf. 
Dozy, Supplém. I 107b und Pellat in CC 48 Fn.8 (zu II E). 21 : CC 
37,9—10 (IE); B (IE); zu dem Wort al-isfinäriya cf. R.Dozy-W.H. 
Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de 
l’arabe, Leiden 21869 = repr. Beirut 1974, S.224 s.v. Azanoria. 22: 
CC25,4 (IA). -23: CC25,5 (IA). 24: CC25,5-6 (IA). 25: CC 
25,8 (11); B (IA). 26: Cf. CC39,8 (1II!). 27: CC31.1 (141); bA 
144 (141, aber hier ohne Nennung von ashäb al-mumtaban). 28: 
CC 33,4 (201). 

Wie der Vergleich zeigt, ist dieses Kalendarium weitgehend inhalts- 
gleich mit dem „Kalender von Cordoba“ (um 961); der Stoff ist ledig- 
lich etwas anders aufgeteilt. Es erübrigt sich daher, hier auf Spanien 
bezügliche Sonderstellen eigens anzuführen, soweit diese durch die 
Parallelen im „Kalender von Cordoba“ mit abgedeckt sind. Dagegen 
müssen zwei Einzelheiten erwähnt werden, die in der edierten Fas- 
sung des „Kalender von Cordoba“ nicht vorhanden sind. So heißt es 
in unserem Text sub April, allgemeiner Teil, gleich am Anfang: al- 
matar alladi yakünu fi ähirihi wa-awwal mä’ihi yusammä matar an- 
nisän wa-tusammihi l-cagam snt nwfyn21, „Das erste Wasser des 
Regens, der nach seinem [seil, des Aprils] Ende zu erfolgt, wird 
'Aprilregen’ genannt, und die spanischen Christen nennen es 'Sankt 
Noven(?)’“22. An der zweiten Stelle heißt es: wa-matlac as-sams fi 

21 So einheitlich punktiert in allen drei Hss., aber unvokalisiert gelassen. 
22 Cf. hiermit Cal. Cord. 75 und Ibn al-Bannä ’ 39, beide sub 27 IV. Der arabische 

Text dieser beiden Kalender erwähnt zwar den „Aprilregen“ (matar an-nisän), aber 
nicht dessen spanisch-christlichen Namen. Die lateinische Fassung von Cal. Cord, 
erwähnt, daß dieser und die folgenden sechs Tage „septem missos“ genannt würden, 
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l-yawm as-sädis casar23 tninbu summiyat al-qibla bi-Qurtuba, „der 
Aufgang(sort) der Sonne am 16. von ihm [seil. Dezember] wird in 
Cordoba 'die Kibla1 genannt“24. Hier reichen die spanisch-arabischen 
Sachangaben also über das hinaus, was uns im „Kalender von Cor- 
doba“ vorliegt. 

Vom Dezember heißt es, er habe 31V4 Tage, und aus dem Viertel- 
tag werde alle vier Jahre ein voller Tag gebildet und dem Monat 
hinzugefügt, der dann 32 Tage habe; ein solches Jahr werde Schalt- 
jahr (kabisa) genannt25. Die spanischen Christen hatten ihren Schalt- 
tag also nicht, wie die östlichen, am 29. Februar, sondern am 32. De- 
zember, d.h. an ihrem äußersten Jahresende. 

An die kalendarische Angabe, daß auf die Nacht des 25.Dezember 
die Geburt Jesu falle (= Cal. Cord. 183), ist die wichtige chronologi- 
sche Gleichung angefügt: Im Jahre 37 1 26 der Higra falle die Geburt 
Jesu auf die Nacht des 23.Gumädä II27; damit ende das Jahr 981 
christlicher Ära [li-ta^rih al-masih) und es beginne das Jahr 982. 

Kap. 10: sanat al-cagam, „Das Jahr der spanischen Christen“. 
Angaben zur Zeitrechnung der spanischen Christen und ihrer „Spani- 
schen Ära“ (ta’rib as-sufr28)-, diese beginne im dritten Regierungsjahr 

worin sich aber sant nwfyti nicht wiedererkennen läßt. In der Namenliste Cal. Cord. 
188f. kommt kein Name vor, an den man unser nwfyn anknüpfen könnte. 

23 B: ‘anhu (statt 'asar). 
24 Zur Erklärung dieser Stelle cf. P. Kunitzsch, Glossar der arabischen Fachaus- 

drücke in der mittelalterlichen europäischen Astrolabliteratur, Göttingen 1983 (Nach- 
richten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Philol.-Hist. Kl., Jahrgang 
1982, Nr. 11), 544 f. (Nr. 39). 

25 Der Wortlaut folgt eng der Darstellung in Cal. Cord. 16. Zum 32. Dezember als 
Schalttag cf. auch O. Neugebauer, The Astronomical Tables of al-Khwarizmi, Kopen- 
hagen 1962 (Kgl. Danske Vidensk. Selskab, Hist.-filos. Skr., Bd.4, nr.2), 11 (ch. 2, 
1. Absatz). 

26 Die Jahreszahl ist im Text in Worten ausgeschrieben. Statt wa-sab’in haben B 
falsch: wa-tisTn, TD falsch: wa-sitttn. 

27 Diese Entsprechung trifft genau zu, wie ich mit Hilfe der Tafeln von G. S.P. 

Freeman-Grenville, The Muslim and Christian Calendars, Oxford University Press 
1963, nachgerechnet habe. 

28 BTD hier: al-syfn; an der folgenden Stelle B: al-syfn (y unpunktiert), T: al-sfn, D: 
al-syfn. Zu dieser Ära cf. W. Kubitschek, Grundriß der antiken Zeitrechnung, München 
1928 (Handbuch der Altertumswissenschaft I, 7), 77f., A. Grohmann, in Handbuch 
der Orientalistik, Abt. I, Ergänzungsbd. II, 1 : Arabische Chronologie (Leiden/Köln 
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des ’qtlyän Qaysar29, und der habe geherrscht (wa-käna mulkubü) 38 
Jahre vor Christi Geburt. Im Higra-Jahr 37130 sei der 1. Januar auf 
den 2. Ragab gefallen, und damit habe das Jahr 1020 Spanischer Ära 
(= 982 n.Chr.) begonnen. 

Kap. 11: asmä1 subür as-suryäniyin, „Die Namen der Monate der 
Syrer“. Aufzählung der syrischen, semitischen Monatsnamen, die im 
Osten des islamischen Reiches üblich waren (und sind): Tisrin al- 
Awwal, Tisrin al-Ähir usw., bis Aylül. Angaben über Jahreslänge 
und Schaltjahr. Jahresbeginn: 1. Tisrin al-Awwal (= Oktober). Im 
Higra-Jahr 37131 fiel der 1. Tisrin al-Awwal (= Oktober) auf den 
28.Rabîc I, und es begann damit das Jahr 1293 nach der Ära Alexan- 
ders (li-DI 1-Qarnayn)32. 

Kap. 12: Eine interlineare Gleichsetzung der Monate der spani- 
schen Christen mit denen der Syrer, beg. y«yr/Känün al-Ahlr, bis 
dgnbr/Känün al-Awwal. 

Kap. 13: asmäJ subür al-furs, „Die Namen der Monate der Perser“. 
Aufzählung, beg. Afarwardin mäh, bis Isfandärmud mäh33. Erwäh- 
nung der Yazdagird-Ära. Im Higra-Jahr 371 trat der 1. Afarwardin 
mäh (= 21. März 982) am 22.Ramadän33a ein, und damit begann 
das Jahr 351 Yazdagird. 

Kap. 14: Der Himmelskreis (al-falak) umfaßt 360 Grad und 28 
Mondstationen (manzila)-, folgt Aufzählung ihrer Namen. 

1966), 33 f., und O. Neugebauer, in Chiron 11 (1981), 371-380; zu dem Wort as-sufr 
vgl. außerdem noch H. Suter, Die astronomischen Tafeln des Muhammed ihn Müsä 
al-Khwärizmi ..., Kopenhagen 1914 (Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 7.R., Hist, 
og Filos. Afd. 111,1), 35 f.; A. Fischer, in ZDMG 72 (1918), 262-267; Pellat in Cal. 
Cord. 20 Fn. 1. 

29 Offenbar gemeint Octavian (später: Augustus). Die Schreibweise des Namens ist 
in allen drei Hss. gleich. Die Alleinherrschaft des Octavian, nach den Triumviraten, 
kann freilich erst auf 30 v. Chr., nach der Seeschlacht von Actium, angesetzt werden, 
nicht auf 38 v. Chr. 

30 Im arabischen Text in Worten, alle drei Hss. falsch: wa-sittin. 
31 Diesmal in allen drei Hss. richtig: wa-sabTn. 
32 Die Datumsentsprechungen stimmen wieder alle ganz genau. 
33 Der Name des 7. Monats (Mihr mäh) fehlt in BT; in D hat ihn der persische 

Abschreiber von 1926 offenbar von sich aus, automatisch in die Reihe eingefügt. 
33a Alle drei Hss. schreiben falsch: yawm at-tulätä1 at-täni casar [sic, statt wa-l-cisrin, 

oder - wie hier häufig — wa-'tsrin; die Endung -in wurde wohl irrig mit der folgenden 
Präposition min kontaminiert] min sahr ramadän. 
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Kap. 15: „Aufgang [tulüc] der Mondstationen und Untergang 
[gurüb] der ihnen gegenüberliegenden Gestirne [nazäHrihä] in den 
Monaten der spanischen Christen, und welche anwä3 [hier: Sichtbar- 
keitsdauer und Qualität] mit ihnen verbunden sind, wonach sie die 
Araber benannt haben und welche Prosareime [sagc] sie über sie zu 
äußern pflegten“. Eine Darstellung der Zusammenhänge um jede der 
28 Mondstationen, stets beginnend mit dem Wort al-fagr („die Mor- 
gendämmerung“). Über die 1. Station heißt es folgendermaßen: „Die 
Morgendämmerung steigt auf mit [= bringt mit herauf]34 as-sara- 
tän35 am 18.April36; gleichzeitig geht al-gafr unter; ihr [seil, der 
Station] naw7 [dauert] eine Nacht, sommerlich; die Sonne steht 
[gleichzeitig] in at-turayyä31. Die Araber pflegten zu sagen: 'Wenn 
as-saratän [heliakisch] aufgeht, wird die Zeit angenehm, die Heim- 
stätten begrünen sich, die Nachbarn machen sich gegenseitig Ge- 
schenke, und der Arme kann überall übernachten’38, sowie 'Wenn al- 
asrät [heliakisch] aufgeht, nehmen die anbät ab, d.h. die Wasser [al- 
miyähy39, sowie noch 'Wenn an-natb [heliakisch] aufgeht, gibt es 
reichlich kühle Brise, und es zerstreut sich das weidende Vieh [oder: 
es breiten sich aus die schattenspendenden sanb-Bäume]’“40. 

Kap. 16: „Die Namen der Mondstationen, und welche Fixsterne 
und Sternbilder mit ihnen gemeinsam aufgehen.“ In diesem Kapitel 
werden die mit den einzelnen Mondstationen gemeinsam aufgehen- 

34 Das ist eine sehr ungewöhnliche Umschreibung des heliakischen Aufgangs. Nor- 
malerweise heißt es umgekehrt: as-saratän geht auf in der Morgendämmerung (yatlu'u 
bi-l-fagr, oder ähnlich). Dieselbe Formel übrigens auch bei Ibn Mäsawayh (s. oben, 
S.9 Fn. 10a), cf. 13 X, 26 X, 8 (bzw. 9) XI usw. Siehe ferner noch unten, Fn.55. 

35 Bei den meisten Stationen folgt unmittelbar auf den Namen, an dieser Stelle, eine 
figürliche Darstellung des Gestirns, wobei Punkte die Anzahl und Anordnung der Sterne 
der jeweiligen Station umreißen. 

36 Cf. Cal. Cord. 71 (dort am 19 IV). Zu den Auf- und Untergangsdaten cf. die 
Tabelle bei Pellat [1], 32 f. 

37 Zuvor wurde bereits erklärt, daß die Sonne jeweils in der dritten Station nach der 
gerade aufgehenden (diese mitgerechnet) stehe, so hier ganz richtig bei Aufgang von as- 
saratän (= Station 1) die Sonne in at-turayyä ( = Station 3). 

38 Zu den Reimen cf. Pellat [1], 20 ff. Diese Gruppe entspricht Pellat [1], 29 (Nr. 43), 
(a); (b) — täba statt istawä-, (c) wa-hdarrati l-awtän-, (e); (f). 

39 Diese Gruppe entspricht Pellat [1], 29 (Nr.44), (a): idä tala'1 at.(b). 
40 Beide Übersetzungen lassen sich aus dem arabischen wa-ntasara s-sarb ableiten. 

Diese Gruppe fehlt bei Pellat a.a.O. 
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den Fixsterne behandelt. Da dieses Stück den Grundstock für die 
Behandlung der Sternnamen des neu gefundenen Überlieferungs- 
zweiges in der vorliegenden Untersuchung bildet, gebe ich hier den 
vollen Wortlaut in Urtext und Übersetzung. Am Ende der 28 Mond- 
stationen werden, in einer Art „Anhang“, zusätzlich noch einige 
nördliche Gestirne aufgeführt41. Leider fehlt eine entsprechende 
Darstellung der südlichen Gestirne, für die die einheimischen Über- 
lieferungen und ihre Identifizierung durch die arabisch-islamischen 
Astronomen von jeher problematisch waren42 und für die man 
daher besonders gern die Angaben dieses neuen Uberlieferungszwei- 
ges kennengelemt hätte. Die Übersetzung beschränkt sich auf eine 
bloße Wiedergabe des arabischen Textes, ohne jeden Kommentar; 
die einzelnen Gestirnnamen bleiben in Transkription stehen. Die 
Untersuchung der Namen erfolgt unten im zweiten Teil, wo man mit 
Hilfe des Index (S. 103 ff.) alle Namen und ihre Varianten in den drei 
Verzeichnissen leicht auffinden kann. Namen, die keinerlei Abwei- 
chungen oder Besonderheiten zeigen, werden in diese Verzeichnisse 
nicht aufgenommen und sind in Kunitzsch [2] nachzuschlagen. In 
den Verzeichnissen (und im Index) werden die eindeutig les- und 
deutbaren Namen in Transkription wiedergegeben; graphisch 
charakteristische Varianten und mehrdeutig geschriebene Wörter 
erscheinen dagegen in arabischer Schrift, was Vergleiche und 
eine mögliche Zuordnung zu bekannten existierenden Namen op- 
tisch erleichtern soll. 

üj JjLLI tü—1 

b obül 

■UJ ^Aj dj Jli djjjÀ* dGdJI AJAA ISl 

d** ^iL» llrkd! IAI düu 1—C 

-b OÜA jj bjdl d dläj jLddl 5 

jUTjf i JIÄSA 

(jLdJI d-^-L) ^ db d.ulb ISl Ij^l ÜA I - ~ ' 

41 Dieses Textstück entspricht ähnlichen Kapiteln in einigen bereits bekannten 
anwä1-Büchern, cf. oben S. 10 mit Fn. 12. 

42 Cf. dazu P. Kunitzsch, „Die arabischen Sternbilder des Südhimmels“, I und II, in 
Der Islam 51 (1974), 37-54, und 52 (1975), 263-277. 
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O aj JL}\ <L>-lJ y*j 4 lj jJlyilj J^JIAJI 

y* ^LLuj » (jl_/-Ülj b_/Jl L*3 ûL^ Lfcj dfl--.-jll 4L3 ^AII? <jlyUl ^ALL ISl 

4 JLAII 1^S" \j£" y* ^y>j (_^aj^-ÂJI t_^-*~j •—L"” ^S”* 4JVJ JLUI 4^-lJ 

C«AL IU ^ 4^%>Jl Jit« 4A>J1 cUj^fl 4~»-li 

JVJ LJ L_J 4 ^L> l^jlT s\j^ *lj_j>JI ^L L^L.9 ^*11? 4AÄ^JI 

y» L^A« £-L 4-*-Lî-ll C~*iL Ijl JJ^JJI ^L. (JLäJJ *ij^>Jl ^Jl*^*-4 

4dlalU 4 4AL1 'J jUÜl ^yt>j pjgjl l_^—J 4jâL.*g« \jfi" 4J^AJ <U>-Li 

L>-Lj 1$A« ^ll* ^JjÂJI ^ü» Ijl O JaJLUl <^jjj>Jl J 

ÄJlill Jjj*Jl J>*j 4jj^ *jyLj & *!j_*>JI J^TJ _**J A>-UI *^5-^ ‘-rG^ 

_/*-Ul J3l <LLJl jJjUl LA-UJ ^ALLJJ 4 jL»JI <—U*"jj5^ Jj^>Jl e-*S^jjSj 

oL j <3^11 j J-LAJIJ ^LVI JLUI 4~>-Lj y» I^A« JAL S^MJJI CxjJI? Ijl ^ d ..<>. ^ ill 

<Jj»-^\ IäAäJ ^liajJ L*LUI fLa~*UI ^^AUI t-Jj^JI 4x>-lj 'JAJ 4 ^vioo 

4~>- Li yj 4 oLS^S^ L*> ü^JI J LUI 4->>-IJ 4A« AL L^LJI ^Ji? Ijl ^ L>^J»JI 

L-^iJI J LUI 4^-IJ y* 1$A« ^Ji> <^>JI C*A1L lil ^ ^LfcUI ^îj ^jlUJI v_^.^JI 

4JC» Olï^Jl JâÜ? lil ^ ^Um-Ul j&j J5^âJ^ JrV 4 üLS^T LâJ 

^âJ LJIAII I_J^I>JI 4~>-Li ^v*j 4 »LUI oIJ2J JLâJJ *LlâJI oIjd^ JLUI 4->-lj 

4^>-IJ QJAJ 4 4JL^JI J LUI 4^>-U ij* l~^» 43ysUI c-j»IL» lil ^ ç^LAJI 

^*^ij >lj-^l j' ^r- iiLUI (jZjï l-^^* ®|^AJI IJUAII» iSl ^ >L>JI »—»y^JI 

O rIJl iiLJI JLUI 4s*-lj ^ J/f-^l J^»J ULJI ^li> lil ^ JL^-VI 

*-^i»rJl 4^>-lj ^jAJ 4 ^rLil 4*„^g3 4^UI JLUI 4^>- U ^jA 4A.« ^JÎàH LI 

4J>JI ^LUI jj—Jl JLUI L>-lj ^y» 4A« ^AÜ? Ijlj^l ^AL lil ^ ùL^iJI 

lil ^ ('"^’^ LJ j I Oj*j>-')i I 1—J^X>JI 4~>-Li 4 j^l^ll l-rJ_^ ^Ul L^-ÎJ J 

i-jy->JI 4-^-U JAJ 4 »[JJ*JI ^j^lj 4 4^<s»j^Jlj »LUlj ^IjJl 4A« ^ALL» JUT^I ^Ji» 

«——LUI ^Uiî» IU O '^Vl ^ jLwaJl\j Js^JI U-"4 4lwiil »*>^3*ylj J^>«JI 

JLUI L*-U ^ L^A« ^AÜ» 4JJ-UI CUALL ISI ^ y-UI JLUI L^-li 4A« ^AU? 

L>^/llj ^jj^UI JLUI L»-lj ^j« L^A« ^AII? ^IAJI C-ALL Ijl ^ J^JLUIj ti_^>JI 

V jÀ* L^A^AJ SJJLJI CUAJI» Ijl ^ 4-UI (^^j»JI 4~>-Lî jy«j 4 4>-l>-jJI (_Ui jj 

JLUI *u>-lj j^« L^A* (AÜ» 4 o'^liJI 0jXL~^A JL? L^JjÂij 4 4U 

£>IUI AAJ Ijl ^ jl^ouUI ûL-liiJI Jl *4>-l) ,JAJ 4 _/UJI ^-Jl 

4~>-L J^«j 4 t_^~LaJl _/ UaJl ^-Ul ^AûJl JLUI 4^>-lj J^« 

lil «^ilj AAX« <_^I»JI ^y» 4A« AAX» ^IL lil ^ 4LLUI ûl^x<_j ^*IAJI 

2illl AA**» I_JJ_^X>JI 4~>-lj J^«j 4 <_U?LJI JLUI 4^>- L JJA 4A* ^AJI -IAX» 
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t JUül <U>-IJ y» 4** «L»-*^ jju- ^119 Ijl {y ^.^Jlj jrl^JI UJU-J 4O 

JU2JI <~»-LS ^JA 4*A ^-ÜÜl £yjüjl lil ^ ^L$Jl -Ut«* I—^jAJ 

<AA ^li9 ^>-^il ^yjjjl lil ^ £jljl AJU- <U>-Lj ^AJ C «iSljJI ^ L-J 

t 1»««»i<g>ül ^JA_J 43LJI Jl-oJjl (3 ÜlS"" ,jA^jâJI I^A îfc «C-a jLill 4^-lj 

<*~oj JLiJI jp* ÄiLI (_j üIS^ opJI IAI AJU-* <—>^>JI (_j_j 

*L«A>JI L*^JI ^y&j * >^>JI i5“ ^5 

^ _^AJ £tJ"ÄJI ^4-^j o^9«JI JLül *'-^- iiUJI I_LLJ 

_/vj JLiJI 4^>- (Jl ^tS^JI ^«*jjl Jy JS\$ 4JO_J 1 äj|^xJl_j C pJÜ-l AU|_J ^L^all 

OL^S*" ^\-jjJI üjyJI ^A OLAA^AJIJ (. £>^)l y-«»j v—L^L-^ (3 j t jpdl ^.Ij 

^ ^Jj»«Jlj C (£jÂ*â)l er" obj _/y-# ^aÄ* ^5 ubd^S" öla^xJj^ t uLrf?j^\jw 

(Jl ^j-Ü^xJI Jjx âx-U (jxtxJlj t c^_^fX-xaJI tX“ÄJ ^bj -jl x^çj-zx 50 

(_jixj obj £jl^j Jjx -ia—yV1 i.XX^XJ LJJIJ C <_ibx-2jl _JxxJI l^ixxj ^ (j| JUj 

4JjXJ ^A ^£-iJl c^blJlj t AjlxJI (_j£xJ cxbu (_^-*JJ & i34«xail 

c _^J *i/l xx-ül ^^^31 ^^-xj obj —ij t y XX^XJ ^ç-iJI liJlxJlj c bjbxJl L^-JÎ 

^ ^ ijt*J objj 

2J>JIJ]BTD j^xJI 3 011^1 ] D I JUiJI ] T iJUJI 5Jl^_ül ] T i!U_JI | 

>Ju^l,,T^l!IlJ,Dti^JllJ 6 ^JBTD^- Sjiui] 
BT jj'UJI |J_^JI] BT |_,xJI] B _4?j|,TD __r4JI V-ll Station ad-dabarän] in B 
ausgelassen und a.R. nachgetragen 10 l*j] BL^J 12. Cl.C] BTD 
13 fij.} BTD 14 |Uidl] BT (J^jl, D piJ | jUiJI ]" BTD jLU)| ' 15 ] BTD 
cotf I JsxlJl ] B JiUJUl, TD iliül ' 16 B w- 17xUJI ] BT jUJI 18 
J-üJIJ ] BTD jAill |objj ] BTD ob 19L.I*JI] BTD Çui " 21 ^jUbji] BT J/Ù\ 

I lU^I ] BTD L1' 22ysj]BTDUJ 23ol>'] BTD ol> 24 U*JI ] B 

U^ll, T ^JI,DUxJI 25 cx^l TD jl!, | dUJI j.^ ] BTD JUül 26 
BTD Ju>j| 27>JI] T^||,D ^1 28 ÖU>J1] B jU>ll, Tjl^ili, D 

OUjxJI 30 ,ujl ] B^UiJl, T Ui|||.I^Jl]BTDj^Jl 38 ; ji; ] BTD v-b 41 
j.^1] BTD ^1 421J}\ ] BTD ^Ji\ 43 *] lacuna ' 46 ÿâll] B^xJl, T 

*3i, D ß i^Uiji/>] BxLdi >J"TLL!II y, Dj_b_In y 47ivy BTD 
%y\j 48^xJI] BT^iji |«JI] BT^l'l IjD^Tl^JâlIJB^JI.T^Jl.D 
CrzrljÏÏ 49 jßJl ] B om. I T JJJJIJ | j-uJIj in T wiederholt 
so jui- yy \ BTD itu ,yy 51 ] BTD ^ 52 \ BT I 

] B om. I«;^^ ^Jül ] BT XJ^XJ^A, D ßy,3 53 ] T | *] lacuna; D 
supra: j^>JI | LS*-Jj] BT LS—ij, D 54 *] lacuna; D supra: xxaJI 
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Übersetzung: 

Die Namen der Mondstationen, und welche Fixsterne 
und Sternbilder mit ihnen zusammen aufgehen 

Wenn as-saratän [1.Station, ßy oder ßa Arietis] aufgeht, geht 
damit.zusammen in nördlicher Richtung ein heller Stern auf, der al- 
hasäs heißt, er ist zand at-turayyä ; und in südlicher Richtung Sterne, 
die al-baqar heißen. 

Wenn al-butayn [2.Station, EÔQ Arietis] aufgeht, geht damit 
zusammen in nördlicher Richtung ein heller Stern auf, der micsam 
at-turayyä heißt, er wird auch canäq al-ard und al-msthsf genannt; 
sowie ein großer Stern, um den herum kleine Sterne stehen, der al- 
birgis genannt wird, er ist rah al-güh, und in südlicher Richtung 
zwei kleine Sterne, zwischen denen [ein Abstand von] einer diräc ist, 
sie sind mankib at-turayyä. 

Wenn at-turayyä [3.Station, die Plejaden] aufgeht, gehen damit 
zusammen in nördlicher Richtung auf al-cätiq und al-mirfaq und al- 
cayyüq und al-acläm ; und in südlicher Richtung al-baqar, das sind 
kleine kreisförmig angeordnete Sterne. 

Wenn ad-dabarän [4.Station, a Tauri] aufgeht, geht vor ihm 
ad-dayqa auf, das sind zwei kleine Sterne zwischen at-turayyä [den 
Plejaden] und ad-dabarän [a Tauri]; und in nördlicher Richtung 
gehen drei Sterne auf, die in gekrümmter Linie angeordnet sind und 
die al-qalä^is genannt werden, sie gehören zu den Sternen von al- 
cannäz; und in südlicher Richtung al-arnab, das sind vier Sterne 
ähnlich wie al-gabha [= Station 10], und sie werden [auch] al- 
mabäyil genannt. 

Wenn al-haqca [5.Station, kqp '>2 Orionis] aufgeht, geht davor täg 
al-gawzä3 auf, kreisförmig angeordnete Sterne als wären sie eine 
Krone; [diese Station] geht auf zwischen zwei hellen Sternen, deren 
heller[er] mirzam al-gawzä3 ist, er wird [auch] mankib al-gawzä5 

genannt. 
Wenn al-hanca [6.Station, y^ Geminorum, manchmal werden 

auch noch r|(iv Geminorum mit eingeschlossen] aufgeht, gehen damit 
zusammen in südlicher Richtung drei in gerader Linie angeordnete 
Sterne auf, die an-nazm genannt werden, sie sind [auch] al-faqär und 
al-mintaqa ; unter al-mintaqa [ôeÇ Orionis] sind drei Sterne, die al- 
gawäri heißen, sie werden auch al-laqat genannt. 
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Wenn ad-diräc (7iStation, aß Geminorum] aufgeht, geht damit 
zusammen in südlicher Richtung ein heller Stern auf, der an-nägid 
genannt wird, er ist rigl al-gawzä5; und in seiner Nähe ist ein Stern 
von geringerer Größe, das ist rigl al-gawzä3 at-täniya [„der zweite“]. 
Die Sterne von al-gawzä3 werden auch die Sterne von al-gabbär 
genannt. Nach ihr [d.h. der 7. Station] geht ad-diräc al-yamäniya 
[„die südliche diräc“] auf, in welcher [der Stern] as-sicrä al-gumaysä3 

[a Canis Minoris] ist. 

Wenn an-natra [8.Station, e Cancri, zuweilen werden auch yb 
Cancri mit eingeschlossen] aufgeht, gehen damit zusammen in nörd- 
licher Richtung auf al-atäfi und al-qidr und al-macrifa und banät 
nacs, und in südlicher Richtung as-sbrä al-gumaysä3, das ist as-sa’ä- 
miya ['der nördliche’, seil. Sirius]; nach ihr [d.h. Station 8] geht as- 
sicrä al-cabür auf, das ist der 'südliche’ [seil. Sirius]. 

Wenn at-tarf [9.Station, x Cancri und \ Leonis] aufgeht, geht 
damit zusammen in nördlicher Richtung al-qarn auf, das sind zwei 
Sterne; und in südlicher Richtung al-cadärä, das ist ra’s as-sugäc. 

Wenn al-gabha [10.Station, £yr]a Leonis] aufgeht, geht damit 
zusammen in nördlicher Richtung al-qurha auf, das sind zwei 
Sterne; und in südlicher Richtung al-fard, das ist as-sugäc. 

Wenn al-hurtän [11.Station, öü Leonis] aufgeht, gehen damit 
zusammen in nördlicher Richtung qafazät az-zibä3 auf, sie werden 
auch baqarät az-zibä3 genannt; und in südlicher Richtung al-maclaf, 
dieses [Gestirn] gehört zu den Sternen von as-sugäc. 

Wenn as-sarfa [12.Station, ß Leonis] aufgeht, geht damit zusam- 
men in nördlicher Richtung al-hulba auf; und in südlicher Richtung 
al-hibä\ 

Wenn al-cawwä1 [13.Station, ßriyÖE Virginis, zuweilen wird ô 
weggelassen] aufgeht, geht damit zusammen cars as-simäk auf, das ist 
sarir al-cadrä\ dieses [Gestirn] wird auch al-agmäl [hier: al-gimät] 
genannt. 

Wenn as-simäk [14. Station, a Virginis] aufgeht - das ist [as- 
simäk] al-aczal —, geht damit zusammen in nördlicher Richtung as- 
simäk ar-rämih auf. 

Wenn al-gafr [15.Station, ixX Virginis] aufgeht, geht damit 
zusammen in nördlicher Richtung al-fakka auf, das ist qascat al- 
masäkin ; und in südlicher Richtung al-fursän, drei Sterne. 
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Wenn az-zubänä [16.Station, aß Librae] aufgeht, geht damit 
zusammen in nördlicher Richtung an-nasaq as-sa^ämi auf, das ist al- 
hayya ['die Schlange’, = Unters. 123], ihr Kopf ist in der Nähe von 
al-fakka [Corona Borealis], und sie ist in der Nähe von ar-räci [a 
Ophiuchi] ; und in südlicher Richtung al-ahmira, vier Sterne. 

Wenn al-iklil [17.Station, ßöit Scorpii] aufgeht, gehen damit 
zusammen auf ar-räci und as-sä3 und ar-rawda, ar-räci ist al-hawwä3; 
und in südlicher Richtung al-hayl und al-aflä\ zahlreiche Sterne, von 
denen die helle[re]n al-hayl und die kleinen al-aflä3 sind. 

Wenn al-qalb [18.Station, a Scorpii] aufgeht, geht damit zusam- 
men in nördlicher Richtung an-nasr al-wäqic auf. 

Wenn as-sawla [19.Station, ku Scorpii] aufgeht, gehen damit 
zusammen in nördlicher Richtung an-nasaq al-ganübi und at-tamäül 
auf. 

Wenn an-nacädm [20.Station, YÔeriocpxÇ Sagittarii] aufgeht, 
gehen damit zusammen in nördlicher Richtung auf al-fawäris und 
ar-ridf, dieser wird [auch] danab ad-dagäga genannt; und in südli- 
cher Richtung al-qubba. 

Wenn al-balda [21.Station, eine stemenleere Stelle am Himmel, 
zwischen Station 20 und 22] aufgeht — ihre Stelle ist ein leerer Platz, 
an dem es keine Sterne gibt, und in ihrer Nähe befinden sich kleine 
kreisförmig angeordnete Sterne, die al-qiläda heißen —, dann geht 
damit zusammen in nördlicher Richtung an-nasr at-tä’ir auf; und in 
südlicher Richtung az-zalimän as-sagirän. 

Wenn sacd ad-däbih [22.Station, a1,2ßv Capricorni] aufgeht, 
geht damit zusammen in nördlicher Richtung al-qacüd auf, das ist 
danab an-nasr at-tädr, und [dies Gestirn] wird [auch] as-salib ge- 
nannt; und in südlicher Richtung firäh an-na^ä^im und sukkän as- 
safina. 

Wenn sacd bulac [23.Station, vpe Aquarii] aufgeht, geht damit 
zusammen in südlicher Richtung sacd näsira auf. 

Wenn sac d as-sucüd [24.Station, ß^ Aquarii und c1 Capricorni] 
aufgeht, geht damit zusammen in nördlicher Richtung al-hätib auf; 
und in südlicher Richtung sacd al-mlk und sacd al-babä^im und al- 
babam. 

Wenn sac d al-ahbiya [25. Station, yjtÇq Aquarii] aufgeht, gehen 
damit zusammen in nördlicher Richtung die Sterne [von] al-wädi 
auf; und in südlicher Richtung sacd al-humäm. 
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Wenn al-farg al-muqaddam [26.Station, ßa Pegasi] aufgeht, 
gehen damit zusammen in nördlicher Richtung auf ar-räqis und 
sanäm an-näqa-, und in südlicher Richtung sacd al-bäric. 

Wenn al-farg al-mu’ahhar [27.Station, y Pegasi und a Andro- 
medae] aufgeht, geht damit zusammen in nördlicher Richtung davon 
* [lacuna] auf, das ist mankib al-faras-, im Norden befindet sich an- 
näqa, das ist al-kaff al-hadtb-, und im Süden [von Station 27 geht 
auf] sacd matar. 

Wenn al-hüt [28.Station, ß Andromedae, 'der Fisch’] aufgeht, 
befindet sich sein Kopf in [dem Gestirn] nähr an-näqa, in nördlicher 
Richtung; und sein Schwanz in südlicher Richtung, und zwar ist das 
al-kaff al-gadmä\ 

[Anhang: Weitere Sternnamen, aus dem nördlichen Himmelsbereich] 

Und hinter as-simäk ar-rämih [u Bootis, s.o. Station 14] in nördli- 
cher Richtung steht ein heller, zum Rötlichen neigender Stern, der 
ad-dih genannt wird, das ist die männliche Hyäne, und Allah weiß 
es am besten. al-cawäHd sind vier Sterne oberhalb von an-nasr al- 
wäqic [a Lyrae, s.o. Station 18] in nördlicher Richtung, [das Ge- 
stirn] wird [auch] nayyir ra’s at-tinmn genannt; in ihrer Mitte befin- 
det sich ein Stern, der ar-rubac genannt wird. al-cawhaqän, das sind 
al-hurrän, und sie werden auch ad-dt 'ban genannt, [das sind] zwei 
Sterne, die [den beiden Sternen] al-farqadän [ßy Ursae Minoris] 
gegenüberstehen, al-farqadän sind zwei Sterne vorne am Viereck des 
Kleinen Wagens (sarir banät nacs as-sugrä). al-gudayy ist ein heller 
Stern am Ende der Deichselsterne des Kleinen Wagens (tawäbh 
banät nacs as-sugrä). al-fa's sind Sterne, die sich von al-farqadän in 
Richtung auf al-gudayy erstrecken; in ihrer Mitte soll der Nordpol 
sein, as-suhä ist nahe bei dem mittleren Stern von den Deichselster- 
nen des Großen Wagens (tawäbh banät nacs) und wird [auch] as- 
saydaq genannt. Von den Deichselsternen des Großen Wagens 
werden genannt der erste: al-qä’id, und der zweite (in dessen Nähe 
sich as-suhä befindet): al-canäq, und der dritte (der in der Nähe des 
Vierecks [des Großen Wagens] ist): * [lacuna], banät nacs al-kubrä 
wird auch ad-dubb al-akbar genannt, und banät nacs as-sugrä auch 
* [lacuna]. 
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Kap. 17: asmä} al-burüg, „Die Namen der Tierkreiszeichen“. Auf- 
zählung der zwölf Tierkreiszeichen mit Namen und Alternativbe- 
zeichnungen43 sowie einer groben astronomischen Einteilung. 

Kap. 18: „Die Planeten [al-kawäkib] sind sieben“. Folgt Aufzäh- 
lung der Planeten mit ihren altarabischen Namen sowie den im west- 
arabischen Raum (Maghrib, Spanien) gebräuchlichen Alternativ- 
bezeichnungen: al-muqätil (für zuhal, Saturn), al-ahmar (für al- 
mirrïh, Mars) und al-kätib (für cutärid, Merkur)44. Angefügt ist ein 
kurzer allgemeiner Hinweis auf ihre astrologischen Dignitäten: 
„Haus“ (bayt), „Erhöhung“ (saraf), „Erniedrigung“ (hubüt), „Freu- 
de“ (farah) und „Schaden“ (wabäl). 

Kap. 19: Die astrologischen Qualitäten und Funktionen der zwölf 
Tierkreiszeichen. Angaben über die erwähnten Dignitäten der Plane- 
ten in den einzelnen Zeichen sowie die Eigenschaften der Zeichen 
selbst und ihnen zugeordnete Körperteile, Länder, Erdformationen 
und Metalle. 

Kap.20: Detaillierte Aufzählung der astrologischen Qualitäten 
der sieben Planeten (also einschließlich Sonne und Mond). 

Kap. 21: Kurzdarstellung der astrologischen Lehre von den 
Aspekten 4S. 

Kap.22: Kurzdarstellung der Mondbahnkhoten, Drachenkopf 
und Drachenschwanz (ar-ra's und ad-danab), und ihrer astrologi- 
schen Funktion, sowie Aufzählung der Örter der „Wirkungskraft“ 
(quwwa) der sieben Planeten. 

Kap.23: dalä^il al-buyüt, „Was die [zwölf] 'Häuser’ anzeigen“. 
Aufzählung der zwölf 'Häuser’ mit ihren astrologischen Zuständig- 
keiten46. 

Soweit also der Inhalt des dem Ahmad ibn Färis zugeschriebenen 
anwä’-Buches. Wie man sieht, ist es thematisch sehr weit gefächert 

43 Cf. Kunitzsch [2], 21 f. 
44 Cf. P. Kunitzsch, „Die Planetennamen im 'Parzival’“, in Zeitschrift für deutsche 

Sprache 25 (1969), 169ff., spez. 171-173, sowie ders., in Wolfram-Studien (hg. v. 
W.Schröder), 2 (Berlin 1974), 29 mit Fn.74; W.Eilers, Sinn und Herkunft der Plane- 
tennamen, München 1976 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philos.-Hist. Kl., 
Sitzungsberichte, Jahrg. 1975, Heft 5), 50, 88, 92. 

45 Cf. A.Bouché-Leclercq, L’astrologie grecque, Paris 1899 (= repr. Brüssel 1963), 
165 ff. 

46 Cf. Bouché-Leclercq, a.a.O. 280 ff. 
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und enthält in geradezu mustergültiger Weise alles, was in den 
anwä’-Büchern (des oben beschriebenen ersten Typs) üblicherweise 
geboten wird: altarabische Traditionen, kalendarische und astrono- 
mische Angaben, und sogar auch einen Abriß der Astrologie47. 

Das Hauptproblem, mit dem wir nun aber konfrontiert sind, ist 
die Echtheit der Schrift. Kann sie wirklich von Ahmad ibn Färis 
stammen? 

Ahmad ibn Färis war ein bekannter arabischer Grammatiker des 
10. Jahrhunderts. Er stammte aus Iran, verbrachte dort sein Leben 
und starb auch dort, in Rayy, höchstwahrscheinlich im Jahre 395/ 
1004 48. 

Aus der bio-bibliographischen Literatur haben wir freilich keine 
Bezeugung dafür, daß sich unter seinen Werken auch ein Kitäb al- 
anwä1 befand49. Der Titel unseres anwä ’-Buches lautet, wie wir 
oben gesehen haben, Muhtasar min al-anwä1 calä madhab al-carab 
... Das Verzeichnis der Schriften von Ahmad ibn Färis bei CA.S.M. 
Härün (cf. Fn.49) erwähnt nun tatsächlich drei Werke, deren Titel 
ähnlich formuliert sind wie der unseres anwä ’-Buches: Muhtasar 
siyar rasülalläh (S.35, ohne eigene Nummer); Muhtasar fil-mu'annat 
wa-l-mudakkar (S.35, Nr.35); und Muhtasar fi nasab an-nabi 
... (S.36, ohne eigene Nummer). In diese Gruppe würde sich unser 
Muhtasar min al-anwä1 recht gut einreihen. Doch fehlt, wie gesagt, 
in der Literatur jeglicher Hinweis auf einen solchen Titel von Ahmad 
ibn Färis bzw. auf ihn als anwä1-Autor überhaupt. 

Gewichtiger als diese Argumente e silentio sind die Schlüsse sach- 
lich-inhaltlicher Art, die uns unser anwä1-Buch selbst vermittelt. Ein 
gut Teil des Buches enthält traditionelles Material, das jeder arabi- 
sche Philologe des 10.Jahrhunderts, zumal im arabischen Osten, 

47 Cf. ähnliche Elemente in der artwa ’-buchartigen Kompilation von Ibn Manzur 
143-172 = at-Tifäsi 167-195. 

48 Cf. den Artikel „Ibn Färis“ von H. Fleisch, in EP, III (Leiden 1971), 764 f. 
49 Die zur Zeit vollständigste Bibliographie seiner Werke stammt vom Herausgeber 

seines Kitäb maqäyis al-luga, CA. S.M. Härün, dort in Bd. I (Kairo 1366/1947), 25—37. 
In den oben S. 7 Fn.2 erwähnten Listen von anwä1-Autoren ist der Name von Ahmad 
ibn Färis nicht vertreten. Ein Kitäb an-nayrüz von ihm, ed. von ‘A.S.M. Härün in 
Nawädir al-mahtütät, 5. Serie, II 17—25 (Kairo 1373/1954), behandelt nicht einschlägi- 
gen chronologischen und ähnlichen Stoff, sondern rein formal Wörter der Nominal- 
form faycül. 
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leicht beschaffen konnte (siehe die Kapp. 1—7, 11, 13, 14, 15 [teil- 
weise], 16, 17, 18 [teilweise], und die astrologischen Kapp. 18/19- 
23). Ganz scharf setzt sich hiervon ab das spezifisch spanisch-arabi- 
sche Material, an dem unser anwä^-Buch auffällig reich ist: Kapp. 8 
(Chronologisches bei den spanischen Christen, al-cagam); 9 (Kalen- 
darium aus dem spanisch-arabischen Raum, inhaltlich größtenteils 
identisch mit dem „Kalender von Cordoba“ von ca. 961, gelegent- 
lich sogar mit mehr Informationen als dort, cf. oben S. 19f.); 10 (Zeit- 
rechnung der spanischen Christen); 12 (Vergleich der Monate julia- 
nisch/syrisch); 15 (Mondstationenkalender, nach den julianischen 
Monaten wie in Spanien); 18 (die maghrebinisch-spanischen Alter- 
nativnamen der Planeten Saturn, Mars und Merkur). 

Es ist schwer vorstellbar, daß ein ostarabischer Philologe des 
10.Jahrhunderts, noch dazu „weit hinten in Iran“, dieses ganze 
spanisch-arabische Material zugänglich gehabt haben soll, so daß er 
es in ein eigenes Werk einarbeiten konnte50. Nicht einmal die Fach- 
astronomen, bis hin zu al-BTrünl (gest. 440/1048), haben im chrono- 
logischen Teil ihrer Tafelwerke die „Spanische Ära“ berücksichtigt, 
wieviel weniger wäre das vofi einem Philologen eines früheren Jahr- 
hunderts zu erwarten51. 

50 Bekanntlich verlief die kulturelle Ausstrahlung nahezu völlig auf einer Einbahn- 
straße, aus dem Orient nach Westen, aber kaum je in umgekehrter Richtung; cf. z. B. 
J. Vemet, „La ciencia en el Islam y Occidente“, in Settimane di studio del Centro ita- 
liano di studi sull’alto medioevo, XII: L’Occidente e l’Islam nell’alto medioevo, Spoleto 
1965, 537-572 (576); ders., „La expansion cultural Islâmica en ei Mediterrâneo 
occidental“, in Segundo Congreso (wie oben S. 8 Fn.9), 121-130; J. Vernet - 
J. Samsô, „Panorama de la ciencia andalusî en el siglo XI“, in Actas de las Jomadas de 
Cultura Arabe e Islamica (1978), Madrid 1981, 135—163. 

51 In den anwä1-Büchern bzw. Kalendern gibt es zuweilen Überschneidungen von 
westlichem und östlichem Material. Zur Erklärung dieser Phänomene reicht unsere 
bisherige Kenntnis der Quellen und der gegenseitigen Verflechtungen dieser Texte noch 
nicht aus. Cf. z.B. die Aufzählung von zwei julianischen Monatsnamen aus dem christli- 
chen Spanien bei Ibn Mammäti (bi-l-agami), im Haupttext oben im „Vorspann“: Tüt 
(236,1) -syr (sic für stnbr), und Bäba (237,4)- ‘Ibwbb (die drei fc-Zeichen unpunktiert, 
für ’ktwbr); Angaben von der Art yatibu l-hawh etc., parallel bei Ibn Mammäti 235 Fn. 
(Tüt 15) und Cal. Cord. 145,2-3 (IX Ende); direkte magrib-Angaben bei Ibn Mammäti, 
z. B. 239 Fn. (Hatür 8); Eintritt der al-ayyätn al-bulq, Cal. Cord. 169,4—5 (22 XI), und 
unter demselben Datum (jedoch mit koptischem Monat!!) bei Ibn Mammäti 240 Fn. 
(Hatür 22); usw. usw. Umgekehrt scheint sich aber auch spezifisch Ägyptisches in 
Spanien eingeschlichen zu haben, cf. Ibn Mammäti 237 Fn. (Bäba 12): ... tazra‘u abl 
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Das mehrfach in unserem anwä^-Buch in Beispielen für chronologi- 
sche Umrechnungen benutzte Higra-Jahr 371 = 981/2 (cf. Kapp. 9, 
10, 11 und 13) paßt zwar einerseits sehr gut in Ahmad ibn Färis’ 
Lebenszeit; doch würde sich damit andererseits z. B. ein Abstand von 
gerade, oder noch nicht einmal, zwanzig Jahren zum „Kalender von 
Cordoba“ ergeben - ein Zeitraum, der kaum dafür ausgereicht 
haben dürfte, daß dessen Wortlaut dem Ahmad ibn Färis „weit 
hinten in Iran“ bekannt werden konnte (wenn man diese Über- 
nahme wirklich einmal annehmen wollte). 

Die sachlich-inhaltliche Analyse liefert also Argumente, die ganz 
stark gegen die Echtheit des anwä’-Buches, jedenfalls unter dem 
Namen von Ahmad ibn Färis, sprechen. 

Die Tatsache, daß die bis jetzt bekannten drei Handschriften, die 
unseren Text enthalten, alle sehr jung sind (B: 1001/1593, T: 1082/ 
1671, D: 1345/1926), sollte man dagegen weniger zur Untermaue- 
rung einer Unechterklärung heranziehen, da das, was uns Heutigen 
an arabischen Handschriften überhaupt bekannt ist und laufend neu 
bekannt wird, immer noch zu fragmentarisch ist und zu sehr vom 
Zufall der Auffindung oder der öffentlichen Anzeige abhängt. Bei 
der schier unendlichen Masse überall in der Welt existierender arabi- 
scher Handschriften fehlt uns, trotz der verdienstvollen und dan- 
kenswerten Leistungen von F.Sezgin in seiner GAS, immer noch der 
vollständige Einblick in alles Vorhandene. 

Wenn wir uns also nicht entschließen können, das vorliegende 
anwä1-Buch als Ganzes geschlossen wirklich dem Ahmad ibn Färis 
zuzuteilen, so bleiben wir für alles weitere auf bloße Vermutungen 
beschränkt: ob etwa ein kurzes Grundwerk (muhtasar), tatsächlich 
von Ahmad ibn Färis selbst, vorlag, das später durch Hinzufügung 
des spanisch-arabischen Materials erweitert (und verfälscht) wurde; 
oder ob das Ganze eine späte Kompilation ist, die durch falsche 
Zuweisung von Lesern oder Kopisten irgendwann einmal dem Ah- 
mad ibn Färis zugeschoben wurde; oder ob noch sonstige „Geheim- 
nisse“ mit der Entstehung des Buches verbunden sind, deren Impli- 

Misr al-qurt wa-yabdü naqs an-Nil, sowie Cal. Cord. 149,4 (2 X): fihi yansarifu n-Nd 

wa-yabda’u abl Misr bi-zarPat al-qurt (und hiernach ebenfalls Ibn al-Bannä5 52, sub 2 
X); vgl. damit ebenfalls noch Ibn Mäsawayh (s. oben, S. 9 Fn. 10 a) 21 X: yazra‘u abl 
Nil Misr (Troupeau statt abl: ‘alä, „On sème sur le Nil d’Égypte"). 
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kationen wir im Augenblick gar nicht absehen. Nach dem augen- 
blicklichen Stand der Erkenntnis erscheint es jedenfalls nicht als 
zulässig, Ahmad ibn Färis uneingeschränkt für den Autor des anwä1- 
Buches in seiner Gesamtheit zu nehmen. 

Im Rahmen des hier besprochenen neuen Überlieferungszweiges 
spielt der Muhtasar auf jeden Fall eine zentrale Rolle, da er als einzi- 
ger von den bisher insgesamt vier bekannten Textzeugen dieser Tra- 
dition ein vollständiges anwä’-Buch darstellt. Die drei anderen Zeu- 
gen dagegen sind Texte, die nur Teilelemente des anwä"1-Typus ent- 
halten, wie wir sogleich sehen werden. 

Was die Sternnomenklatur in dieser neuen Tradition angeht, so sei 
noch darauf hingewiesen, daß diese natürlich nicht ausschließlich 
aus neuen, bisher unbekannten Namen besteht. Vielmehr umfaßt 
auch dieser neue Traditionszweig in der Hauptsache Namen aus 
dem bisher schon bekannten großen Uberlieferungskomplex, wenn 
auch zuweilen in besonders starker Entstellung. Angesichts der 
mehreren hundert „traditionellen“ Namen machen die neuen (mit 
31 Namen) nur etwa 10 Prozent aus. Doch ist es auf jeden Fall 
bemerkenswert, daß ein ganzer Traditionszweig mit so vielen — jetzt — 
„neuen“ Namen so lange „unentdeckt“ bleiben konnte. 

Ferner ist festzuhalten, daß die astronomischen Definitionen der 
neuen Namen so vage sind, daß man die meisten davon nicht genau 
mit bestimmten Sternen identifizieren kann52. Die hellen und mar- 
kanten Himmelsobjekte werden ganz von der Nomenklatur der seit 
langem bekannten Hauptüberlieferung erfaßt, keines von ihnen tritt 
in dem neuen Traditionszweig in Erscheinung. Das bedeutet mit 
anderen Worten, daß der neue Traditionszweig mit den neuen Na- 
men sich nur auf mindere, unscheinbare Himmelsobjekte bezieht 
und wohl auch da nur sehr seltene, vielleicht regional begrenzte 
Bezeichnungen zusammengetragen hat. Das alles dürfte mit dazu 
beigetragen haben, daß die Namen aus dieser Tradition so wenig 
Verbreitung gefunden haben und so lange „unbekannt“ bleiben 
konnten. 

52 Von den 31 neuen Nummern lassen sich nur fünf astronomisch festlegen (N14, 
15, 25, 27, 28); für sieben lassen sich hypothetisch Beziehungen konstruieren, doch ist 
nicht sicher, ob diese Assoziationen wirklich zutreffen (Nil, 13, 16, 18, 22, 26, 29). 
Die übrigen 19 Namen lassen überhaupt keine astronomische Identifizierung zu. 
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Erinnert sei endlich noch daran, daß die hier zusammengestellten 
vier Textzeugen für den neuen Traditionszweig zwar alle diesen 
neuen Zweig repräsentieren. Doch gibt es zwischen ihnen insofern 
kleine Unterschiede, als einige Namen immer nur jeweils in einem 
oder einigen dieser Texte auftreten, aber nicht überall gleichzeitig. 
Das könnte bedeuten, daß sie alle aus einer größeren Traditions- 
masse geschöpft haben, die indes keiner dieser vier Texte vollständig 
wiedergibt. Wie alt diese Tradition sein könnte, bzw. wie nahe un- 
sere vier Texte der Originalsammlung stehen könnten, läßt sich 
vielleicht u.a. aus dem Korruptionsgrad des Namenmaterials des 
klassischen Hauptüberlieferungskomplexes ablesen. Dieser zumin- 
dest erscheint in dem neuen Traditionszweig häufig entstellt, ver- 
zerrt oder in Einzelheiten verschoben, d.h. der neue Zweig scheint 
gegenüber dem Hauptüberlieferungskomplex relativ jünger zu sein. 
Es könnte aber auch umgekehrt bedeuten, daß er sich schon sehr 
früh von dem Hauptkomplex abgespalten und eine Eigenentwick- 
lung begonnen hat. Auch hier bleibt also die Lage mehrdeutig, und 
es ergeben sich keine sicheren Schlußfolgerungen. 

II. Ibn Mammati, 

Kitäb qawänin ad-dawäwin ( = M) 

In das Verwaltungshandbuch Kitäb qawänin ad-dawäwin („Buch 
der Grundregeln für die staatlichen Ämter“) des ägyptischen Histori- 
kers und Verwaltungspraktikers Ibn Mammäti (gest. 606/1209)53 

ist auch ein Kalendarium eingefügt, das Angaben über klimatische 
Erscheinungen und die damit zusammenhängenden Vorgänge in 
Landwirtschaft, Gartenbau, Viehzucht usw. enthält, welche für die 
Steuererhebung maßgeblich waren. In der Ausgabe von A.S.Atiya 
(Kairo 1943) nimmt das Kalendarium die Seiten 234—257 ein (al-bäb 
as-sädis, fasl 1). 

Wie der Herausgeber S.235 Fn. 1 beschreibt, differieren alle Hand- 
schriften bei dem Kalendarium stark. Er entschloß sich dann dazu, im 
Text oben die Version seiner Haupthandschrift G abzudrucken, 

53 Cf. Brockelmann, CAL I 335, Suppl. I 572. 
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deren Kalendarium relativ kurz und rein landwirtschaftlich ausge- 
richtet ist und keine himmelskundlichen Angaben enthält. Im Gegen- 
satz dazu ist die Handschrift M54 in dieser Sektion besonders aus- 
führlich; Atiya hat den Wortlaut von M daher fortlaufend parallel 
zum Haupttext unten als Fußnote abgedruckt. 

Das Kalendarium der Handschrift M ist, wie gesagt, sehr lang und 
ausführlich. Es ist — wie der Kalender oben im Haupttext — nach 
koptischen Monaten aufgebaut (beg. Tüt, endend Misrä). Am Ein- 
gang jedes Monats stehen chronologische und astronomische Stan- 
dardangaben. Zweitens folgt ein kalendarischer Teil, wobei zu einzel- 
nen Tagesdaten bestimmte Ereignisse mitgeteilt werden. Am Ende 
folgt nochmals ein allgemeiner Teil mit weiteren Angaben zu Land- 
wirtschaft, Ernten, Steuerfälligkeiten, Gesundheitsregeln usw. 

Inhaltlich bietet der Kalender (in der Fassung M) viel von dem 
kalendarischen Standardmaterial, das auch in anderen Kalendern 
auftritt (cf. die Notiz oben S.32f. Fn.51). Daneben enthält er aber- 
abgesehen von der Gliederung nach den koptischen Monaten — auch 
sonst noch viel spezifisch Ägyptisches, so daß klar ersichtlich wird, 
daß hier ein speziell für ägyptische Verhältnisse komponierter Kalen- 
der vorliegt. Freilich bliebe im einzelnen zu untersuchen, wieweit die 
beibehaltenen Fakten aus der sonstigen Kalendertradition auf Ägyp- 
ten überhaupt zutreffen. Doch das ist nicht Gegenstand unserer hiesi- 
gen Untersuchung. 

Für uns ist wichtig, daß der Kalender der Fassung M auch himmels- 
kundliche Angaben enthält. Und zwar wird an den entsprechenden 
Daten jeweils der heliakische Aufgang55 einer Mondstation56 angege- 

54 Laut Vorwort S. 33 und 36f. war M eine Handschrift aus dem Besitz von M. Mey- 
erhof, der Schrift nach aus osmanischer Zeit (also relativ jung), von der je eine Positiv- 
kopie (ta’rih 4775) und eine Negativkopie (adab 6301) in der Dar al-Kutub in Kairo 
vorhanden sind. 

55 Hierfür wird, ähnlich wie in F (cf. oben S.22 mit Fn.34), die Formel gebraucht 
yatlucu l-fagr bi-, „die Morgendämmerung geht auf mit... [läßt... aufgehen]“; bei den 
mitaufgehenden Sternen heißt es dagegen immer nach der gewöhnlichen Formel: wa- 
yatlucu macahü/bä ..., „mit ihm/ihr zusammen geht auf ...“. Besonders auffällig ist, 
daß als Aufgangsdaten größtenteils unverändert die Tagesdaten des julianischen 
Kalenders (wie in der Tabelle bei Pellat [1], 32, „lever“ Spalte 1, aus Ibn Qutayba) 
verwendet werden, hier aber innerhalb der koptischen Monate, deren Tageszahlen 
nicht mit denen der julianischen Monate zusammenfallen. Zusätzlich zu der Absurdität, 
daß es unterblieben ist, die Aufgangsdaten von der Zeit Ibn Qutaybas entsprechend der 
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ben und dazu der gleichzeitige Aufgang einiger Fixsterne nördlich 
oder südlich davon. 

Die verwendete Terminologie (cf. Fn.55) und Nomenklatur ma- 
chen deutlich, daß die sternkundlichen Angaben aus einer Quelle vom 
Typ F übernommen sind. Generell ist dazu anzumerken, daß die 
Überlieferung in der Handschrift Al durchgehend sehr schlecht ist. Es 
gibt ständig grobe Schreibfehler, und davon sind natürlich auch die 
Sternnamen betroffen. Wir finden hier also besonders störende Fehl- 
schreibungen bei den Namen des altbekannten klassischen Haupt- 
komplexes, die sich immerhin durch intensive Vergleiche und sehr 
delikate Analyse aufklären lassen. Unter den verbleibenden unerklär- 
lichen Namen könnten aber noch weitere sein, die lediglich Korrupte- 
len anderer längst bekannter Formen sind. Es gibt unter den verwen- 
deten Sternnamen dann ferner klar erkennbare Elemente des neuen, 
durch F repräsentierten Überlieferungszweiges sowie ebenfalls einige 
nicht echt arabische Bezeichnungen aus der wissenschaftlichen astro- 
nomischen Tradition griechisch-ptolemäischer Prägung. 

III. Anonymus, 

Dikr manäzil al-qamar ( = Z) 

Die Handschrift 7305 der Zähiriya in Damaskus (8./14.Jh.) ent- 
hält auf fol. 19v—29r eine anonyme „Darstellung der Mondstatio- 
nen“, Dikr manäzil al-qamar51. Der Text ist nicht ediert, ich konnte 
eine Kopie benutzen58. 

Präzession auf die Zeit Ibn Mammätis (bzw. des Kompilators der Handschrift A4) 
umzurechnen, haben wir hier also noch die falsch in einen anderen Kalender übernom- 
menen Tagesdaten. Für wirklich „praktische“ Zwecke war der Kalender in dieser 
Hinsicht somit völlig unbrauchbar. 

56 Von den 28 Stationen ist eine (az-zubänä) ausgelassen; in der regelmäßigen Ab- 
folge wäre sie entweder am 30.Bäba (S.238) oder am l.Hatür (S.239) zu erwarten. 

57 Cf. den Katalog von I.Hüri (wie oben S. 14 Fn.4), 172; Sezgin, GAS VI (Leiden 
1978), 289 (sic! Der Sache nach hätte die Eintragung in Bd. VII an das Ende des 3. Kapi- 
tels, S.370, gehört). 

58 Ich danke den Herren vom Institute for the History of Arabic Science an der 
Universität Aleppo für Ihre Hilfe bei der Beschaffung der Kopien. 
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Der Text bezieht sich lediglich auf die Mondstationen. Eine Auf- 
zählung der hier vorliegenden Art kennt man sonst als Teilstück eines 
kompletten anwä’-Buches (cf. oben, F Kap. 16, sowie Ibn Qutayba 
16ff.; al-Marzüqï I 184-197; Ibn Manzür 174-180 = at-Tïfâsï 
199—205). Es muß offen bleiben, ob hier einmal ein Leser das anwä 
Stück aus einem kompletten anwä’-Buch (und von welchem Autor?) 
herausgegriffen und separat aufgezeichnet hat, oder ob wir es mit 
einer Kompilation zu tun haben, die jemand aus mehreren Quellen 
zusammengefügt hat und die hernach separat weiterzirkulierte59. 
Wie wir wenig später sehen werden, berührt sich Y sehr eng mit Z, so 
daß man fast von einem eigenen Überlieferungsstrang sprechen 
könnte. 

Das Textstück ist, entsprechend den Stationen, in 28 Abschnitte 
geteilt. Jeder Abschnitt hat als Überschrift den Namen der betreffen- 
den Mondstation. Es folgt deren zodiakale Interpretation (z.B. as- 
saratän, 1.Station, als: ra’s al-bamal, „Kopf des Widders“) und die 
nähere Beschreibung der Sterne, welche die Station am Himmel mar- 
kieren. Anschließend folgen reichlich Angaben über sonstige Sterne, 
die mit der Station in nördlicher oder südlicher Richtung gemeinsam 
aufgehen. Am Ende gibt es bildlich-schematische Darstellungen aller 
in dem jeweiligen Abschnitt beschriebenen Gestirne, wobei kleine 
Kreise (vielleicht für hellere Sterne) und Punkte (vermutlich für klei- 
nere Sterne) den Umriß der betreffenden Figur andeuten60. 

59 Am Ende (fol. 29r) erscheint folgender Vermerk: ‘üridat hädihi l-ntanäzil bi-l-asl 
fa-sabhat muwäfaqatuhä iyyähu wa-mä käna fi hädihi min hala ’ fa-huwa rägi‘ ilä l-asl 
wa-sa-yusahhabu ka-mä yanbagi in sä1 a llähu tacälä, „Diese Mondstationen wurden 
mit der Vorlage der Abschrift verglichen, und sie stimmten mit dieser vollständig 
überein. Was aber [dennoch] in ihnen an Fehlern stecken sollte, das geht auf die Vorlage 
zurück. Es wird korrigiert werden, wie es sich gehört, so Gott der Erhabene will“. 
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Damaszener Handschrift nicht der Archetyp ist, 
sondern daß sie ihrerseits bereits Vorgänger hatte, d. h. daß diese Mondstationenliste 
anscheinend schon vorher separat existierte und weiterüberliefert wurde. 

60 Diese figürlichen Wiedergaben treten häufig auf. Auch der „Kalender von Cor- 
doba“ hat sie (aber nur für die Mondstationengestime selbst - andere Gestirne kommen 
in jenem anwä’-Buch des kalendarischen Typs ja fast gar nicht vor), cf. 4 I, 17 1, etc., 
und in jüngeren Texten werden sie ebenfalls oft beigegeben. Ähnliche Schemaabbildun- 
gen von Stembildfiguren gibt es auch außerhalb der anwä’-Literatur, cf. z.B. den 
Astrolabtraktat von Gerbert von Aurillac (als Papst Silvester II, gest. 1003), in Gerberti 
postea Silvestri 11 papae Opera Mathematica, ed. N. Bubnov, Berlin 1899, 136-138 
(Kap. 17), für die auf dem Astrolab anzubringenden Sterne. 
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Die Sternnomenklatur von Z enthält sowohl die Elemente des 
klassischen bekannten Hauptüberlieferungskomplexes als auch Ele- 
mente des in dieser Arbeit neu vorgeführten Überlieferungszweiges. 

Die Damaszener Handschrift wird in das 8./14. Jahrhundert ge- 
setzt61. Damit hätten wir hier — nachdem die drei Handschriften von 
F sowie die Handschrift M (aus osmanischer Zeit, in Ägypten) viel 
jünger waren — das bisher älteste greifbare Zeugnis für unseren neuen 
Überlieferungszweig in der Sternnomenklatur. 

IV. Anonymus, 

Dikr hay^ät as-sams wa-l-qamar wa-mä yatlucu ... (= Y) 

Ein Konglomerat 16 zusammengebundener Texte und Textstücke 
aus dem Yemen62 enthält an letzter Stelle eine Partie von 73 Seiten63, 
die von derselben Hand geschrieben sind64 und offenbar ein geschlos- 
senes Ganzes bilden. Der Anfang (S.2) hat Basmala und Titel und 
stellt also den echten Beginn eines neuen Textes dar. Am Ende jedoch 
(S.73 unten) bricht der Text unvollendet ab. Die Schrift ist ein sehr 
rezent wirkendes, von rag'tf-Elementen durchsetztes, voll punktiertes, 
aber unvokalisiertes nashi. 

Die nähere Untersuchung hat erbracht, daß dieser Text für sich 
auch wieder ein merkwürdiges Konglomerat verschiedener Bestand- 
teile ist. Den Grundstock bilden Stücke aus al-Mascüdi’s Kitäb at- 

61 Fol. 39v—43v enthält sie noch (von derselben Hand) die Qasida über die Monats- 
anfänge usw. des Bagdader Dichters Abu ZakariyäJ Yahyä ibn Yüsuf as-Sarsari, gest. 
656/1258, womit zugleich ein terminus [extremus] post quem gegeben ist; cf. den 
Katalog von I. Hürl (wie oben S. 14 Fn.4), 154, sowie Brockelmann, GAL I 250 (8, 
Werk Nr. 5). 

62 Privatbesitz V. Windfuhr, Kairo; erworben im Yemen. Ich durfte mir von den 
einschlägigen Stellen Kopien anfertigen und spreche für das große Entgegenkommen 
auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus. Das Ganze ist in einen Lederein- 
band zusammengebunden. Die 16 Stücke stammen von verschiedenen Händen, die 
vorhandenen Kolophone nennen die Jahre 1148 = 1735/6, 1274 = 1857/8, 1344 = 
1925/6, 1321 = 1903/4 und 1343 = 1924/5; das 3.Stück ist sogar ein kleiner Druck 
aus San'ä' vom Ragab 1343 (= Januar 1925). 

63 Die Seitenzählung stammt von mir. Es sind 37 (ebenfalls ungezählte) Blatt. 
64 Diese Hand ist unter den anderen Partien des Konglomerats nicht noch ein zwei- 

tesmal vertreten. 
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tanbib wa-l-isräf (geschrieben 345 H = 956/7)6S, dazwischen sind 
Partien anderer, unbekannter Herkunft eingestreut. 

Soweit mir Kopien vorliegen, ergibt sich folgendes Bild: 
Titel (S.2, nach der Basmala): Dikr al-afläk wa-hay'ätihä wa-n- 

nugüm wa-taTirätihä wa-l-canäsir wa-taräkibibä wa-kayflyat afä- 
libä („Darstellung der Himmelssphären und ihrer Gestalten, der 
Sterne und ihrer Einflüsse sowie der Elemente und ihrer Zusammen- 
setzungen und Wirkungsweisen“), entsprechend Tanbib66 7,19. 
Tanbib 8 (Ende) endet hier S.3,7; Tanbib 9,1 setzt aber erst sechs 
Zeilen später wieder ein, dazwischen Eingeschobenes. 

Von S.4-37 habe ich keine Kopien67. 
S.38 oben (aus einer Beschreibung der Jahreszeiten nach altarabi- 

scher Art): al-wasnti, mit Worterklärung wie bei Ibn Qutayba 115, 
ult. Diese Beschreibung reicht noch bis Z.9. In Z. 10 neuer Titel: 

Dikr bay Jät as-sams wa-l-qamar wa-mä yatlucu maca kull manzila 
min an-nugüm min as-samäl wa-l-ganüb („Darstellung der Figuren 
von Sonne und Mond und derjenigen Sterne, die nördlich und südlich 
gemeinsam mit einer jeden Mondstation aufgehen“). Hiermit beginnt 
eine Darstellung der Mondstationen und der mit ihnen zusam- 
men aufgehenden Sterne, die eng verwandt ist mit Z. Sie reicht von 
S.38,10 bis S.50,7. Wir kommen darauf weiter unten zurück. 

Hieran schließt sich eine „Darstellung, in welchen Teilen der syri- 
schen Monate [also: Adär etc.] die Mondstationen heliakisch aufge- 
hen“, S. 50,8-54,6. 

Nun folgt eine „Darstellung der anwä’“ mit längeren wörtlichen 
Auszügen aus Ibn Qutayba 6f. (S.54,6—55,10). 

S.55,10-57,7: „Darstellung, wodurch man die jeweils kulmi- 
nierende der südlichen Mondstationen erkennen kann ...“. 

S.57,7—8: Dikr macrifat al-manzila fi nafsibä („Darstellung, wie 
man eine Mondstation an sich [am Himmel] erkennen kann“). 

S.57,8: Dikr macrifat as-säcät al-muctadila wa-s-säcät al-mucwagga 
(„Darstellung, wie man die gleichmäßigen [= äquatorialen] Stunden 
und die krummen [= temporalen] Stunden erkennen kann“). Meine 

65 Cf. die Edition von M.C. de Goeje, Leiden 1894, 147,4-5 und 198,12. 
66 Ich zitiere weiter nach der genannten Ausgabe von de Goeje. 
67 Es liegen mir aber Notizen vor, nach denen auf S. 9 Dinge aus Tanbih 12f. erschei- 

nen, S. 13 f. aus Tanbih 17, sowie S.25 vermutlich aus Tanbih 30. 
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Kopien enden mit S.58; hier ist dieses Kapitel noch nicht zu 
Ende. 

Irgendwann kehrt der Text wieder zum Kitäb at-tanbih zurück, 
und er endet S.73 unten, die letzte Zeile entspricht Tanbih 18,10-11: 
... itnay casar ufqan wa-r-riyäh ka-dälika. 

Innerhalb der Mondstationenbeschreibung S.46,2 zitiert der 
Schreiber von Y als Autorität für eine Interpretation von al-iklïl (Sta- 
tion 17): qawl Sayyidinä as-Sarif NLmatalläh ibn Ahmad (radiya 
lläbu canhu — d.h. also, daß dieser zur Zeit der Niederschrift dieses 
Einschubs nicht mehr am Leben war). Leider ist es mir nicht gelun- 
gen, über den Träger dieses Namens Näheres herauszufinden. 

Außerdem werden innerhalb unserer bewußten Partie noch zwei 
weitere Namen genannt, die ich zwar mit den gewöhnlichen Hilfsmit- 
teln nicht sicherstellen konnte, für die aber vielleicht in Spezialwerken 
zur yemenitischen Geschichte bzw. zur Geschichte Mekkas etwas zu 
finden wäre: TJmar ibn Sulaymän al-Hawläni [sic] tumma al-Matari 
(S.25,2) = 'Umar ibn Sulaymän ibn Husaym ibn cÄmir ibn Abi 1- 
“Asira al-Matari tumma 1-Hawläni rahimahü lläh (S.62,2), sowie 
Abü 1-Hasan Muhammad ibn 'Abdalläh ar-Rizqi al-mu^addin bi-l- 
Masgid al-Haräm (S.64,9). 

Wie es scheint, hat sich hier jemand nach eigenem Gusto, und wohl 
auch nach den zu seiner Zeit an seinem Ort vorhandenen quellenmä- 
ßigen Möglichkeiten, eine Art anwä'-Ruch selbst zusammengestellt, 
wobei er als Ausgangsbasis den Tanbih von al-Mascüdi nahm, dazu 
auch Ibn Qutaybas Kitäb al-anwä3 zur Verfügung hatte68, und ferner 
noch weiteres tfMW/ä’-Material, darunter das Mondstationenkapitel, 
das wir als separaten Text in Z vorliegen haben. Es ergibt sich die 
Frage, ob die verschiedenen weiteren zur Thematik gehören- 
den Kapitel in Y (über al-Mascüdi und Ibn Qutayba hinaus) - von 
denen eines dasjenige über die Mondstationen ist, das mit Z verwandt 
ist — geschlossen einem einzigen Quellenwerk entnommen sind (und 
welches dies dann gewesen sein könnte?), oder ob sie aus verschiede- 
nen Quellen zusammengetragen wurden. 

Klar ist auf jeden Fall, daß das Mondstationenkapitel in Y eng mit 
unserem Text Z verwandt ist. Zwar ist der Wortlaut nicht immer 

68 Sein Wortlaut weicht jedoch mehrfach von dem der Editionen des Tanbih und der 
Anwä’ ab. Er hat also auf jeden Fall eigenständige Handschriften dieser Werke benutzt. 
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völlig identisch, auch ist oft die Reihenfolge geändert, in der die mit- 
aufgehenden Gestirne unter einer Mondstation beschrieben werden, 
und auch in den Sternbeschreibungen selbst ist zuweilen einiges ver- 
ändert (oder entstellt?) worden — aber die grundsätzliche inhaltliche 
Identität beider Listen kann nicht bestritten werden. Ein Blick in die 
unten folgenden Namenverzeichnisse zeigt, wie sich Y und Z weitge- 
hend parallel verhalten. Zusätzlich will ich als Beispiel hier aus der 
1. Station (as-saratän) die darunter mitbesprochenen Gestirne (in der 
Reihenfolge, in welcher sie in jedem der beiden Texte auftreten) 
nebeneinanderstellen und damit diese Verwandtschaft einmal optisch 
sichtbar machen: Z: al-baqar69, al-cbr70, al-himar71, qussat al- 
hamal72, mirfaq at-turayyä73, al-anisän74 / Y: al-baqar69, al-gyr70, 
al-hasäs71, mirfaq at-turayyä73. 

Das Kapitel ist in Y (wie überhaupt die gesamte Partie) in einem 
Zuge durchgeschrieben, also nicht stationsweise in Abschnitte aufge- 
teilt wie in Z. Am Beginn steht immer der Name der Station nebst 
eventuellen Altemativnamen, mit der zodiakalen Interpretation, 
Angabe der Sterne, die die Station markieren, sowie der schemati- 
schen Umrißzeichnung des Sternbilds (die einzelnen Sterne sind durch 
ziemlich dicke Punkte oder Kreise dargestellt). Hierauf folgt die Auf- 
zählung der mitaufgehenden Gestirne. 

69 Im Verzeichnis der Sternnamen unten Nr.58a/b (1.Stelle). 
70 Verz. Nr. N9 (al-gyr). 
71 Verz. Nr. N10 (al-hasäs). 
72 Verz. Nr. N 21. 
73 Cf. dazu im Verzeichnis sub Nr. N10. 
74 Kunitzsch [2], 37 (Nr. 12). Cf. auch unten im Verzeichnis sub Nr.N 10. 
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B. Die Sternnamen 

Verzeichnisse 

I 

Abweichungen und Varianten zu bereits bekannten Sternnamen 
(nach lfd. Nr. und Lemma bei Kunitzsch [2] = Unters.) 

2, aflä3 al-hayl. Y (Station 17, al-iklïl) schreibt diesen Namen 
J_iJI Vjl, vielleicht in Kontamination mit einem gedachten awläd al- 
hayl. Als Definition ist dazu angegeben: kleine Sterne, die auf al-hayl 
( = Unters. 129) folgen in Richtung auf (fi qiblat) den Skorpion. Das 
Gestirn al-hayl selbst wird in Y nicht näher definiert. Z hat an der 
entsprechenden Stelle die korrekte Schreibung aflä3 al-hayl und die 
kürzere Definition „kleine Sterne“. 

4, al-agnäm. Diese Sterne heißen bei F (Station 17, al-ikltl) und M 
240 (Station 18, al-qalb) as-sä\ „die Schafe“ (in M als nomen unitatis 
as-sät geschrieben), dagegen bei Z und Y (Station 18) al-ganam (cf. 
auch Unters. 113). 

6, al-abmäl. Dieser Name, der auch al-agmäl gelesen wird, er- 
scheint in allen drei Handschriften von F (sub Station 13, al-cawwä}) 
einheitlich als al-gimäl („die Kamele“), d.h. in einer anderen Plural- 
form, gleichbedeutend mit al-agmäl. 

8, al-ac läm. al-Qalqasandi 164,13 (aus Ibn Qutayba, Adab al- 
kätib 95,7) falsch: al-aqläm. 

9, alyat al-hamal. M 251 (Station 3, at-turayyä) schreibt statt- 
dessen alyat al-kabs, „Fettschwanz des Widders“, und Y (Station 3): 
alyat ad-da}n, „Fettschwanz des Schafes“ (eigentlich kollektiv: der 
Schafe). 

15, al-asfär. Z (Station 9, at-tarf) erwähnt „oberhalb von at-tarf“ 
„kleine Sterne“ (kawäkib sigär) namens asbäl al-asad („die Jungen 
des Löwen“). Vermutlich ist das derselbe Name, der sonst als al-asfär 
überliefert wird. (Y hat diesen Passus nicht.) 

17-18, al-atäfi. Z und Y lassen gemeinsam mit Station 7 (ad- 
diräc), nördlich davon, die Gestirne al-qidr (= Unters. 228), al-atäfi 
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und al-macrifa (= unten Nr.N16 und G24) aufgehen; F nennt die- 
selbe Reihe, noch erweitert um banät nacs (= Unters. 55), zu Station 
8 (an-natra). Welches der beiden Gestirne al-atäfi hier gemeint ist, 
Nr. 17 oder 18 (Nr. 19 = Station 5, al-haqca, käme sowieso nicht in 
Frage), läßt sich nicht erkennen; an sich passen beide nicht zu der 
genannten astronomischen Stellung. Noch weiter entfernt sich M 245 
von der klassischen Überlieferung, indem er (sub Station 24, sacd as- 
sucüd) den kleinen dritten Stern, der mit zu den Sternen dieser Station 
gehört (cf. Unters. 257,10), [sic, anscheinend Überlieferungsfeh- 
ler für al-atäft\ nennt; eine solche Bennennung widerspräche schon 
vom bloßen Prinzip her der üblichen arabischen Sternnomenklatur, in 
welcher ein Pluralname normalerweise auf eine Mehrzahl von Ster- 
nen angewendet wird. 

29, cagz al-asad. In M 237 (Station 14, as-simäk) korrekt aufge- 
führt; daneben ein zweites Mal M 256 (Station 11, az-zubra), wo 
statt cagz al-asad richtig kähil oder katif al-asad („Schulter des 
Löwen“) zu lesen ist (cf. Ibn Qutayba 58,-2; as-Süfi 181,10; al- 
Marzüql I 191,14 und 318,6). 

33, al-canäq. ln Z (Station 11, az-zubra) korrupt, die Flandschrift 
hat nebeneinander die beiden Wörter öLJI (sic, statt al-canäq); Y 
hat an der analogen Stelle: canäq (ohne Artikel). 

34a, canäq al-ard. In F (Station 2, al-butayn) fälschlich mit 
mbsam at-turayyä (= Unters. 169) gleichgesetzt. Cf. ferner unten 
Nr.N18 (al-mustahsif). 

40, cars as-simäk [al-aczal\. M 237 (Station 14, as-simäk) hat 
falsch ilL-JI ^Mjs. statt rars as-simäk. ln F, Z und Y aufgeführt bei 
Station 13 [al^awwä^), dabei in Y der Name cars as-simäk selbst 
ausgelassen. Bei F schreiben alle drei Handschriften einheitlich falsch 
JL4JI statt cars as-simäk. 

41, al-câtiq. M 251 (Station 3, at-turayyä) falsch JJUI statt al- 
cätiq. 

46b, caynä al-asad. In M 255 richtig bei Station 9 als zodiakale 
Identifikation von at-tarf aufgeführt, wie in den übrigen Quellen 
auch, daneben aber nochmals M 238 zu al-gafr (Station 15), was 
falsch ist (cf. ebenfalls zu Nr. 150, al-lahät). 

48, cayyüq at-turayyäL Z und Y berichten übereinstimmend 

Vgl. hierzu übrigens noch Ibn Qutayba 34,12-37,1. 
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(sub Station 4, ad-dabarän), daß die Bewohner von Mekka (ahl 
Makka) den Stern al-cayyüq (a Aurigae, Unters. 47) ol^aJI J^o (yacüq 
ad-dabarän, Z) bzw. (cayyüq ad-dabarän, Y) nennen. 

58a/b, al-baqar. Unsere Quellen erwähnen ein Gestirn dieses 
Namens jeweils an zwei Stellen, unter Station 1 (as-saratän) und 
unter Station 3 bzw. 4 (at-turayyä bzw. ad-dabarän). 
1. Stelle (unter Station 1, as-saratän): 
F: al-baqar als Sterne, die südlich zusammen mit Station 1 aufgehen; 
M 249: dgl., hier näher beschrieben als nugüm mustadira, „rund, 
kreisförmig angeordnete Sterne“ und, mit leichter Abweichung, S^LJI 
genannt; in Z und Y sind al-baqar vier Sterne (Z) bzw. viele Sterne 
(Y), die in südlicher Richtung zusammen mit Station 1 auf gehen und 
die „angeordnet sind wie banät nacs, der Große Wagen“ (mugtamfa 
ka-bay'at banät nacs [Z: an-nacs]). 
2. Stelle: 
F (Station 3, at-turayyä): al-baqar, „kleine kreisförmig angeordnete 
Sterne“ (nugüm sigär mustadira), die in südlicher Richtung gemein- 
sam mit Station 3 aufgehen; die Manuskripte schreiben den Namen 
abweichend ^Jl (TD) bzw. _^JI (B). M 251 (Station 3) hat dieselbe 
Aufzählung wie F, mit geringfügiger Abweichung des Wortlauts; 
doch ist in M hinter dem Namen wa-l-acläm (= Unters. 8) das Glied 
„wa-min nähiyat al-ganüb al-baqar“ (F) ausgefallen, das die andere 
Fhmmelsrichtung und den Gestirnnamen angibt, dessen Erklärung 
dann aber wieder vorhanden ist (in M also direkt auf wa-l-aHäm 
folgend, was den falschen Eindruck erweckt, als wäre es eine Erklä- 
rung dazu, während es doch in Wirklichkeit zu dem dazwischen 
weggefallenen ... al-baqar gehört) : wa-hiya kawäkib sigär mustatila, 
„das sind kleine, in langgezogener Form angeordnete Sterne“ (ent- 
sprechend F, wa-hiya nugüm sigär mustadira, „das sind kleine kreis- 
förmig angeordnete Sterne“). Außerdem führt M 251 das Gestirn al- 
baqar zusätzlich noch unter Station 4 (ad-dabarän) an: wa-yatlucu 
hidä'ahü («Io»-) kawäkib yuqälu lahäal-baqara (:_^äJI), „ihm [d.h. dem 
ad-dabarän] gegenüber gehen Sterne auf, die al-baqara genannt wer- 
den“. Z und Y haben gleichlautend: in südlicher Richtung von Sta- 
tion 3 gehen gemeinsam mit dieser „ [viele — Zusatz in Y] gruppenför- 
mig angeordnete [mugtamfa] Sterne“ auf, die al-baqar heißen. 

Die Identifikation von al-baqar ist nicht eindeutig, vgl. auch Un- 
ters. 58 a. Soviel ist aber erkennbar, daß die gegebenen Definitionen 
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beider Stellen alle auf Sterne im Bereich des ptolemäischen Sternbilds 
Cetus, Walfisch hindeuten. 

66, al-birgïs. F (Station 2, al-butayn) beschreibt unter den nörd- 
lich mit dieser Station aufgehenden Sternen al-birgïs als „einen gro- 
ßen Stern, um den herum kleine Sterne stehen“ (nagm kabtr bawä- 
layhi nugüm sigär) und setzt ihn mit dem aus der griechisch-ptolemäi- 
schen Astronomie abgeleiteten Sternnamen ra’s al-gül gleich (= ß 
Persei)2. In Y (Station 2) ist al-birgïs ein „heller Stern, der neben sich 
einen kleineren Stern hat“ (kawkab durri ilä ganbibï kawkab asgar 
mirthu), und er geht in nördlicher Richtung gemeinsam mit Station 2 
auf, was ebenfalls auf die Gegend von ß Persei weisen kann. Dieser 
Passus fehlt in Z. 

Dagegen läßt Z gemeinsam mit Station 12 (as-sarfa) in südlicher 
Richtung einen Stern al-birgïs aufgehen (der daneben noch den Son- 
dernamen an-namir hat, s.u. Nr.NI9), und gemeinsam mit Station 
13 [al-cawwä:>) nochmals in südlicher Richtung „einen von den Ster- 
nen al-birgïs“ (abad nugüm al-birgïs). Parallel hierzu, aber mit gewis- 
sen Verschiebungen, berichtet Y, daß südlich mit Station 12 awwal 
nugüm al-birgïs, „der erste von den Sternen al-birgïs“' aufgehe (und 
diese würden auch al-qäri genannt, cf. unten Nr.213), und weiter 
hinten zählt er unter den nördlich mitaufgehenden Sternen zu der- 
selben Station nochmals einen Stern al-birgïs auf (der daneben noch 
den Alternativnamen an-namir hat, cf. unten Nr.N 19). Hier scheinen 
Verderbnisse und Verwechselungen vorzuliegen. Astronomisch muß 
es sich auf jeden Fall um ein anderes Objekt handeln als im erstge- 
nannten Fall (bei Station 2), der Name scheint irrtümlich hierher in 
die Nähe der Stationen 12 und 13 übertragen worden zu sein. 

73, ad-dayqa. In Y (Station 4, ad-dabarän) falsch geschrieben 
oUaJ! ; die beiden „schwachen“ (hafiyän) Sterne sind verschrieben zu 
zwei „leichten“ (hafïfân). 

75a/b-76a/b, ad-difdicän. Nur Z (Station 28, batn al-hüt— 'm Y 
ist der Passus weggelassen): der Name wird im Dual angegeben und 

2 Grieth, xö YOO-/ÖVIOV, analogisierende arabische Übersetzung unter Verwendung 
eines arabischen Dämonennamens; cf. Kunitzsch [4], 244, Nr. 141. Z (Station 12, as- 
sarfa) fügt die Gleichsetzung mit ra’s al-gül fälschlich dem Namen as-sunbula ( = 
Unters. 275) hinzu; Y hat an dieser Stelle aber als eigenen Stern und nicht als 
Erklärung zu as-sunbula. Cf. unten zu G 29. 
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dazu die auch sonst verbürgte Information angefügt, daß je ein difdic 

auf dem Bug und dem Heck des Schiffes (as-safïna, Unters. 259) 
stehe. Dann aber fährt der Text merkwürdig fort: fa-d-difdic arbacat 
angum wa-l-hämisa buwa ra’suhü, „Und ad-difdf 'der Frosch’ be- 
steht aus vier [!] Sternen, und der fünfte [feminin, aber doch wohl zu 
nagm gedacht] ist sein [maskulin, also nicht zu as-safïna „Schiff“ 
gehörig] Kopf“. Vermutlich ist hierbei eine Verwechselung eingetre- 
ten und aus Nachläßigkeit statt eines anderen Gestirnnamens ad- 
difdb hingeschrieben worden. 

79, ad-di1 bän. In Z (Station 15, al-gafr) unpunktiert geschrieben: 
jloJjl; die analoge Stelle in Y schreibt: jlJjl. 

80, ad-dïh. F (im Anhang), der Name ist in den Handschriften 
verderbt: B ^il, T ^1)1, D Noch stärker entstellt ist die Erklä- 
rung des Wortes ad-dïh, die in manchen Quellen dem Namen hinzu- 
gefügt ist: wa-buwa dakar ad-dibäc, „das ist die männliche Hyäne“ 
(cf. as-Süfl 42,5; al-Marzüql II 378,14); hierfür B ^iLdl J^i, T 

, D J*E Auch in Y (Station 20, an-na^hm — aber nicht 
in Z) erwähnt, mit den Schreibungen (für ad-dïh) und 
(für dakar ad-dibäc)3. 

88, faqär al-gawzäb Erscheint in F (Station 6, al-hanca) als al- 
faqär. M 253 (ebenfalls Station 6 — al-banca hier in Zeile 16 der An- 
merkung verdruckt zu al-baqca) hat faqär al-gawza (mit tä ’ marbüta: 
gawza, statt alif mamdüda: gawzä3). 

90, al-fard. Der in Z (Station 10, al-gabha) korrekt als al-fard 
erscheinende Name ist in Y an der analogen Stelle falsch ^Ül ge- 
schrieben. 

98, al-fawäris. Z und Y (Station 20, an-nacähm) geben für al- 
fawäris abweichend nur drei Sterne an, nicht fünf bzw. vier, wie 
sonst üblich (vgl. auch al-Marzüqi II 376,4-5). Das in der Definition 
auftretende Element qad qatacat al-magarra cardan („die die Milch- 
straße quer schneiden“) ist in Y degeneriert zu: tatlucu maca l- 
magarra („die zusammen mit der Milchstraße aufgehen“). 

99a, al-fiqarät. Y (Station 19, as-sawla) erwähnt für die Sterne 
zwischen al-qalb (a Scorpii) und dieser Station - d.h. also die 
Schwanzglieder des Tieres — den Namen al-afqira (geschrieben «^ü^l). 

3 Zwischen beiden Ausdrücken ist hier noch der Stern al-gahm eingeschoben (s. u. 
Nr.N7). 
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An der analogen Stelle heißt es in Z: as-sawla, auch al-ibra genannt, 
bestehe aus zwei Sternen (!), die auch al-afqira - sic, Plural!) 
genannt würden, und es seien schwache Sterne (hafiya, ebenfalls 
Plural). Hier scheint eine Vermischung zweier verschiedener Gestirne 
und ihrer Namen eingetreten zu sein, einmal des Namens der Station 
selber (as-sawla bzw. al-ibra), die nur aus zwei Sternen besteht (cf. 
Unters. 288 a/b), sowie des Pluralnamens für die Gesamtheit aller 
Schwanzsteme des Skorpions. Etwas von dieser Vermischung wird 
auch bei Y erkennbar, wo as-sawla als kawäkib mutaqätira calä taq- 
wis zähir asbab say1 bi-danab al-caqrab idä säiathu („in ausgeprägter 
Bogenform angeordnete versprengte Sterne, die einem aufgerichteten 
Skorpionschwanz äußerst ähnlich sehen“) erklärt wird, wozu dann 
noch eine bildliche Darstellung mit neun halbkreisförmig angeordne- 
ten Sternsymbolen gegeben ist. al-afqira, wenn auch nicht in den 
Lexika verzeichnet, ist also wohl als Pluralname analog zu as-Süfis al- 
fiqarät zu verstehen. 

99b, al-faqär. In der mit Ibn Qutayba 86,9—10 gleichlautenden 
Information über das Abweichen des Mondes von as-sawla, bei al- 
Qalqasandi 161,2—3, lautet der Name des Ersatzgestirns statt al- 
faqär (wie bei Ibn Qutayba) falsch jUJI. Cf. noch unten S. 110f., zu 
Nr.99b. 

104, al-gadyän. Y (Station 3, at-turayyä) nennt als südlich mit 
dieser Station aufgehend „zwei nicht helle Sterne in ihrer Nähe“ 
(nagmän laysä bi-l-mudVayn qaribän minbä), die oüsJI (Nominativ) 
genannt werden. Hinter diesem Namen dürfte al-gadyän (^rj Aurigae) 
stecken, deren Aufgangsrichtung in Y vom richtigen „nördlich“ in ein 
falsches „südlich“ vertauscht wurde. Cf. dazu noch unten, G13. 

106, al-gawn. In F ist der Name selbst in den Handschriften aus- 
gelassen; in T über der Linie nachgetragen ô*»JI. Z und Y erwähnen 
den Stern sub Station 10 (al-gabha), wobei in Z nur die Beschreibung 
als „einer von den banät nacs, der erste davon, der nächste vom Vier- 
eck aus“ erscheint, ohne den Namen selbst; Y sagt stattdessen kürzer: 
„der erste von banät nacs“ und läßt sogleich den Namen folgen, ge- 
schrieben \j\y (sic, als Nominativ). 

113, al-ganam. Y (Station 18, al-qalb) schreibt den Namen 
schlecht tjiiM (an der analogen Stelle hat Z korrekt: al-ganam)-, in der 
nächsten Zeile kommt der Name noch einmal vor, diesmal richtig 
geschrieben al-ganam. Der Verfasser/Schreiber hat nicht bemerkt, 
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daß es sich in beiden Fällen um dasselbe Gestirn (nämlich das „Vieh“ 
auf der „Weide“, ar-rawda) handelt. 

116, al-harrärän. Y (Station 18, al-qalb) punktiert falsch al- 
harräzän (mit z). 

117a, al-bulba. Dieser bekannte Name wird in einem der drei 
Manuskripte von F (nämlich D) abweichend VUJI geschrieben. 

125, al-hurrän. In Z (Station 15, al-gafr) als jl-uJI überliefert; an 
der analogen Stelle in Y ist dieser Passus ausgelassen. 

132a, al-ibra. Nach Z (Station 19, as-sawla) ist al-ibra eine Be- 
zeichnung der Syrer (ahl as-Sa^m) für diese Station. Anders ist es bei 
al-öawäliqi, Sarb adab al-kätib, Kairo 1350, S. 177,9-10 eine Be- 
zeichnung der Bewohner des Hedschas {ahl al-Higäz). 

135, kabid al-asad. Y (Station 12, as-sarfa) erwähnt diesen Na- 
men in der Form JLNI (Z hat an analoger Stelle die korrekte 
Schreibung). 

136b, al-kaff al-hadib. In M 247 (Station 27, al-farg al-mu^ah- 
har) ist hinter mankib al-faras statt mit wa-buwa mit wa- „und“ 
fortzufahren4, wie der Vergleich mit der analogen Stelle in F zeigt; es 
wird dann nämlich als zweites nördlich zu dieser Station mitaufge- 
hendes Gestirn al-kaff al-hadib aufgezählt, das in M fernerhin kor- 
rekt mit sanätn an-näqa gleichgesetzt wird. Vgl. auch unten, G 22. 
Der traditionelle Name al-kaff al-hadib ist in M verschrieben zu 
A.. . .,^11 1 —II . 

137, al-kaff al-gadmä\ In M 249 (Station 28, batn al-hüt) wie- 
der verschrieben .L.uJI ,_i5Ul. Hier wie auch in F (ebenfalls unter 
Station 28) ist diese Benennung unklar zugeordnet und bezieht sich 
entweder auf die gesamte Station oder auf das Schwanzende des 
zugehörigen Fisches, südlich von der Station. In letzterer Auffassung 
käme die Position der traditionellen Lokalisierung von al-kaff al- 
gadmä1 im Cetus, Walfisch nahe. 

140, kalb al-gabbär. Y (Station 7, ad-diräc) schreibt statt unseres 
Namens: kalb al-gunün (sic). Z hat an der analogen Stelle die kor- 
rekte Form. 

144, al-kalbän. In Z (Station 4, ad-dabarän) korrekt, aber in Y 
verschrieben zu olftl. 

4 Im vollen Wortlaut also: wa-l-kawakib allati [sic zu emendieren für das alladi des 
gedruckten Textes] fi l-kaff al-hadib. 
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148a, kursty al-gawzä\ Unter den südlich zu Station 5 (al- 
haqca) mitaufgehenden Sternen erwähnt Y JU, „vier Sterne 
unter rigl al-gawzä3 [= ß Orionis]“. Der in dieser Form sonst nicht 
bekannte Name ist vielleicht sarïr al-gawzä3 („Sitzgestell, Lagerstatt 
des Orion“) zu lesen und stellt eine Alternativbezeichnung zu unse- 
rem kursiy al-gawzä3 dar. In dem Traditionskomplex um F werden 
auch sonst mehrfach Sternvierecke sarïr genannt (cf. unten zu 
Nr. 264). Der Passus ist in Z nicht vorhanden. 

150, al-lahät. M 238 (Station 15, al-gafr) gibt als Alternativna- 
men dieser Station an j^t^UI (sic, als Nominativ), was sicher fehler- 
haft ist. Vielleicht steckt dahinter das Wort al-lahät ( sLgJUl ), das als 
Name für den nebligen Stern e Cancri im Zusammenhang mit Station 
8 (an-natra) vorkommt (cf. außer Unters. 150 noch al-Marzüqî 1190, 
ult. — 191,1). (Die zweite Altemativbezeichnung bei M, caynäal-asad, 
ist übrigens ebenfalls an dieser Stelle unzutreffend; cf. oben zu 
Nr. 46 b.) 

155, al-makâkï. M 235 (Station 5, al-haqca): hier ist die Zahl der 
so benannten Sterne genau als sieben angegeben: as-sabca al-ma- 
käkt. Y führt den Namen ebenfalls an, auch unter Station 5 (aber 
nicht bei Z!), als „Sterne“ (nugüm) unterhalb von al-qatä (= Unters. 
222), woran die widersprüchliche Bemerkung gefügt ist: „sie [seil, al- 
makäkt — Plural] sind zwei Sterne [nagmän, sic im Dual] hinter al- 
qatä, zusammen mit al-gawzä3 [— Orion], auf der südlichen Him- 
melshälfte“. Da die makäki mit einer ganzen Gruppe weiterer Vogel- 
gestime zusammengehören und im Bereich Sagittarius/Schütze zu 
lokalisieren sind5, erscheint hier in M und Y die Zuordnung zu Sta- 
tion 5 und dem Orion-Bereich als fragwürdig. 

159, al-maysän. M 253 (Station 5, al-haqca): mit dieser Station, 
nördlich von ihr, geht ein Gebilde auf, das die Bezeichnung dUL öLJJ 
trägt. Hinter ol—il scheint der traditionelle Name al-maysän zu stek- 
ken, der allerdings dem einen der beiden Sterne von Station 6 (al- 
hanca) zugehört; cJIL müßte dann das korrupte Relikt des Namens 
des zweiten dieser beiden Sterne sein (az-zirr, Unters. 321). Ihre Auf- 
zählung als separate Objekte unter Station 5 scheint, neben der Kor- 

5 Cf. neuerdings die Identifikation von al-makäkt von P. Kunitzsch, in Der Islam 52 
(1975), 270 f. (Nr. 3): eine hinter a Sagittarii senkrecht von Nord nach Süd verlaufende 
Linie aus schwachen Sternen von w über ö’>2 bis zu t Sagittarii. 
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ruption der Namen, zusätzlich eine Korruption bei der astronomi- 
schen Zuordnung zu sein (cf. auch Kunitzsch [1], S. 179, Nr. 127). 

161a/b, minharä al-asad. In M 255 (Station 8, an-natra) ver- 
druckt als manhar („Kehle, Hals“) statt minhar („Nasen- 
loch]“) des Löwen. 

166b, mirzam al-gawzä*. In F (Station 5, al-haqca) ein Name für 
den helleren der beiden Schultersterne des Orion, a Orionis. So, mit 
kleinen Abweichungen, auch Z und Y. 

169, al-micsam. In F (Station 1, as-saratän) ist al-micsam abwei- 
chend „ein heller Stern“ (kawkab mudV) und wird obendrein fälsch- 
lich mit canäq al-ard (y Andromedae, = Unters. 34a) gleichgesetzt. Z 
(Station 28, batn al-hüt) dagegen sagt über al-micsam, in Überein- 
stimmung mit der allgemeinen Überlieferung: wa-hiya ka-hay^at 
latha min as-sahäb, „er [seil, der Stem] ist gestaltet wie ein Wolken- 
fleck“. 

177, al-mrgf. In Y (Station 2, al-butayn) geht nördlich zusammen 
mit dieser Station al-birgts auf (cf. oben Nr. 66 — vielleicht = ß Per- 
sei), ferner noch y Andromedae (cf. Nr. 34a), sowie iL-jil, das sind 
„vier kleine in einem Viereck angeordnete Sterne“ (arbacat kawäkib 
si gär murabbaca). Z erwähnt unter derselben Station al-birgts nicht, 
wohl aber y Andromedae sowie JCyil, „das sind vier in einem Viereck 
angeordnete Sterne“ (wa-hiya arbacat kawäkib murabbaca). Viel- 
leicht besteht zwischen diesem nur hier auftretenden, noch ungedeu- 
teten Gestirnnamen und dem ebenfalls noch unklaren al-mrgf bei as- 
Süfl und al-Marzüqi ein Zusammenhang, umso mehr, da tU-jll in Y — 
ähnlich wie der Name al-mrgf bei as-Süfi und al-Marzüqi — auch in 
der Umgebung von al-birgis erscheint. Eine mögliche Lesung des 
Namenszuges in Z und Y wäre: al-mirgala, „der Kochtopf, Kessel“. 
Hierzu würde auch die angegebene viereckige Bildform passen. 

185, an-nägid. In F (Station 7, ad-diräc) mit rigl al-gawzä\ ß 
Orionis (= Unters. 251a) gleichgesetzt; so ebenfalls M 253 (Station 
6, al-hanca, Zeile 18 der Anmerkung6) — an beiden Stellen geschrie- 
ben an-nägid, mit unpunktiertem d. 

190, an-näqa. Nähere Definitionen dieser „Kamelin“: Nach Z 
und Y (Station 26, al-farg al-muqaddam) besteht sie aus zwei „Rei- 

6 Statt min nähiyat al-qalb müßte es davor richtig heißen: min nahiyat al-qibla, oder 
al-qibli („in südlicher Richtung“). 
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hen“ (saff) von Sternen, einer hellen Reihe {saff mudV), die das 
„Rückgrat“ (as-sulb) bildet, und einer schwachen Reihe (saff hafiy), 
die den „Bauch“ (al-batn) bildet. Laut F sowie ebenfalls M 249 (beide 
bei Station 28) steht der Kopf des Fisches, nach dem diese Mondsta- 
tion benannt ist (cf. Unters. 126a, al-hüt), auf der „Kehle der Kame- 
lin“, nähr an-näqa. Diese Angaben decken sich nicht ganz mit denen 
von as-Süfi, die in Unters. 190 ausführlich zitiert sind. Auch bei Ihn 
Qutayba 85,12—14 stehen andere Details: Manchmal weiche der 
Mond ab und mache bei dem 'Kleinen Fisch’ (as-samaka as-sugrä = 
Unters. 126 b) Station, dieser sei (zuzüglich zu den in Unters. 126 b 
wiedergegebenen Definitionen) unterhalb von nähr an-näqa („der 
Kehle der Kamelin“) und unterhalb von al-kaff al-gadmä’ (= Unters. 
137); letzteres kann auf keinen Fall stimmen, die Position „unterhalb 
von al-kaff al-gadmä’“ wäre viel zu weit südlich. 

192a, an-nasaq as-sa^ämi. Diese auf an-nasr al-wäqic = a 
Lyrae zulaufende, also nördliche der beiden Sternreihen wird in Z 
(Station 16, az-zubänä) nur kurz an-nasaq, ohne Beiwort, genannt. 
An der analogen Stelle in Y ist der Name zu JJ-JI verschrieben (das 
wäre: an-nusür, „die Adler“, Plural von an-nasr; aber eben nur ver- 
meintlich — die Analogie zwischen Y und Z sowie den sonstigen Na- 
mentraditionen beweist, daß die richtige Lesung an-nasaq ist). 

192b, an-nasaq al-yamäni. M 241 (Station 19, as-sawla — im 
Text, Zeile 7 und 9 der Anmerkung 5 verdruckt as-sawka statt as- 
sawla) führt als südlich gemeinsam mit dieser Station aufgehend an: 
an-nasr al-mu^ahhar wa-huwa t-tamätil. Hier liegt eine mehrfache 
Verderbnis vor: Süd und Nord sind vertauscht (das hier behandelte 
Gestirn muß nördlich von Station 19 lokalisiert werden, das dahin- 
ter folgende Gestirn as-suradän [= Unters. 281] dagegen umgekehrt 
im Süden), und statt an-nasr ist die richtige Lesung an-nasaq. Wir 
haben dann hier also einen Gestirnnamen an-nasaq al-mudhhar, „die 
hintere Reihe“, dessen (inkorrekte) Gleichsetzung mit at-tamätil ( = 
Unters. 299) immerhin im Ortsbezug stimmt. Ein Vergleich mit F 
ergibt, daß an-nasaq al-mu’ahhar dem dortigen an-nasaq al-ganübi 
entspricht (F, Station 19, nördlich mit dieser aufgehend). Das Gestirn 
at-tamätil ist in F ebenfalls vorhanden, aber durch bloßes wa- „und“ 
mit dem vorangehenden an-nasaq al-ganübi verbunden, also als ein 
weiteres, separates nördlich mitaufgehendes Gestirn aufgezählt und 
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nicht, wie verderbterweise in M, mit an-nasaq al-mu’ahhar gleichge- 
setzt (M: wa-huwa „das ist“). 

195a, an-nasr al-wäqic. M 240 (Station 18, al-qalb) läßt südlich 
[falsch! Zu korrigieren in: nördlich, min as-samäl] mit dieser Station 
u.a. aufgehen J~J\J . Das ist eine Verlesung und Verschreibung 
des ursprünglichen Namens, der nämlich an-nasr al-wäqic (= Unters. 
195 a) war, wie der Vergleich mit F, Z und Y (sämtlich ebenfalls 
Station 18) zeigt. 

202, an-nazm. In F (Station 6, al-ban'a) falsch punktiert: BT ^l, 
D jvkJI. In Z und Y unter Station 4 (ad-dabarän) aufgeführt. 

211b, qafazät az-zibä\ F (Station 11, al-hurtän [pro al-harä- 
tän]) führt hier neben dem geläufigen Namen (alle Handschriften: 
ohü statt oljü) noch die gleichberechtigte Variante baqarät az-zibä3 

„die weiblichen Gazellen“ an, die ihre Existenz aber wohl nur einer 
älteren Verlesung des ursprünglichen Namens (qafazät...) verdanken 
dürfte. 

213, al-qä'id. In Z (Station 12, as-sarfa) wird als nördlich mit 
dieser Station aufgehend „einer der Sterne von banät nacs“ namens 
tSjUJI (al-qärt) aufgeführt. Nachdem in Z von den drei banät nacs, den 
Schwanzstemen des Großen Bären, zuvor schon unter Station 10 der 
erste, innen nach dem Viereck zu (e Ursae Maioris, in Z ohne Erwäh- 
nung des Namens, cf. oben Nr. 106), und unter Station 11 der mitt- 
lere (Ç Ursae Maioris, cf. oben Nr.33) genannt worden waren, muß 
dies hier jetzt der dritte, der letzte am äußeren Ende (t] Ursae Maioris) 
sein, der gemeinhin als al-qä^id bekannt ist. jjUJI (al-qärt) müßte 
dann davon eine Verschreibung sein. In Y ist die Lage ähnlich: unter 
Station 10 war bereits „der erste“ (bj^), und unter Station 11 „der 
mittlere“ (canäq) genannt worden. Unter Station 12 erscheint nun 
noch als nördlich mitaufgehend al-ähira min banät nacs, „der letzte 
von den banät nacs“ = t| Ursae Maioris, ohne Namensnennung. 
Dafür wird hier in Y (sub Station 12) der Name jjUJI (al-qärt) dem 
„ersten von den Sternen al-birgis“ (cf. oben Nr.66) beigegeben, der 
angeblich südlich zusammen mit dieser Station (as-sarfa) aufgeht. 
Andererseits erscheint ^jUJI (al-qäri) in Y nochmals sub Station 13 
(al^awwä1), wo es heißt, daß mit dieser Station zusammen im Nor- 
den at-tawäbic (s.u. Nr.N27) aufgingen, welches Sterne unterhalb 
von tSjläJI wären. Da in der Terminologie von F die banät-Sterne 
sowohl des Kleinen als auch des Großen Wagens selber als tawäbic 
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bezeichnet werden, ergeben sich hier Diskrepanzen, die vor allem 
darauf beruhen, daß Z und Y die tawäbic anders interpretieren als F 
(cf. unten Nr.N27) und daß sie andererseits auch inkonsistent sind 
bei der Identifikation von al-qäri. 

214, al-qalä^is. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Definitionen 
(cf. Unters. 230) beschreibt F (Station 4, ad-dabarän) das Gestirn als 
talätat kawäkib fibä i'wigäg, „drei Sterne in gekrümmter Anord- 
nung“, die nördlich gegenüber von a Tauri mitaufgehen. Ganz ähn- 
lich heißt es bei M 251 (ebenfalls Station 4): nugüm taläta mudVa 
fibä icwigäg, „drei helle Sterne in gekrümmter Anordnung“. Diese 
Beschreibung weist ganz eindeutig auf die drei Sterne ßff Aurigae + ß 
Tauri [früher: y Aurigae], auf die sonst üblicherweise der Name al- 
acläm (= Unters. 8) bezogen ist. (Daneben werden in F und M, bei 
Station 3 = at-turayyä, aber auch al-acläm selbst als dazu nördlich 
mitaufgehendes Gestirn angeführt.) Die Einordnung von al-qalä'is in 
das ptolemäische Sternbild Fuhrmann in F wird noch dadurch zusätz- 
lich gestützt, daß dort angegeben wird, dieses Gestirn gehöre zu al- 
cannäz (cf. unten, G3). Z (Station 4) dagegen sagt: (ad-dabarän) wa- 
buwa kawkab nayyir macahü kawäkib ka-hay }at al-bawdag si gär wa- 
bacd al-carab yusantmihä al-qalä’is, „(a Tauri), das ist ein heller 
Stern, bei dem kleine Sterne in Form eines Kamelreitgestells für 
Frauen stehen, die einige Araber al-qalä^is nennen“. Noch eine andere 
Definition bietet Y (Station 4): wa-dakara Ibn Hälawayb anna l-carab 
yazcumüna anna l-qaläHs dsrüna nagman tatbacu t-turayyä, „Ibn 
Hälawayh [Grammatiker, gest. 980] hat geäußert, daß die Araber 
behaupten, al-qalä^is seien zwanzig Sterne, die hinter at-turayyä [den 
Plejaden] folgen“. 

221a, qascat al-masäkin. In Y (Station 15, al-gafr) zwei Schreib- 
fehler: 4S2UII statt al-fakka (= Unters. 85), und qifat [statt qascat\ al- 
masäkin. Auch in M 238 (Station 15) richtig erwähnt; dazu aber 
noch M 243 (Station 21, al-balda): durch verderbten Text (Zeile 9 
von Anm. 1: wa-hiya kawäkib, dafür richtig in Z, Station 21: wa-bi- 
qurbihä kawäkib) wird al-qiläda ( = Unters. 229) dem äußeren An- 
schein nach mit der gesamten Station an sich gleichgesetzt7 und wei- 

7 Dabei beschreibt M diese Sterne als kawäkib si gär mustanira, „kleine leuchtende 
[!] Sterne“, was analog zu den anderen Quellentexten und zum astronomischen Sach- 
verhalt richtig heißen muß: kawäkib sigär mustadira, „kleine kreisförmig angeordnete 
Sterne“. 
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terhin mit al-fakka al-ganübiyaB identifiziert, für welch letztere noch 
der Name qascat al-miskin (so, im Singular) hinzugefügt ist, genom- 
men von dem bekannten Volksnamen der (nördlichen) fakka-, dem 

■Ganzen ist endlich auch noch der Name al-qaws hinzugefügt (als 
Alternativname zu al-qiläda auch sonst bekannt, cf. unten Nr. 224). 

224, al-qaws. Bei M 243 (Station 21, al-balda) sind drei Gestirne 
und deren verschiedene Namen fälschlich zu einem einzigen zusam- 
mengezogen und alle untereinander gleichgesetzt. In Wirklichkeit 
haben wir dort: 1) al-balda, Station 21 (= Unters. 51); 2) al-qiläda 
(= Unters. 229) mit dem zugehörigen Alternativnamen al-qaws ( = 
Unters. 224); dies runde Gebilde, eine echte altarabische Gestirnfigur, 
ist ferner 3) fälschlich gleichgesetzt mit dem ptolemäischen Sternbild 
Corona Australis, Südliche Krone, al-fakka al-ganübiya (s. hier Fn. 8), 
wobei zu al-fakka dann wiederum deren volkstümlicher Alternativ- 

,name qascat al-miskin (hier abweichend im Singular; eigentlich nur zu 
al-fakka = Corona Borealis, Nördliche Krone gehörend; cf. Unters. 
221a) hinzugesetzt wurde. 

225, qaws al-gawzä\ M 253 (Station 6, al-hanca) führt hierzu 
eine Erklärung an, die sich eng mit der in Unters. 225 aus Ibn 
Qutayba zitierten berührt. Allerdings hat M nur fünf Sterne (statt 
acht bei Ibn Qutayba/ Adham ibn cImrän). 

229, al-qiläda. Zu M cf. oben Nr.221a und 224. Y führt al- 
qiläda zweimal auf, unter Station 14 (as-simäk) und unter Station 21 
(al-balda), F dagegen nur einmal (Station 21). Auch Z führt die Figur 
in Station 21 an, ohne dabei aber den Namen al-qiläda zu erwähnen. 

232, qunb al-asad. In M 235 (Station 12, as-sarfa) schlecht über- 
liefert als JU$I ,_Jü (also: qalb al-asad, was jedoch der griechisch- 
ptolemäische Name von a Leonis ist). Z (Station 12) gibt abweichend 

8 Die Araber kannten an sich keine „südliche fakka“. Doch übersetzt Hunayn ibn 
Ishäq in seiner arabischen Übersetzung von Ptolemäus’ Tetrabiblos (in der astrologi- 
schen Sternbildercharakterisierung, Buch I, Kap. 9; Ms. Najaf 236, fol. 8V-10V) den 
Sternbildnamen der „Südlichen Krone“ folgendermaßen: al-iklilal-ganübi wa-buwa al- 

fakka al-ganübiya, mit eigenmächtiger Übertragung des altarabischen Gestimnamens 
al-fakka (= Nördliche Krone) hierher. Durch lateinische Übersetzungen kam diese 
Bezeichnung dann auch im mittelalterlichen Europa auf: Liber quadripartite, Venedig 
1493, S. 17rb: alfecca meridiana (= Übersetzung von Plato Tiburtinus) und S. 17va: 
alfeta meridionalis ( = Übersetzung von Aegidius de Tebaldis); cf. Kunitzsch [1], 131 f., 

Nr.43 (Pq; Aegidius; LI). 
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die vereinzelt dastehende zodiakale Interpretation batn al-asad 
„Bauch des Löwen“ für as-sarfa. 

233, al-qurha. In F (Station 10, al-gabha) in allen drei Hand- 
schriften punktiert i*-^!. M 255 (Station 9, at-tarf) hat daraus zwei 
Namen gemacht: S^iJI und L-yül. 

246, ar-ri^äl. Bei Nennung dieses Namens schreibt Y (Station 22, 
sacd ad-däbih) flüchtig farrüg ar-ribäl (sic), indem er hier das Wort 
farrüg „Kücken“ aus der nachfolgenden Worterklärung wa-hiya 
farrüg an-nacäm („das sind die Straußenkücken“) beifügt und den 
Namen ar-ri'äl selbst mit b punktiert ( statt Jiyi). 

250, rigl al-cayyüq. Y (Station 3, at-turayyä) hat den Namen 
verdorben und schreibt nur: al-cayyüq. Der Autor (oder Schreiber) 
war sich der daraus resultierenden Schwierigkeiten aber durchaus 
bewußt und schrieb, nachdem zuvor gerade der Stern al-cayyüq (cc 
Aurigae) abgehandelt war, dieser darunter stehende kleinere Stern 
werde „auch“ al-cayyüq genannt (yuqälu lahü l-cayyüq aydan). In Z 
erscheint an der entsprechenden Stelle der Name korrekt als rigl al- 
cayyüq. 

252, ar-risä\ In M 249 (Station 28, batn al-hüt) zu verdor- 
ben. 

253, ar-rubac. Y (Station 17, al-iklil) schreibt hierfür falsch ar- 
räbic (mit alif hinter r); Z hat an der entsprechenden Stelle die richtige 
Schreibung ar-rubac. 

256, as-säbiqän. M 238 (Station 15, al-gafr) läßt südlich mit 
dieser Station zusammen Sterne namens as-sawäbiq (im Plural) auf- 
gehen. Sollte es sich dabei um unser Gestirn as-säbiqän (im Dual) 
handeln, müßte die Aufgangsrichtung in „nördlich“ geändert werden. 
Bei Y (Station 17, al-iklil) gehen mit al-iklil zusammen in nördlicher 
Richtung „viele Sterne“ (nugüm katira) namens as-sawäbiq auf; das 
müßten Sterne im Bereich des Sternbilds Ophiuchus sein, zu dem ja 
auch as-säbiqän, als Sterne t, und t], gehören. Daneben läßt Y (Station 
18, al-qalb) noch in südlicher (sic; zu vertauschen: „nördlicher“) 
Richtung zu Station 18 einen „großen Stern“ namens as-säbiq al-ähir, 
„der hintere säbiq“ mitaufgehen. (Dieser Passus fehlt in Z an der 
analogen Stelle.) Z erwähnt im Text selbst den Namen nicht, führt 
aber im Anschluß an Station 17 (al-iklil) und 18 (al-qalb) bei der bild- 
lichen Darstellung der zu jeder Station besprochenen Gestirnnamen 
je einmal as-säbiq an, wobei in Station 17 ein Stemsymbol hinzu- 
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gefügt ist (das Gestirn bestand also aus einem Stern), aber in Station 
18 zwei Sternsymbole senkrecht untereinander (als ob hier das Ge- 
stirn aus zwei Sternen bestanden hätte. Dem widerspricht aber der 
Name im Singular, der auch an dieser Stelle auf nur einen Stern 
schließen läßt); anscheinend zielte Z also auf einen Stern namens 
as-säbiq, der (nördlich) mit al-iklïl zusammen aufging — das könnte 
unser £ Ophiuchi sein —, sowie auf einen zweiten Stern dieses Na- 
mens, der (nördlich) mit al-qalb zusammen aufging, und das wäre 
dann unser T] Ophiuchi. 

257, saCd-Gestirne. Bei den zehn sahi-Gestirnen kommen in unse- 
rer Traditionsgruppe folgende Abweichungen vor: 

M 244 (Station 23, sacd bulac): nördlich [falsch! Auszutauschen: 
südlich] hiermit geht auf sacd näsira (= Unters. 257,9) [so auch F], 
falsch geschrieben .u- (aber richtig sacd näsira, S.246, Zeile 1 der 
Anmerkung). 

M 246 (Station 25, sacd al-ahbiya): nördlich hiermit gehen auf sacd 
al-masäyih (bisher unbekannter Name, cf. unten Z zu dieser Station) 
und sacd al-madä (^all .u-, ebenfalls unter den zehn bekannten sacd- 
Namen nicht zu identifizieren). 

Z (Station 25, sa^d al-ahbiya): südlich [zu ändern in „nördlich“] 
hiermit gehen auf sacd al-bäric (Àu Pegasi, = Unters. 257,3), wa- 
humä al-mänib wa-bumä nagmän mutaqäribän mustaffän, „die 
beiden sind al-mänib, das sind zwei eng beieinander in einer Reihe 
stehende Sterne“. Der ansonsten unbekannte Sternname al-mänib 
(Singular, hier gegen das übliche Verfahren für ein Sternpaar ge- 
braucht !) ist graphisch eng verwandt mit (sacd) al-masäyih, oben in 
M 246, ebenfalls in Station 25 9. 

Y (Station 23, sacd bulac): In der Nähe von sacd näsira [yb 
Capricorni, = Unters. 257,9) stehen schwache Sterne namens sacd ar- 
rätiq (derselbe Name ist an der analogen Stelle in Z sacd ar-rif ge- 
schrieben). Vgl. dazu al-Marzüqï II 382,ult., wo für sacd al-bibäm 

9 Hierzu gehört ebenfalls noch al-Qalqasandi 155,12: ^ölil jv. Dies soll hier eines 
der sieben (sic! Dagegen weiter hinten S. 165,3 richtig sechs) sa'd-GeStirne sein, die 
nicht Mondstationen sind; es ist aber nicht ersichtlich, welches gemeint ist. Im Ver- 
gleich mit Z ließe sich jJUl -u- ganz gut mit sacd al-bäri‘ gleichsetzen. Bei der Aufzäh- 
lung der sa'd-Gestime weiter hinten S. 165,1-4 (nach Ihn Qutayba, Adab al-kätib 
96,9—12) kommt der Name nicht wieder vor. 
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(ffv Pegasi, = Unters. 257,2b) die alternative Bezeichnung flfJI 
angegeben ist; unterhalb davon stehen ferner schwache Sterne, die ar- 
ribq heißen (= Unters. 247). Zweifellos hängen alle diese Namen 
zusammen, und die Varianten in Z und Y müssen Derivate des Wor- 
tes ar-ribq sein, das auch in al-Marzüqis flfJI enthalten ist. 

264, sarir banät nacs. Das „Viereck“ von banät nacs (aßyö Ursae 
Maioris) wird auch in Z und Y mehrfach genannt: Z (Station 7, ad- 
diräc): abad ra’s [sic Ms., leg. sarir\] banät nacs al-mutaqaddim 
minbä, „ein [Stern] vom Viereck der banät nacs, der vorangehende 
von ihnen“ (astronomisch = a Ursae Maioris); nicht in Y. Z (Station 
8, an-natra): ahad nagmay sarir banät nacs al-muqaddamayn al- 
yamäniminbä, „einer der beiden vorangehenden Sterne vom Viereck 
der banät nacs, der südliche von ihnen“ (= ß Ursae Maioris), dafür 
Y: muqaddam sarir banät nacs, „das Vorderteil vom Viereck der 
banät nacs“ (= aß Ursae Maioris gemeinsam). Ferner Z (Station 9, 
at-tarf): mu‘ahhar banät an-nacs, „das Hinterteil der banät [an-]nacs“ 
(= yö Ursae Maioris zusammen), und etwas spezieller geprägt Y: 
mu^ahhar sarir banät nacs, „das Hinterteil vom Viereck der banät 
nacs,“ (ebenfalls = yb Ursae Maioris). F (im Anhang) sagt ferner von 
al-farqadän (ßy Ursae Minoris, = Unters. 96), sie stünden fi muqad- 
dam sarir banät nacs as-sugrä, „ auf dem Vorderteil des Vierecks von 
den kleinen banät nacs“. — Auch andere Sternvierecke werden mit 
einem sarir („Sitzgestell, Sessel, Thron, Sofa, Bett“) verglichen, so bei 
Z (Station 16, az-zubänä) das Gestirn al-ahmira (cf. unten, Nr.Nl), 
und bei Z (Station 26, al-farg al-muqaddam) das Gestirn ad-dalw 
(das Pegasusviereck, = Unters. 72). Desgleichen nennt noch F (Sta- 
tion 13, al-cawwä’) das Gestirn rars as-simäk (= Unters. 40): sarir al- 
cadrä:>, „der Thron der Jungfrau“, wobei er den griechisch-ptolemäi- 
schen Namen des Tierkreisbildes Jungfrau hinzunimmt (cf. unten, 
G2). 

271, as-suhä. In Y (Station 11, az-zubra) wird unser Sternname 
vW-J geschrieben. In Z fehlt dieser Passus. 

272c, subayl al-yamäni. Der Stern hat in Z (Station 6, al-banca, 
und 10, al-gabha) die Bezeichnung subayl "" al-yamäni al-cassär, 
sowie in Station 6 noch einmal subayl al-cassär allein; Y erwähnt ihn 
sub Station 6 als jlidl , und als mitaufgehenden Stern sub Station 
10 als subayl al-yamäni. Daneben wird er in Y und analog in Z mehr- 
fach auch bloß einfach subayl (= Unters. 272 a) genannt: Stationen 2 
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(.al-butayn), 10 (al-gabha), 11 (az-zubra), 26 (al-farg al-muqaddam - 
dieser Passus nicht in Z, dort dafür eine andere Beschreibung, darin 
ebenfalls einfach suhayl). 

Zu der Benennung suhayl al-cassär ist zu verweisen auf eine Anek- 
dote über suhayl und Venus (az-zuhara), die al-Marzüqï II 321,-6/2 
von den „Arabern“ bzw. „Beduinen“ (min huräfät al-carab) überlie- 
fert: „suhayl ging [einmal] im Irak auf und sah sich der Venus gegen- 
über. Da lachte sie ihm zu, dann sagte die Herrin: 'Was man über 
dich erzählt, ist, daß du ein Einsammler des Zehnten [cassär] warst. 
Dann hat Allah dich zur Strafe in eine Sternschnuppe [sihäb] verwan- 
delt.’ Da antwortete er ihr und sprach: 'Nicht alles, was die Leute 
erzählen, ist wahr. So haben sie über dich erzählt, du seiest eine sünd- 
hafte Frau gewesen. Da habe Allah dich in einen hellen Stern verwan- 
delt, der über [die Geschicke] seine[r] Geschöpfe entscheidet \yah- 
kumu fi halqihi, offenbar Anspielung auf die astrologische Potenz der 
Venus als Planet]’.“ Es erscheint naheliegend, daß die Benennung des 
suhayl als suhayl al-cassär in Z und Y aus dieser Anekdote abgeleitet 
ist; der Name wäre dann zu übersetzen „suhayl, der Einsammler des 
Zehnten“. Der „Zehnte“ (al-cusr) war eine heidnische, vorislamische 
Einrichtung, die — wie auch dessen „Einsammler“ — im Islam verpönt 
war. Es bewegt sich daher im Rahmen der historischen Gegebenhei- 
ten, wenn Venus suhayl damit neckt, er sei einst ein solcher heidni- 
scher Funktionsträger gewesen und von Allah dafür bestraft worden 
(cf. zur Situation des cassär auch Lisän al-’arab s.r. csr und Lane s.v. 
cassär). 

273a, suhayl blqyn. Z (Station 9, at-tarf): J-*-, ein heller 
Stern (nagm mudV), rechts von asbäl al-asad (= oben Nr. 15) und in 
der Nähe von baldat at-taclab ( = Unters. 52). Die Positionsangabe ist 
zweifelhaft, sie setzt den Stern, von suhayl = a Carinae aus gesehen, 
sehr weit nach Norden, rechts = westlich (oder: „südlich“, yatnin 
eventuell so aufzufassen) der Augen des Löwen (also etwa in das 
Gebiet des Krebses, oder die Gegend zwischen den beiden diräc, aß 
Geminorum/aß Canis Minoris), was wiederum sehr weit von baldat 
at-taclab entfernt ist (das ist die Gegend zwischen a Andromedae + y 
Pegasi und ß Andromedae). 

273b, suhayl hadäri, bzw. hadäri allein (= Unters. 118). M 253 
(Station 5, al-haqca) zählt unter den südlich mit dieser Station zusam- 
men aufgehenden Gestirnen auch auf das muß an dieser Stelle 
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eine Korruption von jUb- (hadari) sein93. Z an derselben Stelle kor- 
rekt: suhayl hadäri. In Y heißt der Stern, ebenfalls an derselben Stelle, 
jlkÜl . 

273c, suhayl raqäsi. Z erwähnt sub Station 26 (al-farg al- 
muqaddam) als südlich mit dieser Station aufgehend „einen der Ster- 
ne von al-qaws“ [cf. unten sub Nr.N23], dies sei ein heller Stern, der 
in der Deklination von suhayl (a Carinae) aufgehe und .J-JIüI [su- 
hayl al-qäbis] genannt werde. Eine astronomische Identifizierung ist 
nach diesen Angaben nicht sicher möglich; ganz grob ließe sich an a 
Gruis, oder a Pavonis, denken. 

Wenn einem bei dem Namen suhayl al-qäbis zunächst auch as- 
Süfïs suhayl raqäsi einfällt und man zwischen beiden eine Beziehung 
hersteilen möchte (derart, daß es sich womöglich um denselben Na- 
men handelt, mit graphischen Abweichungen in der Überlieferung), 
so scheint es für suhayl al-qäbis doch eine unabhängige Quelle zu 
geben, aus der diese Benennung abgeleitet ist. An zahlreichen Stel- 
len 10 wird folgender tawil-Vers überliefert: 

90 Eine ähnliche Korruption auch bei Ahmad ihn Mägid 139, ult.: wa-qila innahumä 
hisnän' fi l-wazn, „ferner heißt es noch, sie [seil, die beiden Sterne aß Centauri, 
al-himärän, = Unters. 124] seien hisnän ' fï l-wazn [sic statt des erforderlichen hadäri 
wa-l-wazn, = Unters. 118]“. Cf. hierzu P.Kunitzsch, in Der Islam 43 (1967), 55 unten 
mit Fn. 14. Auf diese Notiz nimmt auch Tibbetts 134 Fn.47 indirekt Bezug (aber dort 
Druckfehler [arabisch]: hadäri, mit yä’ am Ende). Hüri druckte in seiner Ausgabe der 
Fawä’id a.a.O. das falsche hisnän1 ft l-wazn (Lesart der Hss. von Paris und Damaskus) 
unbeanstandet ab und erklärte es im Apparat (Fn.4) als taswib („Verbesserung“) 
gegenüber der ebenfalls korrupten Lesart der Hs. von Bahrain: humä wa-hisän wa-l- 
wazn. 

10 Anonym bei Ibn Abi cAwn (gest. 322/934), Kitäb at-tasbihät, ed. M.CA. Mu’rd 
Khan, London 1950, 8,7; Abü Hiläl al-‘Askari (gest. nach 395/1005), Diwan al- 
ma'äni, Kairo 1352, I 338,15; usw. Unter dem Namen des Dichters Artät ibn Su- 
hayya (gest. 86/705 oder später; cf. Sezgin, GAS II 387) bei Abü 1-Farag al-Isbahäni 
(gest. 356/967), Kitäb adab al-gurabä\ Beirut 1972, 94,6-7; Ibn Näqiyä’ (gest. 
485/1092), Kitäb al-gumän fi tasbihät al-qur‘än, Bagdad 1388/1968, 169,7-8 = 
Alexandria 1974, 174; Ibn 'Asäkir (gest. 571/1176), Ta'rih madinat Dimasq, ed. ‘A. A. 
Badrän, IV (Damaskus 1332), 449,9; usw.; cf. die Sammlung der Fragmente des Artät 
von S.M. Halaf, in al-Mawrid 7,1 (1978), 180 Nr. 21. Und endlich noch unter dem 
Namen des Dichters Gawwäs ibn al-Qa'tal (früher Islam und Omaijadenzeit) bei 
al-Hasan ibn Bisr al-Ämidi (gest. 371/987), al-Mu’talif wa-l-muhtalif, ed. 'A. A. Farräg, 
Kairo 1381/1961, 99 ult. f. = ed. Kairo 1354, 74,-2; Ibn 'Asäkir, loc. cit., III (Damas- 
kus 1331) 414,20; usw. 
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wa-läha suhaylun min ba‘idin ka-annahü sihäbun yunahhihi ‘ani r-rihi qäbisü 

„Es erstrahlte suhayl in der Feme, als sei er ein brennender Ast, den ein 
Feuerholer vom Winde abgewandt hält.“ 11 

Daneben gibt es zweitens noch eine ebenfalls häufig belegte ragaz- 
Tradition12: 

hattä idä läha suhaylun bi-sahar ka-cuswati l-qäbisi tarmi bi-s-sarar 
„Bis daß, als suhayl im Morgengrauen aufging wie der brennende Ast des 

Feuerholers, welcher Funken schleudert.“ 11 

In Anlehnung an eine dieser beiden Traditionen — oder auch an beide 
- ist zweifellos die Bezeichnung suhayl" l-qäbis', „der suhayl des 
Feuerholers“ 13, geprägt worden. 

Nun wird auch erkennbar, warum der angebliche Stern suhayl al- 
qäbis sich astronomisch nicht einordnen läßt. Es gab eben eigentlich 
gar keinen selbständigen Stern dieses Namens. Vielmehr handelt es 
sich bei dem neuen Namen zunächst nur um eine poetische Aus- 
schmückung des zugrunde liegenden Sterns suhayl = a Carinae. Der 
anwä}-Autor versuchte aber, den nun von suhayl verschiedenen Na- 
men auf ein eigenes damit bezeichnetes Objekt zu beziehen und er- 
fand zu dem scheinbaren neuen Namen hinzu das passende Objekt in 
Gestalt eines Sterns in der Nähe von suhayl, in dessen Deklination. 
An diesem Beispiel wird modellhaft die Entstehung der meisten der 
jüngeren Sternnamen aus dem Beduinenmilieu erkennbar: zwanglose, 
frei gewählte poetische Ausdeutungen und Erweiterungen altbekann- 
ter Standardfakten werden von den arabischen Philologen zu Begrif- 
fen mit eigener Existenz zurechtinterpretiert (cf. Kunitzsch [2], 
S. 18ff., 23 ff., 26ff., 30ff.)- 

273d, suhayl al-wazn, bzw. al-wazn allein (= Unters. 315). 
Nach Y (Station 2, al-butayn) geht in Richtung auf suhayl (a Cari- 

11 Der Wortlaut zeigt gelegentlich geringfügige Abweichungen, die jedoch in unse- 
rem Zusammenhang keine Rolle spielen. 

12 Abü Hanifa (gest. 282/895), Kitäb an-nabät, ed. B. Lewin, II, Wiesbaden 
1394/1974 (Bibliotheca Islamica, Bd.26), 160 ult.; al-Azhari (gest. 370/980-1), Tah- 
dib al-luga, ed. CA. und M.CA. an-Naggär, Kairo 1964ff., III 59b,-9 (übernommen im 
Lisän al-carab, s.r. csw); Ibn Ginn! (gest. 392/1002), al-Munsif, Kairo 1373/1954, I 
75,12f.; ders., at-Tamäm fi tafsir as'är Hudayl, Bagdad 1381/1962, 245,-6; al-Mar- 
züql (gest. 421/1030), Azmina II 323,8; usw. Für die freundliche Mitteilung einiger 
Stellen hier in Fnn. 10 und 12 danke ich Herrn Prof. A. Spitaler, München. 

13 Wohl so zu vokalisieren, als Genitivverbindung; kaum als Apposition: suhayl“" 
al-qäbis“, „suhayl der Feuerholer“. 
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nae) zusammen mit dieser Station ein Stern namens al-wazn auf; an 
der analogen Stelle in Z heißt der Stern suhayl al-wazzän ( oljjjl 
Die Positionsbeschreibung deutet grob auf die Gegend des Sternbilds 
Phoenix. 

273e, suhayl al-muhlif, bzw. al-muhlif allein (= Unters. 174). 
Z (Station 27, al-farg al-mudhhar) läßt südlich mit dieser Station 
einen hellen Stern namens aufgehen; in Y ist dieser Passus 
weggelassen. Dagegen hat Y in Station 6 (al-hanca) als südlich mitauf- 
gehendes Gestirn den Stern suhayl al-muhlif (sic, obwohl dazu die 
bekannte Anekdote vom „Schwören“ [halafa] erzählt wird); cf. auch 
Nr. 273 f. 

273f, suhayl al-muhnit, bzw. al-muhnit allein (= Unters. 175). 
Z (Station 6, al-hanca) erwähnt als südlich mitaufgehendes Gestirn 
den hellen Stern suhaylun al-muhannit (sic) und erzählt dazu die 
Anekdote vom „Schwören“. Y gibt in Station 6 hinter der Erwäh- 
nung von suhayl al-muhlif noch an: wa-yusammä l-muhlif muhnit 
(sic), „und al-muhlif wird [auch] muhnit genannt“, worauf als Be- 
gründung nochmals die Anekdote vom „Schwören“ folgt. 

277a/b, as-salib. Während in Z (Station 22, sacd ad-däbih) als 
nördlich mitaufgehendes Gestirn korrekt und detailliert unser as-salib 
(hinter an-nasr at-tähr) angegeben ist, hat Y an der entsprechenden 
Stelle kürzer „Sterne“ namens .-cUl; dieses Wort scheint daher nichts 
anderes als eine Verlesung und Verschreibung unseres as-salib zu 
sein. 

281, as-suradän, vielleicht am ehesten doch aß1-2 Sagittarii (cf. 
unten, Anhang, S. 112, zu Nr.281). In M 241 (Station 19, as-sawla- 
dort verdruckt as-sawka) sind as-suradän zwei „schwache Sterne“ 
[nagmän hafiyän), die nördlich mit dieser Station zusammen aufge- 
hen; die Himmelsrichtung wäre in „südlich“ zu ändern. Z (Station 
19) gibt an, as-suradän seien „zwei schwache Sterne in der Milch- 
straße“ (nagmän hafiyän fi l-magarra), die in südlicher Richtung 
zusammen mit dieser Station aufgehen. In Y (Station 19) heißt es 
kürzer „zwei schwache Sterne namens ...“, der Name selbst ist ver- 
schrieben zu olk^JI (= as-saratän, „der Krebs“). 

289a/b, as-sicräal-cabür, al-yamäniya. In M konfus zugeteilt; 
richtig M 255 (Station 8, an-natra)-, falsch dagegen in Station 7 (ad- 
diräc), wo as-shrä al-cabür als einer der beiden Sterne der südlichen 
diräc bezeichnet wird; das müßte jedoch as-sicrä al-gumaysä3 sein (so 
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richtig bei F, Station 7); in M 253 (Station 6, al-hanca — hier ver- 
druckt al-haqca) ist der Name as-sicrä al-yamäniya ganz unverbunden 
und unmotiviert hinter rigl al-gawzä} gesetzt. 

290a/b, as-sicrä al-gumaysä', as-sa'ämiya. In Z (Station 6, 
al-hanca) wird as-si'rä al-gumaysä' merkwürdigerweise falsch als ibdä 
riglay al-gawzä', „einer der beiden Füße des Orion“ beschrieben; 
ähnlich wird dort davor schon in Station 5 (al-haqca) fälschlich ge- 
sagt, einer der beiden Füße von al-gawzä' / Orion sei ein heller Stern, 
der as-sicrä al-gumaysä' genannt werde. 

299, at-tamätil. In F (Station 19, as-sawla) Sterne, die nördlich 
zusammen mit dieser Station aufgehen. In M 241 (Station 19) falsch 
mit an-nasaq al-mu'ahhar gleichgesetzt (cf. oben zu Nr. 192). Y (Sta- 
tion 18, al-qalb) gibt eine eigene Definition: wa-fimä yali an-nasr at- 
tä'ir arbacat nugüm tusammä at-tamätil, „dicht bei an-nasr at-tä'ir 
[= aßy Aquilae, oder a allein] sind vier Sterne, die at-tamätil ge- 
nannt werden“. Diese abweichende Definition könnte auf den Rhom- 
bus der vier Hauptsterne des Bildes Delphin gehen, doch liegen die 
Sterne at-tamätil gemäß as-Süfi viel weiter nordwestlich, in der Nähe 
von i Herculis. Z hat den Namen nicht. 

300, tawäbic al-cayyüq. Die eindeutige Angabe bei Ibn Qutayba, 
Adab al-kätib 95,7 (bei al-acläm, cf. oben zu Nr. 8): wa-hiya tawäbic 

al-cayyüq, ist in der Übernahme bei al-Qalqasandi 164,13 entstellt zu 
dem sinnlosen: wa-hiya min mawäqic al-cayyüq. 

309, udbiy an-nacäm. In Z (Station 14, as-simäk) als ^UJI jsj 
überliefert, und an der analogen Stelle in Y als pUdl Es sind fünf 
in viereckiger Form angeordnete Sterne (hamsat kawäkib murabbaca, 
Z, bzw. nugüm hamsa murabbaca, Y). 

321, az-zirr. Zu M 253 vgl. oben Nr. 159, al-maysän. 
327, az-zalimän. In F (Station 21, al-balda) gehen in südlicher 

Richtung zusammen mit dieser Station zwei Sterne auf, die den Na- 
men az-zalimän as-sagirän „die beiden kleinen Strauße“ tragen. M 
243 schreibt an der analogen Stelle, mit vertauschter Himmelsrich- 
tung (nördlich statt des erforderlichen „südlich“), im Plural az-zali- 
mät as-sigär „die kleinen Strauße“, ohne Angabe der Anzahl (dieser 
äußere Plural zalimät scheint eine sekundäre Bildung aus dem verlese- 
nen Dual zalimän zu sein; an sich hat das Wort zalim nur gebrochene 
Plurale, zulmän, zilmän, und azlima). Bei Z (Station 21) heißt es 
kürzer, südlich gehe mit dieser Station az-zalimän auf (Dual, „die 
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zwei Strauße“). An der analogen Stelle in Y lautet der Name az-zäli- 
män [sic] as-saghän („die beiden kleinen Tyrannen“, offenbar ein 
Schreibfehler für das übliche az-zalimän). Die astronomische Defini- 
tion könnte die beiden von as-Süfi dafür fixierten Sterne kp Sagittarii 
erfassen. Von diesen beiden „kleinen“ sind offenbar als „groß“ jene 
beiden anderen zalim-Sterne zu unterscheiden, deren astronomische 
Identifikation als a Piscis Austrini und a Eridani ich unlängst nachge- 
wiesen habe14. 

II 

Neue, bisher nicht erfaßte Sternnamen 
(eigene Zählung, mit dem Zusatz N) 

N1. al-ahmira 

„die Esel“. F (Station 16, az-zubänä): vier Sterne, die südlich zusam- 
men mit dieser Station aufgehen. Z hat an analoger Stelle dieselbe 
Angabe, leicht erweitert als „vier Sterne, geformt wie ein Sitzgestell, 
sarir“ (arbacat angum ka-hay 'at as-sarïr). In Y steht an der entspre- 
chenden Stelle nur die Definition, der Name selbst fehlt: „mit ihnen 
[seil, den beiden Sternen von Station 16] zusammen gehen in südli- 
cher Richtung vier helle Sterne auf, angeordnet in Form eines Bogens, 
der einen Knick hat“ [wa-yatlufu ma’ahumä min nähiyat al-Yaman 
arbacat nugüm durriya muqawwasa fihä ïwigàg). Eine genaue astro- 
nomische Identifikation der vier „Esel“ erscheint nach diesen unein- 
heitlichen Angaben nicht möglich; es muß sich um Sterne am östli- 
chen Ende der Hydra und im nordöstlichen Teil des Kentauren han- 
deln. (Zu weiteren „Esel“-Gestirnen im Bereich des Kentauren usw. 
cf. übrigens auch Kunitzsch [1], 215 f. Fn. 1, und Unters. 23, al-acyär; 
32, al-cäna; 124, al-himärän, und 168, al-mishalän.) 

N2. al-cawäsib [al-caräsib) 

Dieses Gestirn wird in Z und Y (sub Station 9, at-tarf) überliefert. In 
Z lesen wir (als letzte Sternbeschreibung in dieser Station): wa- 

14 Cf. P. Kunitzsch, in Der Islam 52 (1975), 271 f., Nr. 5 (= Unters. 324-325); ders., 
„On the Mediaeval Arabic Knowledge of the Star Alpha Eridani“, in Journal for the 
History of Arabic Science 1 (1977), 263-267. 
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macahä nugütn ka-bay ’at al-alif wa-hiya ^Jyi\ [al-rawäsib ?], „bei 
ihnen [seil, den unmittelbar zuvor genannten banät nacs, gemeint ist 
das Viereck des Großen Wagens bzw. speziell yô Ursae Maioris; 
eventuell aber auch: bei der Station 9 — x Cancri + X Leonis — selbst] 
sind Sterne in der Form des [Buchstabens] alif, das sind al-cawäsib“. 
An der analogen Stelle in Y heißt es (als vorletzte Sternbeschreibung 
in dieser Station): wa-yatlufu min fawqi t-tarf nugüm yuqälu lahä 
<__JyJI [al-caräsib ?] ka-hay’at al-alif, „und es gehen auf oberhalb von 
at-tarf [dieser Anfang steht auch in Z, und darauf folgt in Z die An- 
gabe zu asbäl al-asad, cf. oben zu Nr. 15; hieran schließt sich die 
Darstellung von ,>JL , cf. oben zu Nr. 273 a. Dann folgt dort 
noch die Beschreibung der nördlich mitaufgehenden Sterne y ô Ursae 
Maioris, cf. oben zu Nr.264, die in Y erst hinter al-carâsîb erwähnt 
werden] Sterne namens al-carâsïb in der Form des [Buchstabens] alif“. 
Ersichtlicherweise ist die Darstellung der gesamten Station in Y ge- 
genüber Z verkürzt und verstümmelt, wir haben uns für die Identifi- 
zierung der Sterne al-cawäsib/al-caräsib, die die Form eines «/«/haben, 
d.h. die eine gerade Linie mit einem kleinen Haken am oberen Ende 
bilden ls, also vor allem an Z zu halten. Aber auch da bleibt die Defi- 
nition unklar. Entlang der Aufgangslinie von at-tarf (x Cancri + X 
Leonis) aus nach Norden zu (d.h. auf yö Ursae Maioris zu) kann man 
im Sternatlas jedenfalls keine ins Auge springende Sternreihe der 
beschriebenen Art ausmachen. Ebenso lassen sich die in den beiden 
Handschriften notierten Formen des Namens nicht sicher interpretie- 
ren. Eine Wurzel crsb (vierradikalig, von der al-caräsib, als gebroche- 
ner Plural, abzuleiten wäre) ist in den Lexika überhaupt nicht ver- 
zeichnet. al-cawäsib wäre der Form nach ein gebrochener Plural zu 
cäsib, dem Partizip Aktiv bzw. einem gleichlautenden Substantiv zu 
dem Verb casaba („decken“, vom Kamelhengst, oder „läufig sein und 
die Hündinnen verfolgen“, vom Hund), doch sind das Partizip bzw. 
das Substantiv sowie die Pluralform cawäsib ebenfalls nicht eigens in 
den Lexika verzeichnet. 

15 So auch die figürliche Wiedergabe am Ende des Artikels at-tarf in Z: 7 waage- 
rechte Punkte als Sternsymbole, offenbar für kleinere Sterne; am linken Ende ein kleiner 
Kreis, offenbar Symbol für einen etwas größeren Stern; und senkrecht über diesem 
nochmals ein Punkt, wieder ein kleinerer Stern. 



66 Paul Kunitzsch 

N3. banat imam (?) 

Lesung und Bedeutung des Namens sind gänzlich ungewiß (cf. auch 
unten Nr.N12). Gemäß Y (Station 18, al-qalb) sind banät imäm 
„drei Sterne in der Art der atäfi [vgl. Unters. 17—19], in der Nähe von 
ar-rawda [= Unters. 243]“. In Station 19 (as-sawla) wird außerdem 
der Name noch einmal aufgeführt, ohne jede nähere Erklärung. Aus 
der vorliegenden Positionsangabe läßt sich schwerlich eine genaue 
astronomische Identifikation ableiten, da das als ar-rawda („die 
Weide“) bezeichnete Himmelsgebiet einen ziemlich weiten Bezirk 
umfaßt (die südliche Hälfte des Herkules sowie fast den gesamten 
Ophiuchus; cf. die beiden Grenzlinien, an-nasaq as-sa^ämi und an- 
nasaq al-yamäni, in Unters. 192a/b). 

N4. al-bubul 

„die Kamelinnen, deren Euter nicht zugebunden sind, so daß ihre 
Jungen trinken können“. Y (Station 22, sacd ad-däbib) hat nur die 
lakonische Angabe: „mit ihr [seil, dieser Station] zusammen geht al- 
buhul auf“, ohne nähere Hinweise. Der Konsonantenzug ist J^JI 
punktiert, was eben al-buhul (oder al-buhhal, mit gleicher Bedeu- 
tung) zu lesen wäre. Doch ist nicht sicher, ob diese Punktierung „rich- 
tig“ ist. Anderweitig belegt ist ein Stemname an-nuhul J^Jl (s. Unters. 
203), der aber hier nicht gemeint sein kann, da die betreffenden 
Sterne (unterhalb des Orion) viel zu weit von dieser Gegend entfernt 
sind und nicht gemeinsam mit der 22. Mondstation (a1>2ßv 
Capricorni) aufgehen können. 

N5. al-bucül 

„die Ehemänner, Gatten“. Laut M 235 (Station 12, as-sarfa) sollen 
dies kleine Sterne bei as-sarfa = ß Leonis sein16, in viereckiger Form 
angeordnet, hinter dem Löwen, nach dem Schwänze zu (kawäkib 
sigär ... wa-biya murabbaca half a l-asad ilä danabihi). Diese Defini- 
tion könnte auf die vier Sterne weisen, die sonst al-hibä5 ( = Unters. 
113 a) und cars as-simäk al-aczal ( = Unters. 40) und cagz al-asad ( = 

16 Auch Ihn Qutayba 59,10 erwähnt, daß bei as-sarfa „kleine, schwach leuchtende 
Sterne“ stehen ('indahu kawäkib sigär turns), geht aber auf diese dann nicht näher ein 
und führt auch keinen eigenen Namen für sie an. 
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Unters. 29) heißen. Für den Namen al-bucul gibt es anderweitig kei- 
nen Beleg, die Lesung bleibt daher unsicher. 

N6. al-fursän 

„die Reiter“. F (Station 15, al-gafr) gibt an, daß südlich mit dieser 
Station zusammen das Gestirn al-fursän aufgeht und daß dies aus drei 
Sternen besteht. Z hat an analoger Stelle dieselbe Notiz, faßt aber den 
Namen als Dual von al-faras „Pferd“ auf und sieht darin nur zwei 
Sterne: „... al-farasän, 'die beiden Pferde’, das sind zwei helle Sterne, 
die [dem Gestirn] al-hayl [= Unters. 129] vorangehen“ [...al-farasän 
[Ms.: jCjiJI, sic, Nominativ] wa-humä nagmän mudVän yataqadda- 
mäni l-hayl). Noch weiter weichen die Angaben von Y an der entspre- 
chenden Stelle ab: „... al-färisän, 'die beiden Reiter’, zwei helle, ein- 
ander gegenüberstehende Sterne, die 'die Pferde’ [al-hayl, Unters. 
129] anführen“ (... al-färisän nagmän mudVän mutaqäbilän yaqü- 
däni l-hayl). Die astronomische Positionsbeschreibung weist auf 
Sterne im nordöstlichen Teil des Kentauren; allerdings ist auch das 
Bezugsgestim al-hayl nicht eindeutig lokalisiert, so daß sich al- 
fursän/al-farasän/al-färisän nicht näher fixieren läßt. Zum Vergleich 
sei darauf hingewiesen, daß die arabischen Nautiker des Indischen 
Ozeans (um 1500) für die beiden Sterne aß Centauri u.a. auch die 
Benennung al-färisän „die beiden Reiter“ erwähnen (cf. Unters. 94), 
doch stehen diese so tief südlich, daß sie wohl kaum in lokale Bezie- 
hung zu der Mondstation al-gafr gesetzt worden wären; außerdem 
fällt ihre Aufgangszeit nicht mit derjenigen von al-gafr zusammen. Es 
dürfte sich also kaum um denselben Namen handeln. 

N7. al-gahm 

„der Löwe“. Nur Y (Station 20, an-na^ädm) erwähnt zusammen mit 
ad-dih (= Unters. 80), der nördlich gemeinsam mit dieser Station 
aufgeht, al-gahm als einen „hellen Stern“ (nagm mudV). Eigene Posi- 
tionsangaben fehlen. Da auch sonstige Parallelen nicht vorhanden 
sind, bleiben die Lesung und Bedeutung des Namens sowie die astro- 
nomische Identifizierung ungewiß. 

N8. al-garätim 

„die Wurzeln“. Nur Y (Station 18, al-qalb) gibt, ohne nähere Einzel- 
heiten, an, al-garätim (Ms.: folge hinter än-nasr al-wäqic (a 
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Lyrae, = Unters. 195 a). Da es ein Pluralname ist, müßte es sich um 
eine Anzahl von Sternen handeln. Weil man nicht weiß, in welchem 
Abstand al-garätim auf a Lyrae folgen, kann man lediglich proviso- 
risch die Sterne ßyö1’2^ Lyrae darunter verstehen. 

N9. al-gyr 

Abweichend punktiertes Wort, Lesung und Bedeutung gänzlich unge- 
wiß. Z (Station 1, as-saratän) erwähnt als südlich mit dieser Station 
gemeinsam aufgehend al-baqar (s.o. zu Nr.58a/b, 1. Stelle) und fährt 
danach fort: wa-macahä nagm kabir yuqälu labü al-cbr, „und bei 
ihnen [zweideutig: entweder bei den zuvor behandelten Sternen al- 
baqar, oder pauschal bei der Mondstation] ist ein großer Stern, der 
al-cbr genannt wird“. Analog heißt es in Y, ebenfalls auf die Behand- 
lung von al-baqar folgend: wa-macahä nagm mudV yuqälu labü l-gyr, 
„und bei ihnen [wie in Z] ist ein heller Stern, der al-gyr genannt 
wird“. Sonstige Parallelen fehlen, sowohl die Lesung des Namens als 
auch seine astronomische Identifikation bleiben offen. Eine mögliche 
Lesung des Schriftzuges wäre al-canz, „die Ziege“, und es gibt in der 
Tat mehrere Sterne dieses Namens, cf. Unters. 36—3717. Doch liegen 
diese im Auriga, Fuhrmann, und können daher weder zu den weiter 
südlich stehenden Sternen von al-baqar in Beziehung gesetzt noch — 
ohne allzu große Toleranz — als mit Station 1 gemeinsam aufgehende 
Sterne angesehen werden. 

N10. al-hasas 

„Zwischenraum, Spalt, Schlitz, Lücke“. Dieser bisher unbekannte 
Name wird von sämtlichen hier neu angezogenen Quellen überliefert. 
Es soll ein großer (kabir, Z) bzw. heller (mudV, F; nayyir mudV, M) 
Stern sein, der nördlich gemeinsam mit Station 1 (as-saratän) aufgeht. 
In F haben alle drei Handschriften einheitlich die Schreibung , 
beigefügt ist die zodiakale Erklärung als zand at-turayyä, „Vorder- 
arm der turayyä“ (cf. unten, N30). M 249 schreibt (ohne 
Punkt) und läßt den Namen ohne nähere Erklärung. Z nennt densel- 
ben Stern jL>JI (sic, wie das Wort al-himär, „Esel“) und fügt als zo- 

17 Zu Nr.37 dort ist inzwischen noch ein weiteres Zeugnis hinzuzufügen: Ihn al- 
Agdäbi 71,14: al-‘anz, ein Stern unterhalb von aVayyüq [a Aurigaej; also E Aurigae. 
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diakale Erklärung hinzu: das ist qussat al-hamal, „das Stirnhaar, die 
Haarlocke des Widders“ (s. unten, N21). Y endlich hat wieder die 
Schreibung (mit Punkt) und fügt die Erläuterung hinzu: wa- 
huiva yasbiqu fi t-tulib an-nath bi-say1 yastr, „er geht im Aufgang an- 
nath [der 1. Station] geringfügig voran“. Während die Lesung des 
Namens von der Wortform her einigermaßen gesichert erscheint, 
bleibt die astronomische Identifikation ungewiß. Man würde zu- 
nächst an Sterne des Perseus denken, und hier zuvörderst an den 
hellen Stern a Persei. Der ist im Rahmen des Bildes des Oberkörpers 
der turayyä (cf. Unters. 306) der „Ellenbogen“ (al-mirfaq, Unters. 
163). 

Diese scheinbare Eindeutigkeit wird aber gestört durch Z und Y, 
welche beide mirfaq at-turayyä neben al-hasäs als separates Gestirn 
anführen. Z: „bei ihm [seil, al-hasäs] befindet sich mirfaq at-turayyä, 
'der Ellenbogen der turayycC, das sind zwei nicht helle Sterne, die al- 
anisän 'die beiden Freunde’ [= Unters. 12] genannt werden“. Hier- 
mit weicht Z gleich mehrfach von der klassischen Überlieferung ab, 
indem er mirfaq als zwei nicht helle Sterne auffaßt (sonst: ein 
heller), und indem er diesen beiden dann obendrein gleichzeitig als 
zweiten Namen noch al-anisän beilegt; das ist sonst in der Überliefe- 
rung ein eigenes Gestirn. Y fährt hinter der Anführung von al-hasäs 
fort: „und [d.h. Fortsetzung der Aufzählung der Sterne, die mit dieser 
Station in nördlicher Richtung aufgehen] zwei Sterne namens mirfaq 
at-turayyä, eng beieinander stehend und nicht hell“. Auch hier ist 
mirfaq abweichend als zwei Sterne aufgefaßt, aber wenigstens ist 
deren weitere Gleichsetzung mit al-anisän unterblieben. Auffallend 
ist außerdem, daß F den Stern al-hasäs als „Vorderarm“ (zand) in das 
turayyä-Bild einordnet, Z dagegen als „Stirnhaar“ (qussa) in das Bild 
des Widders. Es scheint also um diesen Stern in der Überlieferung 
selbst eine merkliche Unsicherheit zu herrschen 18. 

Wie stark die Aufgangsangaben in diesem Uberlieferungskomplex 
variieren, zeigt folgende Gegenüberstellung: Unter Station 2 (al- 

18 Auch das turayyä-Bild an sich wird schwankend überliefert. So weicht auch al- 
Marzüqi von Ihn Qutaybas Angaben ab, indem er II 377 ult. sagt, al-mirfaq sei ein 
kleiner Stern (kuwaykib sagir), der ibrat al-mirfaq genannt werde. Für Ibn Qutayba 
und as-Süfl dagegen sind al-mirfaq und ibrat al-mirfaq zwei verschiedene Objekte (vgl. 
Unters. 133 und 163) mit deutlich unterschiedener Leuchtstärke (hell bzw. schwach). 
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butayn = EôQ Arietis) wird als nördlich mitaufgehend angeführt y 
Andromedae (canäq al-ard, Unters. 34a). Zu der weiter westlich 
stehenden Station 1 (as-saratän, ßy oder ßa Arietis) dagegen wird ein 
östlich von y Andromedae stehender Stern aus dem Perseus-Bereich 
als nördlich mitaufgehend aufgezählt — beide Fälle also genau umge- 
kehrt im Verhältnis zur wirklichen Lage am Himmel. Wenn man 
jeweils nur eine solche Angabe zur Verfügung hat, ist man geneigt, 
sie als „grob zutreffend“ zu betrachten. Wenn aber, wie hier, zusam- 
mengehörende Daten in unmittelbarer Nachbarschaft auftreten, wird 
schlagartig deutlich, wie stark die subjektiven Schwankungen bei den 
Positionsangaben sein können. Daß solche divergierenden Angaben 
unbemerkt und ohne Anstoß nebeneinander zu erscheinen vermögen, 
dürfte seinen Grund darin haben, daß die anwä3-Autoren ihr Material 
aus den verschiedensten Quellen zusammentrugen und einfach unver- 
ändert nebeneinanderstellten, ohne den sachlichen Gehalt zu prüfen 
und zu kritisieren (wozu die meisten von ihnen, im Falle der Him- 
melskunde, mangels Sachkenntnis ohnehin kaum in der Lage gewesen 
wären). Diese vielen abweichenden Angaben scheinen also die subjek- 
tive Auffassung und Darstellung der ursprünglichen Quellenautoren 
widerzuspiegeln. Dabei dürfte auch die geographische Breite der 
Gegend eine Rolle gespielt haben, in der die einzelnen Definitionen 
einst geprägt wurden. Je weiter südlich sich ein Betrachter befindet, 
umso größer werden die Aufgangswinkel zum Horizont und umso 
stärker verschieben sich die Grenzen der zu den Mondstationen als 
Bezugsobjekte nördlich und südlich mitaufgehenden Gestirne. Das 
Gebiet der arabischen Beduinen, wo diese Überlieferungen ja angeb- 
lich entstanden, erstreckt sich immerhin von Nord (etwa in der Syri- 
schen Wüste, bei 33° nördlicher Beite) bis Süd (Jemen, grob 13° 
nördlicher Breite) über reichlich zwanzig Breitengrade. 

Nil. al-hätib 

„der Brautwerber“ (sollte die unpunktierte Schreibung al-hätib die 
„richtige“ Form des Namens sein, so lautet die Übersetzung „der 
Brennholzsammler“). Auch dieser Name wird wieder in allen hier neu 
herangezogenen Quellen überliefert. Es handelt sich um einen Stern, 
der nördlich gemeinsam mit Station 24 (sacd as-sucüd, Aquarii + 
c1 Capricorni) aufgeht (M hat abweichend „südlich“, aber in M sind 
die Angaben der Himmelsrichtung häufig vertauscht). F sagt nur ganz 



Uber eine anwä1-Tradition mit bisher unbekannten Stemnamen 71 

knapp, nördlich mit dieser Station gehe al-hätib auf. Ebenso kurz 
führt M 244 den Stern an (mit vertauschter Himmelsrichtung: „süd- 
lich“; Schreibung hier: ). Z sagt an der analogen Stelle: „und in 
nördlicher Richtung ist bei ihr [seil, dieser Station] [ohne Punkt 
bei h], das ist ein einzeln stehender Stern [nagm munfarid]“. Ähnlich 
heißt es in Y: „und in nördlicher Richtung geht ein heller, einzeln 
stehender Stern [nagm mudP mufrad] auf, der [ohne Punkt bei 
h] genannt wird“. (Cf. hierzu noch al-wàdï, unten Nr.N29). Die 
Positionsangabe weist in die Pegasus-Gegend, wo als heller einzeln 
stehender Stern e Pegasi auffällt. Von e Pegasi ist in der Literatur 
sonst bisher kein einheimisch-arabischer Eigenname überliefert, so 
daß sich, falls unsere Identifizierung von al-hätib mit diesem Stern 
zutrifft, keine Überschneidung mit anderen Namenkomplexen ergibt. 

N12. imäm (?) 

Die Lesung und Bedeutung des Namens bleiben ganz ungewiß. Auf- 
fällig ist, daß das Wort keinen Artikel hat, was stark auf den Charak- 
ter als Eigenname hinweist (cf. auch oben Nr.N3, banät imäm). Der 
Name wird nur in Y überliefert. Dort heißt es (sub Station 18, al- 
qalb), in der Nähe von banät imäm [s.o. N3] seien zwei helle Sterne, 
die imäm genannt werden. Hier fällt des weiteren auf, daß — abwei- 
chend von der Norm der arabischen Namengebung bei den Sternen — 
einem Sternenpaar ein offenbarer Singularname beigelegt wird. In 
Station 19 (as-sawla) wird der Name noch einmal aufgezählt, aber 
nicht genau zugeordnet und ohne jede nähere Erklärung. Eine astro- 
nomische Identifizierung erscheint mir nicht möglich, da auch das 
Bezugsgestim banät imäm seinerseits nicht genau lokalisierbar ist. 

N13. al-kmlayn al-kabirayn 

Dieser Name wird nur in Y überliefert. Sub Station 7 (ad-diräc) heißt 
es dort, südlich gingen mit dieser Station gemeinsam auf ,>JL£ll. 

Ein Substantiv des Typus kamal o.ä. ( JT) läßt sich nicht nach weisen, 
es scheint sich ganz offenbar um die Korruption eines anderen Wortes 
zu handeln. Ebenso fällt auf, daß der gesamte Ausdruck, der das 
Subjekt der Phrase darstellt („und im Süden [seil, gehen auf] ...“), die 
Endung des casus obliquus (Dual) aufweist (in dieser Hinsicht macht 
die Handschrift sonst keine Fehler). Wir haben es also mit einer stark 
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korrupten Stelle zu tun. Eine mögliche Lesung wäre: oLiS3l (al- 
kalbän al-kablrän), „die beiden großen Hund[sstern]e“, da nämlich 
als südlich gemeinsam mit dieser Station aufgehend sehr gut die 
Sterne a Canis Maioris und a Canis Minoris in Frage kämen (von 
denen a Canis Maioris auch den anwä ^-Autoren mit den vermutlich 
von der griechisch-ptolemäischen Astronomie inspirierten Namen al- 
kalb „der Hund“ [Unters. 139] und kalb al-gabbär „Hund des 
Orion“ [Unters. 140] bekannt war — auch bei Y hier innerhalb dieser 
selben Station erwähnt, cf. oben zu Nr. 140 sowie unten G 19). Und 
für das Wort al-kalbän (Dual) hat Y bereits sub Station 4 (ad-daba- 
rän) eine ähnliche Verschreibung: jliOl (cf. oben zu Nr. 144). 

N14. al-mahamil 

„die Kamelsänften“. F zählt bei Station 4 (ad-dabarän) als im Süden 
mitaufgehende Sterne auf: al-arnab („der Hase“ - s. unten Gl), das 
sind vier Sterne wie (calä mitäl) al-gabha (Çyr|a Leonis, die 10. Mond- 
station, = Unters. 103 a), sie werden JJUJJ genannt. Derselbe Name 
erscheint in M 252, ebenfalls sub Station 4; hier sind es vier im Süden 
mitaufgehende kleine Sterne in der Form von al-gabha (arbac [sic] 
kawäkib sigär ka-hay'at al-gabha), namens J^UJ.1. Der „Hase“ (al- 
arnab) wird in M nicht mit aufgeführt. In Z und Y werden das Ge- 
stirn und sein Name an dieser Stelle nicht überliefert. Allerdings 
scheint es, daß Z ein Relikt davon aufbewahrt hat in Gestalt der 
Definition des Namens al-qaläJis: „kleine Sterne in Form eines Ka- 
melreitgestells für Frauen“ (al-hawdag), s.o. Nr.214. Die Lagebe- 
schreibung ist eindeutig und erfaßt vier markante Sterne des grie- 
chisch-ptolemäischen Bildes Hase (daher F: al-arnab), aßyh Leporis, 
für die ansonsten in der arabischen Tradition die Namen cars al- 
gawzä3 (= Unters. 39), kursly al-gawzä1 [al-mu’ahhar] (= Unters. 
148 a/b) und an-nibäl bzw. an-nuhul (= Unters. 203) angegeben 
werden. Die Lesung des Namens selbst ist unsicher: M hat das besser 
verständliche al-mahämil, „die Kamelsänften“, während F al-mahäyil 
schreibt, was ein Plural zu mahäla „Rückenwirbel“ sein könnte (Lane 
s.r. hwl, wo hierfür allerdings der „gesunde Plural“ mahälät verzeich- 
net ist). Der Vergleich mit al-gabha kann sich nur auf die Zahl der 
Sterne (vier) beziehen, nicht aber auf die Figur des Bildes, da die vier 
Sterne von al-gabha eine Art von geknickter Linie darstellen, wäh- 
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rend ctßyö Leporis ein nicht ganz regelmäßiges Rechteck bilden. 
Darum ist die Vergleichsformel in F (calä mitäl, „wie“) treffender als 
das anscheinend unkontrolliert nachgeplapperte und dabei abgewan- 
delte ka-hay^at... („in der Form, Gestalt von ...“) in M. 

N15. al-mihrab 

„die Gebetsnische“. Der Name wird nur in Y überliefert (Station 21, 
al-balda): Der Autor spricht von dem in der Nähe dieser Station 
stehenden Gestirn al-qiläda (= Unters. 229), das der Wegweiser zu 
dieser Station sei (wa-l-qiläda daliluhä) und fährt dann fort: wa-hiya 
sittat nugütn ka-annahä qaws cagamiya wa-abl al-garb yusam- 
münahä l-mihräb li-sibbihä bi-dälika li-kawnihä min waqt tatlucu ilä 
waqt tagrubu tuwäri [leg. tuwäzt] al-qibla fl d-diyär al-Misriya wa- 
rnä qaruba min cardihä min gibat al-magrib, „ das [seil, al-qiläda] sind 
sechs Sterne [geformt] wie ein persischer Bogen; die Bewohner des 
Westens nennen es [seil, das Gestirn al-qiläda] al-mihräb, 'die Gebets- 
nische’, wegen seiner Ähnlichkeit damit, weil es nämlich von dem 
Moment, da es aufgeht, bis zu dem Moment, da es untergeht, für 
Ägypten und die westlich angrenzenden Länder mit annähernd glei- 
cher Breite in der Richtung der Qibla [Gebetsrichtung nach Mekka] 
steht“ [tuwäzt, „parallel ist zu, in der Richtung von ... steht“, so zu 
punktieren statt des tuwäri der Handschrift]. Ein Relikt hiervon ist 
auch in Z zu finden, wo es nämlich über die Station 21 (al-balda) 
heißt: das sei eine sternenleere Gegend zwischen an-nacäHm al-wärida 
[= Unters. 179 und 183; Station 20] und sacd ad-däbih [= Unters. 
257,5; Station 22], wa-süratuhä cinda bacdihim sittat nugütn mitl 
qaws acgarni, „und ihre [d.h. der Station al-balda] Gestalt bestehe für 
gewisse Leute aus sechs Sternen, [geformt] wie ein persischer Bogen“. 
Das ist in Y die Beschreibung der sechs Sterne von al-qiläda, doch 
wird dieser Name in Z nicht genannt, vielmehr werden diese sechs 
Sterne hier für die Station al-balda selbst substituiert, die ja eigentlich 
nach der klassischen Überlieferung ein sternenleerer Raum zwischen 
den angrenzenden Stationen 20 und 22 ist. 

Hiermit sind die ragaz-Verse von as-$arif al-Müsawi (Abü 1-Hasan 
cAli ibn Muhammad al-Husayni al-Müsawi at-Tüsi Ibn Daftar 
Hwän) über die Mondstation al-gabha (10. Station, £yr|a Leonis) zu 
vergleichen, die at-Tifäsi 159,12—14 = Ibn Manzür 136,-6/4 zitiert: 
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„Ich wußte nicht, als die Finsternis ihre Zeltstricke ausspannte [= sich nieder- 
ließ], 

ob es die Sterne von al-gabha sind oder Becher. 
Würde man sie aufrecht hinstellen, glichen sie dem mihräb, 
viere - wieviele Berechnungen haben sie zunichte gemacht. 
Als wären sie, nachdem sie in falscher Richtung gekreist, 
Weinbecher, die in schiefer Reihe aufgestellt wurden.“ 

Es sieht jedoch nicht so aus, als ob zwischen den beiden Stellen ein 
Zusammenhang besteht. Bei der von Z angeführten Benennung liegt 
der Grund für die Namengebung offensichtlich in der astronomischen 
Stellung, die die Richtung der Qibla anzeigen kann. as-$arif al- 
Müsawi dagegen scheint einen rein poetischen Vergleich anzustreben, 
wobei für die Wahl des Wortes mihräb verstechnische Gründe 
maßgeblich waren und nicht etwa wirkliche Sternbeobachtung am 
Himmel. 

N16. al-macrifa 

„das Wissen, die Kenntnis“. Der Name wird in F, Z und Y überlie- 
fert. F zählt sub Station 8 (an-natra) unter den nördlich gemeinsam 
mitaufgehenden Gestirnen neben al-atäfi (hier wohl = Unters. 17 
oder 18), al-qidr (= Unters. 228) und banät nacs (= Unters. 55/56) 
auch auf Äi^il, ohne nähere Erklärung. Z hat dieselbe Aufzählung, 
aber unter Station 7 (ad-diräc). Bei der anschließenden bildlichen 
Darstellung der Gestirne ist al-macrifa hier durch drei Sternsymbole 
gekennzeichnet; für Z besteht das Gestirn also aus drei Sternen. Y 
hat nahezu denselben Wortlaut wie Z, ebenfalls unter Station 7. Da 
ein arabischer Gestirnname al-macrifa «^11 bisher nirgends überlie- 
fert wurde, liegt es nahe, das betreffende Wort hier überall al- 
miczafa zu punktieren („die Leier, das Saiteninstrument“), was eine 
der arabischen Übertragungen des griechisch-ptolemäischen Stem- 
bildnamens Lyra war (cf. Kunitzsch [4], 177f., bei I und S. Auch bei 
as-Süfi erscheint im Hyderabader Druck al-macrifa statt des erforder- 
lichen al-miczafa). al-miczafa würde astronomisch also das Sternbild 
Lyra, Leier bzw. dessen Hauptsterne bezeichnen. Als Name gehört es, 
falls meine Ableitung zutrifft, nach unten in die Gruppe von Namen, 
die aus der griechisch-ptolemäischen Astronomie abgeleitet sind (cf. 
dort, G24). 
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N17. [al-]mizan 

„die Waage“ (von suhayl al-wazn). In Station 2 (al-butayn) erwähnt 
Z unter den südlich mitaufgehenden Sternen suhayl al-wazn (hier: 
suhayl al-wazzän, cf. oben zu Nr.273d). Weiter wird dann gesagt: 
„bei ihm sind zwei kleine Sterne, von denen es heißt, sie seien seine 
'Waage’“ (wa-macahü nagmän sagirän yuqälu innahumä mizänuhü). 
Ganz ähnlich wird an der analogen Stelle von Y überliefert: Wa- 

rna" ahü kawkahän sagirän humä mizänuhü, „ bei ihm [seil, suhayl al- 
wazn, hier nur: al-wazn] sind zwei kleine Sterne, die seine 'Waage’ 
sind“. Da der Bezugsstern suhayl al-wazn selbst nicht genau identi- 
fiziert ist, lassen sich auch die beiden daran angeschlossenen kleinen 
Sterne astronomisch nicht näher identifizieren. 

N18. al-mustahsif 

F überliefert unter Station 2 (al-butayn) als nördlich mitaufgehenden 
Stern mi"sam at-turayyä (yh Persei, der Doppelsternhaufen; Unters. 
169), näher beschrieben als „heller Stern“ (kawkab mudV), der auch 
canäq al-ard (y Andromedae; Unters. 34a) und al-mustahsif (Mss.: B 
al-mustahsaf, T al-mustahsif, D al-msthsf, unvokalisiert) genannt 
werde. Hier scheint eine Vermischung verschiedener Elemente statt- 
gefunden zu haben. mi"sam at-turayyä einerseits und canäq al-ard 
andererseits sind traditionsgemäß zwei deutlich unterschiedene Ge- 
stirne. Der Alternativname al-mustahsif scheint mit "anäq al-ard 
zusammenzugehören. An der analogen Stelle in Z heißt es ganz ein- 
deutig: „und mit ihr [seil, der Station al-butayn] geht in nördlicher 
Richtung gemeinsam auf "anäq al-ard, das ist ein heller Stern [kaw- 
kab mudV], der al-mustahsif [mit h, ohne Punkt] genannt wird“. Die 
widersprüchliche Gleichsetzung mit mi"sam at-turayyä fehlt hier. 
Noch kürzer heißt es an der analogen Stelle in Y: „und es geht auf ein 
heller Stem [kawkab durrt], der "anäq al-ard genannt wird“. Hier ist 
nun auch die Gleichsetzung von "anäq al-ard mit dem ansonsten 
unbekannten und nirgends belegten Namen al-mustahsif weggeblie- 
ben. Wir können also mit aller Vorsicht festhalten, daß es anschei- 
nend in einer abgelegenen Überlieferung zu "anäq al-ard einen Alter- 
nativnamen gab, dessen Lesung und Bedeutung aber nicht genau zu 
fassen sind. Ein 10. Verbstamm zu der Wurzel hsf ist in den Lexika 
nicht nachzuweisen, so daß die Formen al-mustahsif und al-mustah- 
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saf (mit h) kaum richtig sein dürften. Dagegen gibt es dort einen 10. 
Stamm zu der Wurzel hsf, mit verschiedenen Bedeutungen, und von 
dessen Partizip ein eigenes Substantiv al-mustahsif, „a narrow far g 
[or vulva]“ (Lane). Damit ist freilich noch nicht erwiesen, daß dies 
wirklich die richtige Lesung und Bedeutung unseres Sternnamens ist. 

N19. an-namir 

„der Tiger, oder: Leopard“. Zu der Station 12 (as-sarfa) erwähnt Z 
als südlich mitaufgehendes Gestirn einen Stern al-birgis (cf. oben zu 
Nr.66), „und diesen nennen die Bewohner von Mekka [ahl Makka] 
an-namir“. Y schreibt an der analogen Stelle kürzer: „[Aufzählung 
nördlich mitaufgehender Sterne] ... und al-birgis, das ist an-namir“-, 
in der vorangehenden Zeile hatte er aber noch awwal nugüm al-birgis 
(„den ersten von den Sternen al-birgis“) als südlich mitaufgehenden 
Stern zu dieser selben Station aufgezählt. Es herrscht also hinsichtlich 
des Namens al-birgis Unklarheit; er tritt bald als nördlich, bald als 
südlich mitaufgehendes Gestirn auf, und das Gestirn scheint bald nur 
aus einem, bald aus mehreren Sternen zu bestehen. Aus diesen diver- 
gierenden Angaben läßt sich folglich auch über an-namir keine ein- 
deutige Klarheit gewinnen. 

N20. al-nzm'n 

Y gibt an (Station 26, al-farg al-muqaddam), daß gemeinsam mit 
dieser Station in der Deklination von subayl = a Carinae — also sehr 
tief südlich — acht Sterne aufgehen, die ùLkJI [Nominativ] genannt 
werden. Da auf eine Anzahl von acht Sternen bezogen, müßte der 
Name nach klassischem Brauch ein Substantiv im Plural sein, dem 
Schriftbild nach vom Typus fu/iclän; aber die Wörterbücher registrie- 
ren keinen Plural der Art nuzmän/nizmän. Als Dual-Nominativ kann 
man jLkJI aber auch nicht auffassen, da der Name sich ja, wie genau 
angegeben ist, auf acht, nicht auf zwei Objekte bezieht (angum tamä- 
niya). Eine Reminiszenz dieses Sachverhalts wird in Z sichtbar, wo es 
sub Station 26 heißt: gemeinsam mit dieser Station gehe in südlicher 
Richtung einer der Sterne von al-qaws [s.u. Nr.N23] auf; das sei ein 
heller Stern, der in der Deklination von suhayl auf gehe [so oben 
Y für seine acht Sterne al-nzm^n] und suhayl al-qäbis [s. oben 
Nr. 273 c] genannt werde. Beim gegenwärtigen Stand der Quellen- 
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kenntnis kann man über diesen unvollkommenen Befund nicht hin- 
ausgelangen. 

N21. qussat al-hamal 

„das Stirnhaar, die Haarlocke des Widders“. In Z die zodiakale Iden- 
tifikation des Sternnamens al-hasäs (s. oben Nr. N10). 

N22. ar-räh 

„der Wein“ (?). Nur M 253 (Station 5, al-haqca) zählt in einer Reihe 
südlich mit dieser Station gemeinsam aufgehender Gestirne (al- 
gawzä3 = Orion; al-hsJn pro suhayl hadäri, s.o. Nr.273 b; al-makäki, 
s.o. Nr. 155) auch ç\J\ mit auf. In dieser Form kann das Wort nichts 
anderes als „Wein“ bedeuten, was als Sternname wenig überzeugend 
wirkt. Vielleicht steckt dahinter der Gestirnname tag al-gawzä1 (ar- 
räh also aus at-täg verdorben), „Krone der gawzä3“ (Unters. 295); 
diese Sterne gehen nördlich zusammen mit bzw. kurz vor al-haqca 
auf, und F schreibt unter dieser Station direkt: talaca qablahä täg al- 
gawzäJ ..., „vor ihr [seil, dieser Station] geht täg al-gawzä1 auf, im 
Kreis angeordnete Sterne [kawäkib mustadha] als wären sie eine 
Krone“. Z und Y führen diese Sterne an der entsprechenden Stelle 
(sub Station 5) nicht an. 

N23. sahm ar-räml 

„der Pfeil des Schützen“. Nach alter Überlieferung wurden die sechs 
schwachen Sterne von al-qiläda (^2oJtdpu Sagittarii, Unters. 229) von 
„einigen Leuten“ oder von „der Menge“ auch al-qaws genannt ( = 
Unters. 225). Ein „Bogen“ wird zweimal auch von Z angezogen: 
einmal unter Station 26 (al-farg al-muqaddam), wo es heißt, mit 
dieser Station gemeinsam gehe in südlicher Richtung, in der Deklina- 
tion von a Carinae (suhayl), ein Stern aus dem Gestirn al-qaws auf, 
der hell sei [! — in klassischer Tradition wurden diese Sterne, entspre- 
chend dem tatsächlichen Befund am Himmel, alle ausdrücklich als 
„klein und schwach“, sigär haflya, bezeichnet] und suhayl al-qäbis 
genannt werde [cf. oben Nr. 273 c]. 

Ein zweites Mal nimmt Z Bezug auf den „Bogen“ bei Station 27 
(al-farg al-mu^ahhar). Hier wird als südlich mit dieser Station aufge- 
hend u.a. sahm ar-rämi erwähnt. Anschließend heißt es dort noch 



78 Paul Kunitzsch 

weiter: wa-bacd nugüm al-qaws wa-hiya ka-hay'at al-qaws al-cara- 
btya wa-sahm ar-rämi nagm wähid mudV sibh al-murakkab calä 
kabid al-qaws, „[Aufzählung der südlich mitaufgehenden Sterne, 
zuletzt: wa-sahm ar-rämt\ ... und einer der Sterne von al-qaws [wel- 
cher von diesen, wird hier nicht näher bestimmt, im Gegensatz zu 
dem vorangehend genannten Fall aus Station 26]; dieser [seil, der 
Bogen, al-qaws] hat die Gestalt eines arabischen Bogens; und [der 
Stern] sahm ar-rämi, 'der Pfeil des Schützen’, ist ein einzelner heller 
Stern, wie die am Mittelstück, Griff des Bogens, angelegte Pfeilspitze“. 

Ein Stern sahm al-qaws „Pfeil des Bogens“ ist auch bei Ibn Qu- 
tayba 75,9-10 erwähnt: wa-hiyäla l-qaws kawkab yuqälu lahü sahm 
al-qaws, „gegenüber von al-qaws [hier also im Sinne von al-qiläda, 
s.o.] ist ein Stern, der sahm al-qaws genannt wird“ (nicht in Unters, 
verzeichnet). Der Blick an den Himmel bzw. in den Himmelsatlas läßt 
allerdings nicht erkennen, welchen Stern die arabischen Autoren hier 
gemeint haben könnten. Es gibt vor dem klassischen „Bogen“ oder 
ihm gegenüber keinen auffälligen helleren Stern, der im gedachten 
Sinne als „Pfeil“ oder „Pfeilspitze“ ins Auge fiele. Allerdings scheint 
es so, als ob Z einerseits und Ibn Qutayba andererseits hier von ver- 
schiedenen Sternen sprechen. Während der „Pfeil des Bogens“ bei Ibn 
Qutayba eindeutig mit dem sonst in der Tradition al-qiläda genann- 
ten „Bogen“ zusammengehört, scheint Z seinen „Bogen“ viel weiter 
südlich anzusetzen (cf. auch oben zu Nr. 273 c, suhayl raqäsiY9. 

N24. as-saratän 

„der Krebs“. Unter Station 9 (at-tarf) gibt Z als südlich mit dieser 
Station gemeinsam aufgehendes Gestirn baldat at-taclab an und fügt 
dazu die Bemerkung: wa-yusammä as-saratän wa-bihä summiya bürg 
as-saratän, „und es [seil, das Gestirn baldat at-taHab] wird auch as- 
saratän, 'der Krebs’, genannt; hiernach erhielt das Tierkreisbild Krebs 
seinen Namen“. Etwas kürzer sagt an der analogen Stelle Y nur: 
baldat at-taHab (südlich gemeinsam mit Station 9 aufgehend) werde 

19 Von diesem „Bogen“ und „Pfeil“ aus klassischer Überlieferung sind zu unterschei- 
den die Gestirne al-qaws („der Bogen“), sahm al-qaws („der Pfeil des Bogens“), und 
sahm al-awwal (etwa „der dem Pfeil Vorangehende“), welche die arabischen Nautiker 
des Indischen Ozeans um 1500 kannten und benutzten; cf. meine abschließende Deu- 
tung in Der Islam 52 (1975), 274 f. 
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auch as-saratän genannt. An diesen Angaben fällt eine gewisse Un- 
stimmigkeit auf, es scheinen Verwechselungen eingetreten zu sein. In 
der klassischen Tradition wird baldat at-taclab üblicherweise angese- 
hen als die Himmelsgegend zwischen Station 27 (y Pegasi + a An- 
dromedae) und dem Fisch, auf dessen Bauch ß Andromedae steht ( = 
Station 28), cf. Unters. 52 sowie ebenfalls noch al-Marzüqï I 
196,13—14, der darüber hinaus hinzufügt: „rechts [oder: südlich] von 
al-mirfaq [= a Persei]“. In Z und Y ist also baldat at-taHab an völlig 
anderer Stelle lokalisiert, nämlich südlich von at-tarf (= x Cancri 4- 
X Leonis), etwa auf der Linie a Canis Minoris — a Canis Maioris. In 
dieser Richtung, allerdings weiter nördlich und unmittelbar an x 
Cancri heran, liegt in der Tat das Tierkreisbild Krebs. Insofern ist der 
zweite Teil der Aussage in Z und Y zutreffend, daß das dort befind- 
liche Gebilde „Krebs“ genannt werde. Daß jedoch dieses Gebilde 
selbst an sich baldat at-taclab geheißen habe, muß auf einer Verwech- 
selung beruhen. Wenn es ferner heißt, der Name as-saratän jenes 
Gebildes sei Ursache für die entsprechende Benennung des Tierkreis- 
bildes gewesen, so darf man das getrost als reine Spekulation betrach- 
ten. Die Tierkreisnamen sind ja doch älter, ihre Benennungen wurden 
nicht erst von den Arabern aufgebracht. 

N25. surrat al-büt 

„der Nabel des Fisches“. Bei M 249 (Station 28, batn al-büt) sowie an 
analoger Stelle in Y wird erwähnt, daß der helle Stern in der Figur des 
Fisches, nach dem diese Mondstation benannt ist (ß Andromedae), 
surrat al-büt genannt werde. Sonst waren dafür die Namen batn al- 
büt bzw. batn as-samaka (= Unters. 64a/b) und qalb al-büt ( = 
Unters. 217) verbreitet. Dieselbe Angabe ferner noch bei al-Qalqa- 
sandi 163,7—8, wo außerdem noch die Variante qalb as-samaka, 
„Herz des Fisches“ (sic, statt des üblichen qalb al-büt) verzeichnet ist. 

N26. sürat Adam 

„die Figur Adams“. M 253 (Station 5, al-baqca) schreibt: wa-macabä 
kawkab bi-qurbihä yuqälu lahü sürat Adam, „bei ihr [seil, dieser 
Station] ist ein Stern, dicht bei ihr, der sürat Adam genannt wird“. 
Diese merkwürdige Benennung für einen (!) Stern dürfte ein Reflex 
der arabischen Auffassung der gesamten Orionfigur sein (als deren 
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„Kopf“ ja die Station al-haqca angesehen wurde), cf. Unters. S.23f., 
sowie noch Y (Station 4, ad-dabarän): wa-l-gawzä1 tusbibu l-insän, 
„die gawzä1 [= Orion] ähnelt einem Menschen“; al-Marzüqï II 
379,5—6: li-anna l-gawzä1 fl l-manzar sabiha bi-sürat al-insän, „denn 
al-gawzä1 ist im Anblick der Figur eines Menschen ähnlich“. Auch as- 
Süfi hatte früher bereits geschrieben (264,2—4): wa-hiya sürat ragul 
qäJim ... asbah say3 bi-sürat al-insän lahü ra‘s wa-mankibän wa- 
riglän ..., „sie [seil, al-gawzä1] bildet die Figur eines aufrecht stehen- 
den Mannes ... äußerst ähnlich der Figur eines Menschen mit Kopf, 
zwei Schultern und zwei Füßen ...“. Ahmad ibn Mägid, der Nautiker 
des Indischen Ozeans gegen Ende des 15.Jahrhunderts, schreibt 
(unter Station 5, al-haqca) von sürat al-gawzä1 (dem Sternbild Orion): 
wa-tusammä sürat Luqmän, „es [seil, das Sternbild] wird [auch] 
'Figur Luqmäns’ genannt“ 20. Luqmän ist eine Gestalt der arabischen 
Sage, tritt im Koran auf und wurde später gelegentlich auch als Fabel- 
dichter, analog zu Äsop, aufgefaßt21. 

N27. at-tawäbic 

„die Nachfolgenden“. F (im Anhang) bezeichnet hiermit die je drei 
Schwanzsterne des Kleinen und des Großen Bären, d.h. die kleinen 
und die großen banät nacs. So ist a Ursae Minoris (al-gudayy, Unters. 
107a/b) kawkab mudP fi awähir tawäbic banät nacs as-sugrä, „ein 
heller Stern am Ende der 'Nachfolgenden’ der kleinen banät nacs“; 
der Stern as-suhä ( = Unters. 271, unser „Reiterlein“) steht in der 
Nähe des mittleren Sterns (= £ Ursae Maioris, cf. Unters. 33) von 
den tawäbic banät nacs, den „Nachfolgenden der [großen] banät 
nacsdann werden dort noch die individuellen Namen der drei 
Schwanzsteme des Großen Bären, d.h. also der drei banät von den 
großen banät nacs, aufgeführt (wa-tusammä tawäbf banät nacs al- 
kubrä al-awwal..., „die 'Nachfolgenden’ von den großen banät nacs 
werden [folgendermaßen] benannt: der erste ...“ Z dagegen schreibt 
(Station 13, al^awwä1): wa-yatlucu tna'ahü ... wa-min nähiyat as- 
Sa ‘m at-tawäbic wa-hiya ciddat nugünt tahta l-qäri min banät nacs 

20 Fawä’id 47,10 = Übers. Tibbetts 87,13. Cf. dazu noch G. R. Tibbetts, in Der 
Islam 40 (1965), 192 (Nr. 33), und P. Kunitzsch, ib. 43 (1967), 59. 

21 S. dazu den ausführlichen Artikel „Lukmän“ von B.Heller, in Handwörterbuch 
des Islam, Leiden 1941, 365-368. 
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yuqälu lahä tawâbï banät nacs, „und es gehen mit ihr [seil, dieser 
Station] auf und in nördlicher Richtung at-tawäbic, 'die Nachfol- 
genden’, das ist eine Anzahl Sterne unterhalb von al-qäri [cf. o. zu 
Nr. 213], von den banät nacs, man nennt sie tawäbic banät nacs, 'die 
Nachfolgenden der banät nacs'“. In der anschließenden figürlichen 
Darstellung sind dem Namen at-tawäbic sieben unregelmäßig ange- 
ordnete Sternsymbole beigegeben. An analoger Stelle heißt es in Y: 
wa-yatlucu macahü min nähiyat as-Èa’m at-tawäbic wa-hiya nugüm 
tahta l-qäri, „und es gehen mit ihr [seil, dieser Station] in nördlicher 
Richtung at-tawäbic, 'die Nachfolgenden’, auf, das sind Sterne unter- 
halb von al-qäri“. Während bei F at-tawäbic ganz klar die Schwanz- 
sterne des Kleinen und des Großen Bären selbst sind, ist die Lage bei 
Z und Y nicht eindeutig. Nach dem Wortlaut der Definition scheinen 
diese beiden Texte darunter andere Sterne im Bereich des (Großen) 
Bären zu verstehen. Auch hinsichtlich des hier angezogenen Bezugs- 
sterns al-qäri herrscht Konfusion; einerseits scheint es, als wäre er = 
al-qä'id, r; Ursae Maioris, also selbst einer der Schwanzsterne (cf. 
oben zu Nr.213), andererseits sollen die tawäbic unterhalb von ihm 
stehen, und er selbst wird darüber hinaus auch noch anderweitig 
eingeordnet (cf. oben zu Nr.213). 

N28. curf al-asad 

„die Mähne des Löwen“. Z (Station 11, az-zubra) erwähnt, daß 
oberhalb von az-zubra ( = öff Leonis) „kleine Sterne“ (kawäkib si gär) 
seien, die curf al-asad genannt werden. Wörtlich dieselbe Aussage 
enthält Y an der analogen Stelle. Gemäß der Ortsangabe scheint der 
Name eine Reminiszenz an den ptolemäischen nkôxapoç („Haar- 
locke“) zu sein, der im Gebiet des modernen Sternbildes Coma Bere- 
nices angesiedelt war. Hierzu sowie zu weiteren Stellen, wo die Be- 
zeichnung curf al-asad vorkommt, cf. Kunitzsch [4], 282f., Nr. 351 
mit den Fußnoten 179-180. 

N29. al-wädi 

„der Trockenflußlauf, das Wadi“. Der Name ist allen Vertretern 
dieses Überlieferungskomplexes gemein. F (Station 25, sacd al- 
ahbiya) erwähnt als nördlich gemeinsam mit dieser Station aufgehend 
kawäkib al-wädi, „die Sterne von al-wädi“. (Südlich dazu läßt er sacd 
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al-humâm = Pegasi [Unters. 257,6 a] aufgehen; hier ist die Him- 
melsrichtung falsch: zu sacd al-humäm müßte es heißen „nördlich“. 
Falls dies nicht nur ein vereinzelter Fehler ist, läge eine Vertauschung 
der beiden Angaben vor, d.h. zu al-wädi wäre „südlich“ anzuneh- 
men, wie zu sacd al-humäm auf jeden Fall „nördlich“). M 246 (eben- 
falls unter Station 25) schreibt: wa-yatlucu marahü muhädiyan min 
al-ganüb talätat kawäkib tusammä al-wädi, „und es gehen zusammen 
mit ihr [d.h. dieser Station] direkt gegenüber im Süden drei Sterne 
auf, die al-wädi genannt werden“. Z sagt (sub Station 24, sacd as- 
sucüd): wa-macahü nagmän yuqälu lahumä al-wäri [sic] yatlucu 
qabla muqaddam ad-dalw as-sa2mi, „bei ihm [seil, al-hätib, der nörd- 
lich zusammen mit dieser Station aufgehen soll, vielleicht = e Pegasi; 
s.o. N11] sind zwei Sterne namens al-wäri, sie gehen vor dem nördli- 
chen Stern des Vorderteils von ad-dalw [d. h. ß Pegasi] auf“ 22. Etwas 
kürzer heißt es bei Y an der analogen Stelle (Station 24): wa-macahü 
nagmän qabla muqaddam ad-dalw, „bei ihm [seil, al-hätib] sind zwei 
Sterne, vor dem Vorderteil von ad-dalw“22. Man erkennt, daß Y 
lediglich eine verkürzte Version des Wortlauts von Z bietet, bei der 
auch der Name selbst weggelassen wurde. Wir stehen also wieder 
einmal vor sehr widersprüchlichen Angaben: zwei oder drei Sterne, 
namens al-wädi oder al-wäri, die nördlich oder südlich mit Station 25 
(yjtÇr] Aquarii) zusammen oder vor ß Pegasi aufgehen und eventuell 
in der Nähe von al-hätib (vielleicht = e Pegasi) stehen. Es wäre zu 
überlegen, ob diese widersprüchlichen Angaben nicht letzten Endes 
ein Reflex einer Benennung innerhalb der griechisch-ptolemäischen 
Astronomie sein könnten: der 23. bis 42. Stern des Wassermanns (63, 
x; 73, Jt; 83, h; 90, q>; 92, x; 91, ip1; 93/95, t]»2>3; 94; 102, io1; 105, 
w2; 103/104, A1-2; 106, i1; 108, i3; 98, b1; 99, b2; 101, b3; 86, c1; 89, 
c3; 88, c2 Aquarii und a Piscis Austrini) stehen nämlich auf dem 
Wasserguß, den der Wassermann aus einem Gefäß ausgießt. In den 
arabischen Almagest-Übersetzungen steht für den „Wasserguß“ 
masabb al-mä\ al-mä2 al-munsakib, al-mä3 al-masküb (cf. Kunitzsch 
[4], 301, Nr. 445). Für diesen Wasserguß, oder Wasserstrom, benutzt 

22 Das Vorderteil von ad-dalw seinerseits (bzw. der nördliche Stern davon, ß Pegasi) 
geht nach Z und Y nördlich zusammen mit Station 25 auf. Das ist an sich eine Absurdi- 
tät, denn dieses Teilgestim (aß Pegasi) bildet ja selbst die 26. Mondstation, die natür- 
lich als solche ihren eigenen Aufgang hat. 
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der Nautiker Ahmad ibn Mägid (um 1500) den Namen an-nahr, „der 
Fluß“, und analog für a Piscis Austrini, auf dem Ende dieses Wasser- 
stroms, die Bezeichnungen awwal an-nahr, „Anfang des Flusses“ und 
ähir an-nahr, „Ende des Flusses“23. So wäre es denkbar, daß in dem 
wädi, „(Trocken-)Fluß“ unseres Überlieferungskomplexes eine Remi- 
niszenz an jenen ptolemäischen Wasserstrom anklingt. Von der Stel- 
lung her wäre das sogar einigermaßen plausibel, da die Sterne des 
Wasserstroms unmittelbar südwestlich an die Sterne von Station 25 
(yjt^ri Aquarii) anschließen und — mindestens in ihrem nördlichen 
Abschnitt — nahezu gemeinsam mit bzw. kurz nach ihnen aufgehen. 

N30. zand at-turayyä 

„der Vorderarm der turayyä“. Das ist in F (Station 1, as-saratäri) die 
zodiakale Zuordnung des Sterns al-hasäs, cf. oben Nr.N 10. 

N31. az-ziba3 

„die Gazellen“. Im Gegensatz zu den „Gazellen“ in Unters. 329, die 
dem Nordhimmel angehören, hat unser hiesiger Überlieferungskom- 
plex „Gazellen“ auf der Südhälfte des Himmels. Z schreibt unter 
Station 18 (al-qalb): wa-mimmä y alt al-Yaman yatlucu macahü az- 
zibäJ wa-hiya kawäkib fi qiblat al-caqrab, „nach Süden zu gehen mit 
ihr [d.h. dieser Station] az-zibä,, 'die Gazellen’, auf, das sind Sterne in 
Richtung des Skorpions“. Diese Definition ist etwas merkwürdig, da 
ja die Station al-qalb von dem Stern a Scorpii gebildet wird und sich 
schon mitten im Skorpion befindet. Vielleicht ist also gemeint „in 
Richtung des Hinterleibs des Skorpions“; dort stehen allerdings wie- 
derum die prägnanten Schwanzwirbelsterne (al-fiqarät, Unters. 99 a, 
bzw. al-afqira, hier oben ebenfalls zu Nr. 99 a), so daß für unsere 
„Gazellen“ in diesem Raum kaum noch in Frage kommende Objekte 
übrig bleiben. Y (ebenfalls Station 18) schreibt verstümmelt: „und es 
gehen Sterne namens az-zibä3 auf“, die Himmelsrichtung sowie son- 
stige nähere Angaben sind weggelassen. 

23 Im völligen Gegensatz zur Nomenklatur der „wissenschaftlichen“ arabischen 
Astronomie, wo an-nahr = Eridanus, und ähir an-nahr = f> Eridani ist. Cf. P. Ku- 
nitzsch, in Der Islam 43 (1967), 61 und 67, sowie ib. 51 (1974), 352. 
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III 

Namen nichtarabischen, griechisch-ptolemäischen Ursprungs 
[Hier werden auch einige Namen aus anderen anwä’-Büchern mit 

aufgeführt] 
(eigene Zählung, mit dem Zusatz G) 

Gl. al-arnab 

„der Hase“, Lepus, das 37. von den 48 ptolemäischen Sternbildern 
(cf. Kunitzsch [4], 196). In F zu Station 4 (ad-dabarän) als südlich 
mitaufgehendes Gestirn angeführt, mit dem Alternativnamen al- 
mabäyil (s.o. Nr.N14), vier Sterne, die sonst in der arabischen 
Astrothesie cars al-gawzäJ (= Unters. 39) usw. genannt werden. 

G2. al-^drä3 

„Jungfrau“, Name des Tierkreisbildes Jungfrau in den arabischen 
Übersetzungen aus dem Griechischen, zu f] FlaQffévoç; in der einhei- 
mischen arabischen Tradition hieß das Bild as-sunbula, „die Ähre“ 
(cf. Kunitzsch [4], 191). In F (Station 13, al-cawwä}) verwendet, um 
einen neuen Namen für das Gestirn cars as-sitnäk (= Unters. 40), d.h. 
das Sternviereck ßyöe Corvi zu bilden: sartr al-cadrä\ „der Thron der 
Jungfrau“. 

G3. al-cannäz 

„der Ziegenhirt“. F führt unter Station 4 (ad-dabarän) als nördlich 
mitaufgehendes Gestirn al-qalä’is an (cf. oben zu Nr.214) und sagt 
darüber: wa-hiya min kawäkib JhJI, „sie gehören zu den Sternen von 
öbJI Dieser Name ist sicher al-cannäz zu lesen, „der Ziegenhirt“, 
eine arabische Paraphrase für das ptolemäische Sternbild Auriga, 
Fuhrmann (cf. Kunitzsch [4], 182f., wo übrigens gleichfalls die 
Schreibvariante al-^n^q verzeichnet ist). Dieser Zusatz erhärtet die 
Interpretation, daß F (und analog M) unter dem Namen al-qalä’is 
hier abweichend die drei sonst üblicherweise al-aHäm genannten 
Sterne ßff Aurigae + ß Tauri [alt: y Aurigae] verstehen. 

G4. cayn at-tawr 

„das Auge des Stiers“ (cf. Kunitzsch [4], 266, Nr.277). In Y (Station 
4, ad-dabarän), wo diese Station wie auch sonst gelegentlich als 
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Gruppe von — in diesem Fall fünf - Sternen aufgefaßt ist (d.h. die 
Hyaden, und nicht a Tauri allein), wird hinzugefügt, darunter be- 
finde sich „ein heller Stern von sattem Licht“ (nagm mudV fïhi nür 
sälih), der cayn at-tawr genannt werde. Das ist a Tauri mit seiner aus 
der griechischen Astronomie abgeleiteten Benennung. 

G5. ad-dagaga 

„die Henne“, Cygnus (Schwan), das 9. von den 48 ptolemäischen 
Sternbildern (cf. Kunitzsch [4], 179). Ihn al-Agdäbi 69,13 erwähnt, 
daß das Gestirn al-fawäris ( = Unters. 98) bei den „wissenschaftli- 
chen Astronomen“ (al-munaggimün - im Gegensatz zu den einheimi- 
schen Überlieferungen der Araber) zum „Sternbild Cygnus“ (sürat 
ad-dagäga) gehöre. 

G6. ad-dubb al-akbar 

„der Große Bär“, das 2. der 48 ptolemäischen Sternbilder (cf. Ku- 
nitzsch [4], 172). F (im Anhang) erwähnt, daß banät nacs al-kubrä ( = 
Unters. 55) auch ad-dubb al-akbar, „der Große Bär“, genannt werde. 
Dieselbe Angabe machen auch Ihn Qutayba 148,4 und Ibn al-Agdäbi 
67,6, wobei jedoch an beiden Stellen genauer gesagt wird, diese Be- 
nennung stamme von den „wissenschaftlichen Astronomen“ (al- 
munaggimün). 

G7. ad-dubb al-asgar 

„der Kleine Bär“, das 1. von den 48 ptolemäischen Sternbildern (cf. 
Kunitzsch [4], 172). Die drei oben bei G6 zitierten Stellen erwähnen 
gleichzeitig, daß banät nacs as-sugrä (= Unters. 56) auch ad-dubb al- 
asgar, „der Kleine Bär“, genannt werde - bei Ibn Qutayba und Ibn al- 
Agdäbi ebenfalls wieder unter Hinweis auf die „wissenschaftlichen 
Astronomen“. 

G8. danab ad-dagaga 

„der Schwanz der Henne“, a Cygni (cf. Kunitzsch [4], 238, Nr. 105). 
Viele anwä’-Autoren erwähnen, daß der Stern ar-ridf (a Cygni, = 
Unters. 248) von den „wissenschaftlichen Astronomen“ danab ad- 
dagäga genannt werde: Ibn Qutayba 151,13; al-Marzüqï II 376,7—8; 
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Ibn al-Agdäbi 69,12. Dieselbe Angabe auch bei F (Station 20, an- 
na'ä’im), M 242 (ebenfalls Station 20) und Z (Station 19, as-sawla) — 
bei diesen überall ohne den Flerkunftsverweis auf die „wissenschaftli- 
chen Astronomen“. 

G9. danab ad-dubb al-asgar 

„der Schwanz des Kleinen Bären“ (cf. Kunitzsch [4], 217f., Nr. 1—3). 
al-Marzüqi II 371,14—15 erwähnt, dies sei die Bezeichnung der „wis- 
senschaftlichen Astronomen“ für die drei banät, die Schwanzsterne 
des Kleinen Bären, aöe Ursae Minoris. 

G10. danab an-nasr at-tädr 

„der Schwanz des Fliegenden Adlers“. F (Station 22, sacd ad-däbih) 
sagt über das Gestirn al-qacüd (ßayö Delphini, = Unters. 234), dies 
sei danab an-nasr at-tä'ir. Hier werden zwei Gestimbilder vermengt: 
das arabische Gestirn an-nasr at-tädr (aßy Aquilae, oder auch nur a 
Aquilae allein, = Unters. 194 a) und das an derselben Stelle befind- 
liche griechisch-ptolemäische Sternbild Adler (cf. unten G42, al- 
cuqäb), das die Araber gelegentlich aber auch mit ihrem einheimi- 
schen Namen an-nasr at-täHr bezeichneten (cf. Kunitzsch [4], 185f.). 
In der einheimisch-arabischen Überlieferung hat an-nasr at-täHr 
eigentlich keinen „Schwanz“, während in der griechischen Überliefe- 
rung der „Schwanz“ des Adlers bei dem Stern Ç Aquilae lokalisiert ist 
(cf. Kunitzsch [4], 254, Nr.210)24. Die Übertragung des „Schwanzes“ 
auf die Sterne des ptolemäischen Bildes Delphin ist also sehr willkür- 
lich. In M 244 (Station 22) ist der Name völlig deplaziert und als 
Ergänzung dem Namen der 22. Station, sacd ad-däbih (bzw. dem 
Namen as-sät [= Unters. 287] des kleinen Sterns v Capricorni in 
dieser Station) beigefügt. 

Gll. faqär al-hayya 

„das Rückgrat der Schlange“. Nach al-Marzüqï II 380,11 bei einigen 
der „wissenschaftlichen Astronomen“ die Bezeichnung für den Stern 

24 Im Sternkatalog von at-Tïzïnï (Epoche Ende 940 H = 1534) trägt t Aquilae daher 
direkt die Bezeichnung danab an-nasr at-tä’ir, cf. die Ausgabe bei Th. Hyde, Tabulae 
longitudinis et latitudinis stellarum fixarutn ex observatione Ulugb Beighi..., Oxford 
1665, im Anhang S. 73, Stern 8. 
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al-fard (a Hydrae, = Unters. 90; cf. auch unten G15, al-hayya). 
Belege für Vorkommen dieser Benennung in der astronomischen 
Literatur: Kunitzsch [3], S.7 Anm., Nr. 15 (as-Süfl, Kitäb al-camal bi- 
l-asturläb), und S.101, Nr. 12 (Sterntafel Typ XV: Ihn al-Kammäd, 
lateinisch: ficaresugia [d.i. Transkription von faqär as-sugäc] uel 
alfard)-, E.B.Knobel, „The Chronology of Star Catalogues“, in Me- 
moirs of the Royal Astronomical Society (London) 43 (1875—77), 
S.67, Nr.98 („la Vertèbre de l’Hydre“, Sterntafel von Aboul Hhassan 
= Abu 1-Hasan cAli al-Marräkusl, 13. Jahrhundert). 

G12. al-gabbär 

„der Riese, der Gewaltige“, die arabische Bezeichnung des griechisch- 
ptolemäischen Sternbildes Orion (cf. Kunitzsch [4], 194f.). F (Station 
7, ad-diräc): „die Sterne von al-gawzä3 werden auch 'die Sterne von 
al-gabbär [Mss. BT vokalisieren: al-gubär]1 genannt“. Cf. hierzu Ibn 
Qutayba 45,7: wa-l-gawzä1... wa-hiya tusammä l-gabbär, „Und al- 
gawzä1 ... und sie [al-gawzä1 ist im Arabischen feminin] wird al-gab- 
bär genannt“; al-Marzüql II 7,2: wa-l-gabbär ism li-l-gawzä1, „und 
al-gabbär ist ein Name für al-gawzä1“. 

G13. al-gadyän 

„die beiden Böckchen“. Es ist nicht sicher, ob hier wirklich eine ein- 
heimisch-arabische Benennung vorliegt, wie as-Süfi behauptet (cf. 
Unters. 104), oder ob es sich einfach um den griechisch-ptolemäi- 
schen Namen ’’Epicpoi, „Böckchen“, handelt (cf. Kunitzsch [4], 247, 
Nr. 161). Auch erwähnt bei Ibn al-Agdäbi 71,-2 (mit Druckfehler al- 
hidnayn25, acc., statt al-gadyayn). Cf. ferner hier oben zu Nr. 104, Y: 
OLäJI (Nominativ). 

G14. al-hawwa1 

„der Schlangenbeschwörer, Ophiuchus“, das 13. der 48 ptolemäi- 
schen Sternbilder (cf. Kunitzsch [4], 183). F (Station 17, al-ikltl) 
schreibt zu dem Stern ar-räd (a Ophiuchi, = Unters. 236): wa-r-räci 
huwa l-hawwä1 [Mss.: al-hwl], „und ar-räci ist 'Ophiuchus’“. Das ist 

25 In dem Zitat dieser Stelle bei Kunitzsch [4], 247, Nr. 161 (sub I, Zeile 5) Druck- 
fehler al-hindayn-, lies: al-hidnayn. 
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eine verkürzende und dabei leicht verfälschende Wiedergabe des 
Sachverhalts; richtig müßte es heißen: „und ar-räcl gehört zu [den 
Sternen von] / steht im 'Ophiuchus’“. 

G15. al-hayya 

„die Schlange“. al-Marzüqï II 380,10 sagt von den Sternen von cars 
as-simäk (ßyöe Corvi, = Unters. 40): hiya badan al-hayya, „sie 
bilden den Leib der Schlange“, wobei er mit al-hayya hier das ptole- 
mäische Sternbild Hydra meint (cf. Kunitzsch [4], 198 f.). Cf. eben- 
falls hier G11, G31, G40 und G41. Daneben wird al-hayya auch im 
Sinne des ptolemäischen Sternbilds Drache gebraucht, cf. G21. 

G16. huma 

„Stachel“ (des Skorpions), im Almagest bei den Schwanzsternen des 
Skorpions (u.a. X und u Scorpii, Stern 20 und 21 bei Ptolemäus; cf. 
Kunitzsch [4], 293, Nr.391). In M 241 (Station 19, as-sawla- dort in 
Zeile 7 und 9 der Anmerkung verdruckt: as-sawka statt as-sawla) 
heißt es erklärend beim Namen der Station: wa-yuqälu lahü 
[sic, was in humat al-caqrab zu emendieren ist; der Herausgeber hat 
a.a.O. falsch gabhat „Stirn“ als Emendation beigefügt], „und sie [seil, 
die Station] wird 'Stachel des Skorpions’ genannt“. Vgl. hierzu noch 
al-Gawäliqi, Sarh adab al-kätib, Kairo 1350, S. 177,10: wa-hiya allati 
tusammihä l-cämma humat al-caqrab wa-innamä l-huma as-samm, 
„sie [seil, diese Station, as-sawla] ist diejenige, die das Volk humat 
al-caqrab, 'Stachel des Skorpions’, nennt; al-huma [bedeutet] 'das 
Gift’“. Hier ist die Bezeichnung auf „das Volk“ zurückgeführt, 
während es doch eigentlich die „wissenschaftlichen Astronomen“ 
sein müßten. 

G17. al-ikltl as-samali 

„die Nördliche Krone“, das 6. der 48 ptolemäischen Sternbilder (cf. 
Kunitzsch [4], 176). Laut al-Marzüqï II 375,6 war dies die Bezeich- 
nung der „frühesten von den wissenschaftlichen Astronomen“ (al- 
awädl min al-munaggimin) für das Gestirn, das in der einheimischen 
arabischen Tradition den Namen al-fakka hat (= Unters. 85). Ibn al- 
Agdäbi 68,9 registriert die Benennung ebenfalls und führt sie, wie 
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üblich, auf die „wissenschaftlichen Astronomen“ (al-munaggimun) 
zurück, ohne Zusatz. 

G18. al-iwazza 

„die Gans“. In der Almagesttradition — bei as-Süfi: al-iwazz, eine 
Arabisierung aus al-lürä, der Transkription des griechischen Stem- 
bildnamens Aüpa, cf. Kunitzsch [4], 177f. — eine Benennung des 8. 
der 48 ptolemäischen Sternbilder, Lyra. Bei al-Marzüqi II 375,-2 eine 
Bezeichnung der „alten unter den wissenschaftlichen Astronomen“ 
(,al-qudamä’ min al-munaggimin) für das Gestirn, das in der einheimi- 
schen arabischen Tradition den Namen an-nasr al-wäqic hatte ( = 
Unters. 195 a). 

G19. kalb al-gabbar 

„der Hund des Gewaltigen, des Orion“. Kütuv, „Hund“ (und ara- 
bisch übersetzt al-kalb) war in der griechischen Astronomie der 
Name des Sternbildes „Großer Hund“ und ebenso des Sterns a dar- 
aus (cf. Kunitzsch [4], 197 und 320, Nr.531). Der gelegentlich von 
anwä^-Autoren für den Stern a Canis Maioris (Sirius) überlieferte 
Name kalb al-gabbär, in welchem auch die spezifisch auf den griechi- 
schen Orion festgelegte Bezeichnung al-gabbär vorkommt (cf. oben 
G12), scheint wohl auf diesem griechisch-ptolemäischen Modell zu 
beruhen und nicht aus einheimischer arabischer Tradition zu stam- 
men (s. auch Unters. 139 und 140, mit Zitaten aus Ibn Qutayba und 
as-Süfi). Cf. ferner noch al-Marzüqi II 7,2—3: wa-s-sicrä al-cabür ... 
wa-yusammä kalb al-gabbär aydan, „as-sicrä al-cabür [Sirius, Unters. 
289a] ... und er [seil, dieser Stern] wird auch kalb al-gabbär ge- 
nannt“. Auch in einigen unserer hier neu vorgelegten anwä ’-Texte 
kommt der Name vor: M 255 (Station 8, an-natra), und Y (Station 7, 
ad-diräc; hier verschrieben kalb al-gunün, sic, cf. oben zu 
Nr. 140). 

G20. al-kalban al-kabiran 

„die beiden großen Hunde“. Vielleicht ist dies die richtige Lesung 
eines in Y (Station 7, ad-diräc) vorkommenden, sonst nicht erklärba- 
ren Namens (cf. oben, N13). In diesem Falle würde der Name 
höchstwahrscheinlich auf dem Vorbild der griechisch-ptolemäischen 
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Astronomie mit ihren zwei Hunde-Sternbildern, dem Großen und 
dem Kleinen Hund (cf. Kunitzsch [4], 197), beruhen. 

G21. lisan al-hayya 

„die Zunge der Schlange“. Laut Ibn al-Agdäbi 68,3 nennen die „wis- 
senschaftlichen Astronomen“ den Stern ar-räqis (ft Draconis, = 
Unters. 240) lisän al-hayya. In der Tat steht (t Draconis in der grie- 
chisch-ptolemäischen Überlieferung auf der „Zunge“, arabisch al- 
lisän (cf. Kunitzsch [4], 223, Nr.29). Das ptolemäische Sternbild 
Drache selbst heißt in allen übersetzten und sonstigen einschlägigen 
arabischen Texten immer at-tinnin (cf. Kunitzsch [4], 172f.); an der 
Stelle bei Ibn al-Agdäbi ist dafür nun al-hayya eingetreten, wofür sich 
auch sonst noch Belege in der anwä’-Literatur finden (cf. Unters. 
Nr. 123 und S.26). 

G22. mankib al-faras 

„die Schulter des Pferdes“. Dieser Name für ß Pegasi beruht auf der 
Stellung des Sterns im ptolemäischen Sternbild Pegasus (cf. Kunitzsch 
[4], 257, Nr. 226). Er wird auch bei Ibn al-Agdäbi 76,3-4 angeführt. 
F (Station 27, al-farg al-mu'ahhar) erwähnt einen zu dieser Station 
nördlich mitaufgehenden Stern, dessen Name selbst ausgelassen ist 
und der sodann mit mankib al-faras gleichgesetzt wird. Auch M 247 
erwähnt als nördlich mitaufgehenden Stern zu Station 27 den Stern 
mankib al-faras und fährt dann fort: wa-huwa al-kawäkib [sic] alladi 
fï S......VÜI [leg. al-kaff al-hadib, wie der Name sonst einhellig 
überliefert wird]. Hier liegt wieder eine der in M so häufigen Ver- 
stümmelungen vor. In F hatte es hinter mankib al-faras weiter gehei- 
ßen: „Im Norden ist auch an-näqa 'die Kamelin’ [= Unters. 190], das 
ist al-kaff al-hadib [= unsere Kassiopeia, s. Unters. 136b]“. In der 
Fassung bei M müßte der Text hinter mankib al-faras also etwa lau- 
ten: wa-l-kawäkib [statt wa-huwa l-kawäkib] allati [statt alladi] fï l- 
kaff al-hadib, „und [d.h. Fortsetzung der Aufzählung: ein weiteres 
nördlich mitaufgehendes Gestirn, zweites Subjekt zu dem Verb wa- 
yatlucu\ die Sterne, die in al-kaff al-hadib [= Unters. 136b] stehen, 
d.h. in sanäm an-näqa [— Unters. 262]“. 
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G23. mankib al-gawza3 

„die Schulter der gawzä\ des Orion“. Jeder der beiden Sterne a und y 
Orionis stellt eine „Schulter“ der Orionfigur dar (cf. Kunitzsch [4], 
310, Nr.490). F (Station 5, al-haqca) läßt diese Station (= tap1-2 

Orionis) „zwischen zwei hellen Sternen“ auf gehen, von denen der 
hellere mankib al-gawzäJ heiße (= a Orionis). Diese Bezeichnung 
würde sowohl aus der griechisch-ptolemäischen als auch aus der 
altarabischen Anschauung des Orionbildes erklärlich sein, für beide 
Kulturen war Orion eine menschliche Figur mit zwei Schultersternen 
oben und zwei Fußsternen unten. In der arabischen Tradition gibt es 
jedoch für a Orionis noch die Bezeichnung y ad al-gawzä\ „Hand der 
gawzä\ des Orion“26, die figürlich nicht mit der „Schulter“ zusam- 
menpaßt. Vielleicht ist also die „Schulter“ doch eher auf die grie- 
chisch-ptolemäische Terminologie zurückzuführen (cf. Unters. 158 
und 31727). An der analogen Stelle in M 253 ist der Passus so formu- 
liert, daß al-haq'-a „ bay na mankibay al-gawzä(„zwischen den 
beiden Schultern von al-gawzä\ Orion“) aufgeht, wobei also ay 
Orionis unter dem Namen (im Dual) zusammengefaßt wurden. 

G24. al-miczafa 

„die Leier, das Saiteninstrument“, das 8. der 48 ptolemäischen Stern- 
bilder (cf. Kunitzsch [4], 177f.). Vermutlich ist dies die richtige Le- 
sung eines in F, Z und Y als al-macrifa überlieferten Gestirnnamens; s. 
oben, Nr.N 16. 

G25. mu^ahhar as-sugac 

as-sugäc ist die gängige arabische Bezeichnung des griechisch-ptole- 
mäischen Sternbilds Hydra (Kunitzsch [4], 198f.). M 236 (Station 13, 
al^awwä’) läßt südlich mit dieser Station zusammen aufgehen mu'ah- 
har as-sugäc, „das Hinterteil von as-sugäc, Hydra“. Die analogen 
Stellen in F und Z haben stattdessen den einheimischen arabischen 
Namen cars as-simäk (ßyöe Corvi, = Unters. 40), ohne eine nähere 
Identifikation hinzuzufügen. In M ist umgekehrt der einheimische 

26 Hieraus entstand, auf längeren Umwegen, der moderne Stemname Beteigeuze, 
Betelgeuse, für a Orionis; cf. Kunitzsch [1], 150, Nr. 72. 

27 Nicht länger 317a, da 317b zu streichen ist; cf. unten im Anhang zu Nr.317b ! 
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arabische Name ausgelassen und dafür nur die grob annähernde 
Gleichsetzung mit dem entsprechenden griechischen Sternbildteil 
angegeben. 

G26. qalb al-asad 

„das Herz des Löwen“, Eigenname des Sterns a Leonis, gebildet nach 
seiner Stellung innerhalb des griechisch-ptolemäischen Sternbilds 
Löwe (cf. Kunitzsch [4], 277, Nr.331). In der einheimischen arabi- 
schen Himmelsnomenklatur trug a Leonis für sich allein keinen 
Eigennamen; der Stern war, zusammen mit Çyr| Leonis, eingeschlos- 
sen in das Gestirn al-gabha, das die 10. Mondstation bildet (= Un- 
ters. 103 a/b). Immerhin erwähnen mehrere anwäD-Autoren, daß die 
„wissenschaftlichen Astronomen“ den Stern a Leonis, den südlichen 
der Gruppe al-gabha, qalb al-asad nennen; z.B. Ibn Qutayba 
56,10—11; al-Marzüqï I 191,11—12; Ibn Manzür 177,8—9 / at-Tifäsi 
202,1—2. Auch in unserer hier besprochenen anwä’-Tradition tritt der 
Name qalb al-asad in diesem Zusammenhang auf. Z (Station 10, al- 
gabha = 4 Sterne): wa-yatlucu ma'ahä nagm barräq26 yuqälu labü 
qalb al-asad, „mit ihr [seil, dieser,Station] zusammen geht ein sehr 
heller Stern auf, der qalb al-asad genannt wird“ (als separater Stern 
aufgeführt, obwohl a Leonis ja doch eigentlich bereits Bestandteil der 
Station al-gabha selbst ist); Y an der analogen Stelle: wa-ilä l-ganüb 
canbunna nagm mudV yusammä qalb al-asad, „ [al-gabha = 3 Sterne 
...] und südlich von ihnen ist ein heller Stern, der qalb al-asad ge- 
nannt wird“. Bei M 256 an der analogen Stelle ist der Text wieder 
stark verstümmelt: al-gabha ... wa-hiya arbacat kawäkib fihä cawag 
minbä kawkab barräq ähir al-arbaca yusammünahü [al-ma- 
gnün], „al-gabha ... das sind vier Sterne, in denen ein Knick ist, einer 
davon ist ein hell leuchtender Stern [cf. al-Gawäliqi !], der letzte [ = 
al-Gawâlîqï: wa-ahaduhä !] von den vier — ihn nennen sie al-magnün 
['der Verrückte’]“. Während der erste Teil dieser Beschreibung sich 
ganz eng mit den Formulierungen bei al-Gawäliqi berührt (bis ähir 

28 Zu diesem Adjektiv vgl. auch al-Gawäliqi, Sarh adab al-kätib, Kairo 1350, 
180,11—12: al-gabha arbacat kawäkib fihä cawag wa-ahadubä barräq wa-huwa at-täni 
minbä, „al-gabha [besteht aus] vier Sternen, in denen ein Knick ist [d.h. die in einer 
Reihe angeordnet sind, die einen Knick hat], und einer von ihnen ist sehr hell, er ist der 
zweite von ihnen“. 
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[al-arbaca]), folgt der Rest ab yusammünabü dagegen dem Wortlaut 
bei al-Marzüqi = Ibn Manzür/at-TTfäsi; dort heißt es klar: ... huwa 
alladî yusamtnïhi l-munaggimün qalb al-asad, „dieser ist es, den 
die 'wissenschaftlichen Astronomen’ qalb al-asad nennen“. In der 
Wiedergabe bei M ist aus diesem Satz der eigentliche Name, qalb al- 
asad, das Objekt also, am Ende abgefallen; aus dem Subjekt al-mu- 
naggimün „die wissenschaftlichen Astronomen“ wurde: al-magnün 
„der Verrückte“, was jetzt seinerseits als Objekt im Satz fungiert, und 
das Verb wurde in den Plural abgeändert: yusammünabü (wobei nun 
kein Subjekt mehr dabeisteht, so daß zur Not ein unpersönliches 
Subjekt anzunehmen ist: sie, die Leute, „man“). Aus den Textverglei- 
chen ergibt sich also eindeutig, daß al-magnün in M nicht etwa wirk- 
lich der Eigenname des hell leuchtenden Sterns aus der Station al- 
gabba (also: a Leonis) war, sondern daß dieses Wort das Relikt des 
Satzsubjekts in der ursprünglichen Quelle darstellt, während gleich- 
zeitig das eigentliche Objekt dieser Vorlage (d.h. der Name qalb al- 
asad) weggefallen ist. 

G27. qalb al-hut 

„das Herz des Fisches“, ß Andromedae. al-Marzüqï I 196,17 (wört- 
lich wiederholt bei Ibn Manzür 180,8/at-TIfäsi 205,7) schreibt über 
den Stern batn as-samaka, „Bauch des Fisches“, der die 28. Mondsta- 
tion bildet (ß Andromedae, = Unters. 64b), die „wissenschaftlichen 
Astronomen“ nennen ihn qalb al-hüt. In diesem Fall irren al-Marzüqi 
bzw. seine Quelle (in diesem Abschnitt offenbar Abü Hanifa ad- 
Dinawari) sowie seine Nachahmer, der Name qalb al-hüt entstammt 
nicht der „wissenschaftlichen“ griechisch-ptolemäischen Astrono- 
mie; gemäß dieser befindet sich ß Andromedae vielmehr im Sternbild 
der Andromeda, und zwar auf deren Gürtel oder Schurz (arab. al- 
mi^zar, cf. Kunitzsch [4], 260, Nr.247). So lesen wir denn auch bei 
Ibn Qutayba 85,1—3 von dem hellen Stern in der 28. Mondstation (ß 
Andromedae) nur: yusammä batn as-samaka wa-yusammä qalb al- 
büt wa-qad yusammä al-büt ar-risä\ „er wird batn as-samaka, 
'Bauch des Fisches’ [= Unters. 64b] genannt, und er wird [ebenfalls] 
qalb al-büt, 'Herz des Fisches’ [= Unters. 217] genannt, und zuwei- 
len wird al-hüt [der gesamte 'Fisch’, der nach Ibn Qutayba die 28. 
Mondstation bildet] ar-risä\ 'das Seil’ [= Unters. 252] genannt“; von 
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den „wissenschaftlichen Astronomen“, al-munaggimün, ist dabei 
nirgends die Rede. Das ist auch richtig so, denn im Almagest kommt 
das „Herz“ als Positionsangabe für einen Stern nur einmal vor, 
nämlich im Löwen, für den Stern a Leonis, aber sonst in keinem der 
übrigen 47 Sternbilder. Irgendeiner der späteren anwä’-Autoren muß 
bei dem Namen qalb al-hüt, der von der Struktur her den griechisch 
geprägten Namen ganz ähnlich sieht, von sich aus die munaggimün, 
„wissenschaftlichen Astronomen“, den überlieferten Angaben hinzu- 
gefügt haben. Wir aber sind verpflichtet, qalb al-hüt nicht zu den 
ursprünglich griechischen Sternnamen zu rechnen, sondern haben ihn 
vielmehr in die rein innerarabische Tradition einzureihen. 

G28. qalb at-tawr 

„das Herz des Stiers“, a Tauri. Bei M 251 (Station 4, ad-dabarän) ein 
Alternativname für ad-dabarän, den alteingeführten arabischen Na- 
men des Sterns a Tauri (= Unters. 69). Bei al-Marzüqï 1188,-2 sowie 
gleichlautend bei Ibn Manzür 176,6-7/at-TifäsI 200,-4 ist der Name 
ebenfalls notiert, und zwar als Bezeichnung der „wissenschaftlichen 
Astronomen“. Das trifft jedoch nicht zu; in der griechisch-ptolemäi- 
schen Himmelseinteilung steht a Tauri vielmehr auf dem „Auge“ des 
Stiers, ja das „Herz“ wird innerhalb des Stiers überhaupt nicht eigens 
durch Sterne markiert. Die Herkunft der Benennung bleibt also im 
Ungewissen, vielleicht liegt eine falsche Analogie vor. 

Insgesamt haben die anwä^-Autoren vier Sterne mit dem Namen 
„Herz“ gesammelt (al-Marzüqï I 312,12-13; Ibn Manzür 
178,16-18/at-Tifäsi 203,12-13 — sämtlich sub Station 18, al-qalb)29: 
qalb al-caqrab, a Scorpii; qalb al-asad, a Leonis; qalb at-tawr, a 
Tauri; und qalb al-hüt, ß Andromedae. Von diesen entstammt qalb 
al-caqrab der einheimischen arabischen Tradition; qalb al-asad ist 
griechisch-ptolemäischen Ursprungs (s. hier oben, G26); qalb at-tawr 

29 Auch bei dem Polyhistor Muhammad ibn Ibrahim al-Watwät (gest. 718/1318), 
Mabähig al-fikar; cf. die übersetzten Auszüge bei A. Sprenger, „A passage from Ibn 
Qotaybah’s Adab al-Kätib on Arabic Astronomy“, in Journal of the Asiatic Society of 
Bengal vol. 17, part 2 (Calcutta, 1848), 659 ff., speziell S. 679 (sub Nr. 18, al-qalb). Die 
Reihenfolge ist hier: a Scorpii; ß Andromedae (hier genannt qalb as-samaka); a Tauri 
(hier verdruckt qalb an-nür statt qalb at-tawr); a Leonis. Desgleichen ebenfalls bei al- 
Qalqasandi 160,16-18. 
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verdankt, wie eben gesagt, seine Entstehung wahrscheinlich einer 
falschen Analogie; und qalb al-büt scheint wieder in die einheimische 
arabische Tradition zu gehören (s. hier oben, G27). Drei dieser „Her- 
zen“ (ohne qalb al-büt) zählt auch der arabische Kommentator des 
pseudo-ptolemäischen Centiloquiums (Kitäb at-tamara), Ahmad ibn 
Yüsuf Ibn ad-Däya, im Kommentar zu Verbum 29 auf (die lateinische 
Übersetzung spricht hier von den corda fixarum). Auf diesem Wege 
kam cor tauri, neben cor leonis und cor scorpionis, in Europa eben- 
falls in Gebrauch; s. Kunitzsch [1], 70 Fn. 1. 

G29. ra^s al-gul 

„der Kopf der gül, das 'Gorgonenhaupf“, in der griechisch-ptolemäi- 
schen Tradition der Name von ß Persei (cf. Kunitzsch [4], 244, 
Nr. 141). In der arabischen Astrothesie scheint für diesen Stern kein 
individueller Name überliefert zu sein. F (Station 2, al-butayn) setzt 
den zu dieser Station nördlich mitaufgehenden Stern al-birgis mit ra’s 
al-gül gleich; hiermit weicht F hinsichtlich der Definition von al-birgis 
aber von den Angaben bei al-Marzüqi und as-Süfi ab (cf. Unters. 66 
sowie hier oben den Nachtrag zu Nr.66). 

Auch al-Marzüqi führt den Namen einmal an; er berichtet (II 
378,6—8), die Sterne al-mirfaq (a Persei, = Unters. 163) und al-cadud 
(nach Ibn Qutayba und as-Süfi mehrere Sterne, vor allem öVE Persei; 
cf. Unters. 27; bei al-Marzüqi dagegen als ein Stern aufgefaßt, und 
zwar der Beschreibung nach offenbar e Persei) bildeten mit einem 
hellen dritten Stern zusammen ein geräumiges Dreieck, dieser dritte 
Stern werde von den „wissenschaftlichen Astronomen“ ra's al-gül 
genannt (das ist, genau zu der angegebenen Figur passend und mit 
dem Namen übereinstimmend, ß Persei). 

Z (Station 12, as-sarfa) erwähnt als nördlich zu dieser Station 
mitaufgehendes Gestirn al-hulba (= Unters. 117a), das auch as- 
sunbula heiße (= Unters. 275: das moderne Sternbild Coma Bereni- 
ces) und das außerdem noch ra's al-gül genannt werde. Y nennt an 
der analogen Stelle , aber als selbständigen Sternnamen und 
nicht als Alternativnamen zu dem davor stehenden as-sunbula. An 
der durch die Ortsdefinition bezeichneten Stelle kann es sich nicht um 
ra^s al-gül = ß Persei handeln. Wie die Schreibung in Y zeigt, ist 
vielmehr ra 's al-cawwä* zu lesen, womit „der Beginn von al- 
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cawwä3“, Mondstation 13, gemeint wäre. Der Beginn dieser Station 
(am nördlichen Ende also der Stern E Virginis) kann zur Not als nörd- 
lich gemeinsam mit ß Leonis (as-sarfa) aufgehend angesehen werden. 
Damit wäre der Name an dieser Stelle als ra’s al-cawwä3 gesichert und 
als von al-hulbalas-sunbula verschieden festgestellt. Eine solche 
Bezeichnung für ein Teilstück von al-cawwä3 ist in der Überlieferung 
sonst bisher nicht aufgetreten. Vgl. noch die folgende Nr.G30. 

G30. ra7s al-hawwa3 

„der Kopf des Schlangenbeschwörers, des Ophiuchus“, Name des 
Sterns a Ophiuchi nach der griechisch-ptolemäischen Himmelseintei- 
lung (cf. Kunitzsch [4], 248, Nr. 167). M 240 verzeichnet im Kalenda- 
rium für den 27. Hatür = Tisrin at-Täni (November) den Aufgang 
von ra3s al-gül und ar-ridf. An dieser Angabe ist mehreres unstimmig. 
Im Rahmen der Mondstationen verzeichnet M 242 nämlich den 
Aufgang von ar-ridf ( = a Cygni, Unters. 248) gemeinsam mit Station 
20, an-nacädm, für den 22. Kihak = Känün al-Awwal (Dezember)30. 
Auch F setzt den Aufgang von ar-ridf gemeinsam mit der Station an- 
na^ädm an, Z und Y dagegen gemeinsam mit Station 19, as-sawla31. 
ß Persei dagegen, den der Name ra’s al-gül bezeichnen würde, hat 
seinen Aufgang gemäß F (cf. oben, G29) zusammen mit Station 2, al- 
butayn, was auf den 2.Mai (Cal. Cord. 80-81) bzw. 30. Barmüda = 
Nisän (April) (M 250) fixiert ist. Nehmen wir nun einmal das für den 
angeblichen Aufgang von ra3s al-gül in M angesetzte Datum des 
27. November, so finden wir als benachbarte Aufgangsdaten dasje- 
nige der Station 17, al-iklil: den 13.November (so M 239, Zeile 11 
von Fn.2; weiter unten zusätzlich noch: „am 15. oder 16.“; Cal. 
Cord. 113—114) sowie das von Station 18, al-qalb: den 26.November 
(M 240; Cal. Cord. 170-171). Zu diesen Stationen ergibt sich als 
passender, nördlich mitaufgehender Stern a Ophiuchi, der unter dem 
griechisch-ptolemäischen Namen raDs al-hawwä1 bekannt ist. Wir 
dürfen also vermuten, daß an unserer Stelle in M 240, am 27. Hatür, 
statt ra^s al-gül richtig ra 3s al-hawwä3 zu lesen ist. Dieser Stern, a 

30 So auch Cal. Cord. 182-183. Cf. Pellat [1], 16ff., speziell die Tabelle S.32f. 
31 Aufgang von as-sawla in M 241 am 9. Kihak = Känün al-Awwal (Dezember); so 

auch Cal. Cord. 176—179. 
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Ophiuchi, trug in der einheimischen arabischen Astrothesie den Na- 
men ar-räci, „der Hirt“ (= Unters. 236). Und unter diesem Namen 
ar-räci finden wir a Ophiuchi denn auch tatsächlich als nördlich 
mitaufgehendes Gestirn verzeichnet in F und M 239 (zu Station 17, 
al-ikltl) und Y (zu Station 18, al-qalb - hier sogar gleich zweimal). Z 
nennt ar-räci selbst nicht, erwähnt aber (zu Station 18, al-qalb) den 
zur selben Bildgruppe gehörenden Stern kalb ar-räci, ß Ophiuchi ( = 
Unters. 143. Hier in Z abweichend als zwei Sterne aufgefaßt und im 
Dual kalbä ar-räci genannt) und die zugehörige „Viehherde“, al- 
ganam (= Unters. 113). Damit wäre unsere Identifikation von ra^s al- 
hawwä3 (statt des im Text stehenden raJs al-gül) an dieser Stelle von 
M zusätzlich abgesichert. Als eher problematisch bleibt dann der 
Stern ar-ridf, a Cygni, zurück, dessen Aufgang nicht gemeinsam mit 
a Ophiuchi erfolgt, sondern — wie oben dargestellt — etwa einen Mo- 
nat später. 

G31. ra's al-hayya 

„der Kopf der Schlange“. al-Marzüqï II 380,7—9 beschreibt dies 
Gestirn folgendermaßen: „Wenn al-gabha [Station 10, £yr|a Leonis] 
sich nach der Kulmination herabsenkt und du hinblickst, siehst du 
zwischen ihr und as-sicrä al-gumaysä1 [a Canis Minoris] vier Sterne, 
angeordnet in einem länglichen Viereck, geformt wie das Gesicht 
eines Pferdes [ka-hay’at wagb al-faras], die ra’s al-hayya genannt 
werden“. Lagebeschreibung und Name machen es deutlich, daß wir 
es mit dem Anfang, dem Kopf, des ptolemäischen Sternbilds Hydra 
(hier also al-hayya genannt, cf. oben G15) zu tun haben. Bei Ptole- 
mäus sind es allerdings fünf Sterne, die auf bestimmten Einzelteilen 
des Kopfes der Hydra lokalisiert sind: o, Ô, e, r) und Ç Hydrae (cf. 
Kunitzsch [4], 334f., Nr. 574—579); al-Marzüqï hat den fünften (Ç) 
weggelassen. Bei der Formulierung dieser Beschreibung durch al- 
Marzüqï (bzw. seine Quelle) muß die Sternbilderbeschreibung von as- 
Süfi mit Vorgelegen haben, der bei der einleitenden allgemeinen Dar- 
stellung des ptolemäischen Bildes Hydra sagt (308,4—5), der Kopf 
bestehe aus vier Sternen, „gruppiert in Form des Gesichts eines Pfer- 
des“ (calä hilqat wagh al-faras mugtamica), sowie einem einzelnen, 
der danach folge (das ist dann Ç Hydrae). 
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G32. ra^s as-sugac 

„der Kopf der Hydra“. F (Station 9, at-tarf) erwähnt als zu dieser 
Station südlich mitaufgehendes Gestirn al-cadärä (o2öer] Canis Maio- 
ris, Unters. 28) und setzt hinzu: wa-hiya ra's as-sugäc, „das ist raJs as- 
sugäc“. Diese Erklärung trifft nur ganz grob zu, beide Gestirne — der 
Kopf der Hydra (cf. oben G31) und al-cadärä — liegen zwar entlang 
der südlichen Aufgangslinie zu der Station at-tarf, doch steht al- 
cadärä über 30° südwestlich vom Kopf der Hydra entfernt. M 255 
läßt ra’s as-sugäc, ohne nähere Erklärung, südlich gemeinsam mit 
Station 8 (an-natra) aufgehen, was grob gesehen ebenfalls möglich ist. 

G33. ra]s at-tinnïn 

„der Kopf der Schlange“, wobei at-tinnïn der arabische Name des 
griechisch-ptolemäischen Sternbilds Drache ist (cf. Kunitzsch [4], 
172). F erwähnt (im Anhang) die arabische Stemgruppe al-^awä’id 
(vßljy Draconis, = Unters. 42) und fügt hinzu: yusammä nayyir ra’s 
at-tinnïn, „sie werden genannt 'der Helle vom Kopf des Drachen’“. 
Darin ist das Wort nayyir, „der Helle“, fehl am Platz, da ja das Ge- 
stirn al-cawä*id aus vier Sternen besteht, die alle zu den fünf Sternen 
gehören, die gemäß Ptolemäus auf dem „Kopf des Drachen“ stehen 
(cf. Kunitzsch [4], 223 f., Nr.29—33), während mit dem terminus 
nayyir al-... „der Helle von ...“ jeweils nur der hellste aus einem aus 
mehreren Sternen bestehenden Gestirn herausgehoben wird. Treffen- 
der sagt Ibn al-Agdäbi 67,11, die „wissenschaftlichen Astronomen“ 
nennen das Gestirn al-cawäHd: ra’s at-tinnïn (wobei dort das Wort at- 
tinnïn verlesen ist als at-tays „der Bock“). 

G34. sukkän as-safïna 

„das Steuerruder des Schiffes“, im Almagest vor allem die Stellungs- 
beschreibung des großen hellen Sterns a Carinae innerhalb des Stern- 
bilds „Argo“ (cf. Kunitzsch [4], 332, Nr. 572). F gibt sukkän as- 
safïna, ohne nähere Einzelheiten, als südlich mitaufgehenden Stern zu 
Station 22, sacd ad-däbih (a1>2ßv Capricorni) an, zusammen mit firäh 
an-na^^im („die Jungen der Strauße“; entspricht ar-ri'äl, Unters. 
246: die kleinen Sterne in dem von a Phoenicis, a Piscis Austrini und 
ß Ceti umschriebenen Dreieck). Beide Gestirne kommen aber nicht 
als südlich mitaufgehende Sterne zu Station 22 in Frage: a Carinae ist 
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ein südlich mitaufgehender Stem zu Station 10, al-gabba (ÇYü« Leo- 
nis — so richtig in Z und Y); und ar-ri^äl wäre ein südlich mitaufge- 
hendes Gestirn zu Station 28 (ß Andromedae; vgl. Z, wo zu dieser 
Station ad-difdfän, ß Ceti und a Piscis Austrini als südliche Koaszen- 
denten angegeben sind). M 244 folgt den Angaben in F: sukkän as- 
safina zusammen mit Station 22, jedoch ist die Himmelsrichtung in 
„nördlich“ vertauscht. Anscheinend vermochte der Autor von F die 
ungenauen Angaben über as-safma (= Unters. 25 9 32) - und damit 
auch den Stern auf dem „Steuerruder“ dieses phantastischen Schiffes 
— nicht richtig einzuordnen. Cf. ebenfalls noch G38 und G39. 

G35. as-sunbula 

„die Ähre“, die arabische Übersetzung des griechischen Eigennamens 
von a Virginis, ö 2/câxuç (cf. Kunitzsch [4], 287, Nr.365). Der Name 
wird auch erwähnt bei Ibn Qutayba 62,7 (hier den asbäb al-bisäb 
zugeschrieben, was ein anderer Ausdruck tür die „wissenschaftlichen 
Astronomen“ ist im Gegensatz zu den volkstümlichen Überlieferun- 
gen der einheimischen arabischen Himmelskunde) und bei al-Mar- 
züqî I 192,-3/2 (hier wie üblich den munaggimün, den „wissenschaft- 
lichen Astronomen“, zugeschrieben). 

G36. as-sugäc 

„die Schlange“, arabische Bezeichnung für das 41. der 48 ptolemäi- 
schen Sternbilder (cf. Kunitzsch [4], 198 f.). Das Wort erscheint zwei- 
mal in F: sub Station 10 (al-gabba) setzt der Verfasser den Stern a 
Hydrae (arabisch al-fard, Unters. 90) kurzerhand mit as-sugäc, also 
dem gesamten Sternbild, gleich (al-fard wa-huwa as-sugäc), und sub 
Station 11 (al-hurtän [pro al-harätän]) fügt er dem Gestirnnamen al- 

32 Außer den dort zitierten Ibn Qutayba und as-Süfi vgl. hierzu auch noch al-Mar- 
züqi II 383,17-19, der seinerseits die Worte von Abü Hanifa ad-Dinawari anführt: as- 
safma kawäkib hafiya mutatäbica mutaqaddimuhä ‘inda sucüd [sic; leg. sa‘d] al- 
bahädm wa-mu’ahharuhä as-samaka, wa-qäla: fi muqaddamibä ad-difdi‘ al-awwal 
wa-fi mu’ahharihä ad-difdf al-ähir, „as-safma, 'das Schiff, sind schwache hintereinan- 
der stehende Sterne; sein Vorderteil ist bei sa‘d al-babä 'im [= ffv Pegasi], und sein Hin- 
terteil ist 'der Fisch’ [= die 28.Mondstation, ß Andromedae]; weiter sagt er [seil. Abü 
Hanifa], auf seinem Bug ist ad-difdi‘ al-awwal [= a Piscis Austrini] und auf seinem 
Heck ad-difdï al-ähir [= ß Ceti]“. Auch hier widersprechen sich die Einzelheiten der 
ersten und der zweiten Aussage ganz und gar. 
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maclaf (= Unters. 156) als Erklärung hinzu: wa-huwa min kawäkib 
as-sugäc, „es gehört zu den Sternen von as-sugäc, Hydra“. Diese An- 
gabe ist nicht ganz korrekt, da nämlich al-maHaf dem ptolemäischen 
Sternbild Crater, Becher entspricht; immerhin ist der Becher in eine 
der Windungen der Hydra eingelagert, so daß die Ortsangabe wenig- 
stens im großen und ganzen zutrifft. Cf. dazu ebenfalls noch F oben 
in G32. 

G37. at-tinnin 

„die Schlange“, arabische Bezeichnung für das 3. der 48 ptolemäi- 
schen Sternbilder, Drache (cf. Kunitzsch [4], 172f.). Bei Beschreibung 
der „Schlange“ (al-hayya, Unters. 123) fügt al-Marzüql II 378,12 
noch hinzu: „und at-tinnin, 'die Schlange’ [= Draco, Drache], befin- 
det sich, laut Aussagen der „wissenschaftlichen Astronomen“ [al- 
munaggimün], dort, und [die Sterne] al-’awääd [ = Unters. 42] bilden 
ihren Kopf“ (vgl. auch oben G33, ra’s at-tinnin). 

G38. taraf al-migdaf 

„das Ende des Ruders“. Laut Ibn Qutayba 81,ult. sei der Stern suhayl 
(a Carinae, = Unters. 272a) „das Ende des Ruders“, nämlich von 
jenem unklar beschriebenen Schiff, safina, das offenbar eine ferne 
Reminiszenz an das ptolemäische Sternbild „Argo“ darstellt (cf. 
Unters. 259 sowie auch oben G34, sukkän as-safina). Der terminus 
al-migdäf ist in einer der arabischen Almagest-Ubersetzungen die 
Wiedergabe des griechischen jrqöctktov „Steuerruder“, cf. Kunitzsch 
[4], 332, Nr.572 (statt al-migdäf hier das gleichbedeutende al- 
migdäf-, eine andere Version hat dafür treffender sukkän). 

G39. taraf sukkän as-safina 

„das Ende des Steuerruders des Schiffes“ (cf. Kunitzsch [4], 332, 
Nr.572). al-Marzüqï II 381,3—4 gibt zutreffend an, der bei den Ara- 
bern traditionell suhayl genannte Stern a Carinae (= Unters. 272 a) 
bilde bei den „wissenschaftlichen Astronomen“ taraf sukkän as- 
safina, „das Ende des Steuerruders des Schiffes“. 

G40. cunuq al-gabha as-sugrä 

M 255 gibt als mitaufgehenden Stern zu Station 9 (at-tarf) an: wa- 
cunuq al-gabha as-sugrä wa-huwa kawkab yatlucu fi l-ganüb sagir 
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min nähiyat al-qibli, „und cunuq al-gabha as-sugrä, das ist ein Stern, 
der im Süden [mit-]aufgeht, ein kleiner, in südlicher Richtung“. Ge- 
meint ist hiermit auf jeden Fall ein Stern aus dem ptolemäischen 
Sternbild Hydra, al-bayya (cf. oben, G15). Mit dem „Hals“ haben 
daraus bei Ptolemäus der 6. und 7. Stern (tu und d Hydrae), der 
8.—10. Stern (x2, t und x1 Hydrae) sowie endlich noch der 2. externe 
Stern (a Sextantis) zu tun, wobei eine der beiden erhaltenen arabi- 
schen Almagest-Versionen für „Hals“ das Wortcunuq gebraucht (cf. 
Kunitzsch [4], 335 f., Nr. 580, 581 und 588). Das sind alles relativ 
kleine und unscheinbare Sterne, die in dieser Himmelsgegend einzig 
von dem hellen Stern a Hydrae überstrahlt werden (arabisch: al-fard, 
Unters. 90). Dieser wird in allen Quellen eigens als Koaszendent 
angegeben, aber zu Station 10, al-gabha (F, M 256, Z, Y). Nun kann 
zwar cunuq as-sugäc, „der Hals der Hydra“ in astronomischen Texten 
häufig den Stern a Hydrae bezeichnen33, doch angesichts der Zuord- 
nung als Koaszendent zu bestimmten Mondstationen müssen wir hier 
a Hydrae (bei Station 10) und andere Sterne von oder in der Nähe 
von Hydra (bei Station 9) getrennt ansetzen. cunuq al-bayya (wie 
wir also korrigiert in M 255 lesen müssen, statt cunuq al-gabha, 
wobei das unpassende hinzugefügte Adjektiv as-sugrä besser weg- 
bliebe), „Hals der Hydra“, müßte dann bei M einer der schwachen 
Halssteme der Hydra sein, als Koaszendent zu Station 9 am besten 
wohl ô Hydrae. Vgl. die nächstfolgende Nr., G41. 

G41. cunuq al-bayya 

„der Hals der Schlange, der Hydra“. Gemäß al-Marzüqï II 380,11 
nennen die „wissenschaftlichen Astronomen“ den hellsten Stern auf 
dem Leib der Hydra, a Hydrae, der bei den Arabern den Namen al- 
fard (— Unters. 90) hat, cunuq al-bayya. Dieselbe Information bietet 
Ibn al-Agdäbl 72,9, wobei dort allerdings in dem Namen cunuq al- 
bayya das Wort al-bayya als al-gabha verschrieben ist (cunuq al- 
gabha-, cf. ähnlich M oben in G 40); es ist entsprechend zu korrigie- 
ren. 

33 Cf. as-Süfl 309 ult.; Kunitzsch [1], 76, Nr.29; ders. [3], 23, Anm.3; 31, Anm.2; 
83, Nr. 21; ders., in Byzantinische Zeitschrift 57 (1964), 391, Nr. 19; ders., in Journal 
for the History of Astronomy 11 (1980), 198, Nr.21. 
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G42. al-cuqab 

„der Adler“, in einer der beiden erhaltenen arabischen Almagest- 
Versionen die Bezeichnung des 16. der 48 ptolemäischen Sternbilder 
(cf. Kunitzsch [4], 185f.). Zutreffend macht also Ihn al-Agdäbi 
69,5-6 die Angabe, die „wissenschaftlichen Astronomen“ nennten 
das Gestirn, das bei den Arabern den einheimischen Namen an-nasr 
at-tä’ir (= Unters. 194 a) trug, al-cuqäb. 

G43. al-wädi 

„der Trockenflußlauf“. Vielleicht bezieht sich diese bei allen Vertre- 
tern des hier behandelten Überlieferungskomplexes vorhandene 
Benennung auf den Wasserguß des Wassermannes. In diesem Fall 
wäre der Name der griechisch-,,wissenschaftlichen“ Tradition zuzu- 
rechnen. Zu den Einzelheiten s. oben, Nr.N29. 



Index 

Der Index umfaßt alle im Namenteil behandelten oder erwähnten Stemnamen. Die 
Namen der Mondstationen wurden in den Index nicht aufgenommen. Die Ziffern 
verweisen auf die Stellen, wo die betreffenden Namen Vorkommen (einfache Ziffer = 
Teil I; Ziffer mit Zusatz N = Teil II; Ziffer mit Zusatz G = Teil III). Der erste Teil des 
Index enthält alle Namen, die in dieser Arbeit in Transkription wiedergegeben sind. Ein 
Vorgesetzter Stern * kennzeichnet solche Namen, die bisher noch nicht bzw. nicht in 
dieser Verwendung bekannt waren und die jetzt in der hier behandelten anwä1-Tradi- 
tion neu auftreten. (Der arabische Artikel al- ist im Alphabet nicht berücksichtigt.) Der 
zweite Teil des Index enthält diejenigen Namen, die oben in arabischer Schrift angeführt 
sind. Da es sich hierbei häufig um korrupte Formen anderer Namen handelt, wurden 
diese Wörter zur leichteren Orientierung rein alphabetisch (nach dem arabischen 
Alphabet) und nicht nach Wurzeln angeordnet. 

a) Namen in 

* Àdam N 26 
aflä3 al-hayl 2 
*al-afqira 99a. N31 
al-agmäl 6 
al-agnäm 4 
al-abmäl 6 
*al-ahmira 264. N1 
ähir an-nahr N 29 
al-acläm 8. 58a/b. 214. G3 
*alyat ad-da‘n 9 
alyat al-hamal 9 
*alyat al-kabs 9 
al-anisän N10 
*al-aqläm 8 
*al-arnab N14. Gl 
*asbäl al-asad 15. 273 a 
al-asfär 15 
al-atäfi 17-18. N3.N 16 
*awläd al-hayl 2 
awwal an-nahr N 29 

al-cadud G29 
al-'adärä G 32 
‘^al-’adrä1 G 2 

Transkription 

‘agz al-asad 29. N5 
[al-Yanäq 33.213 
'anäq al-ard 34a. 169. N10. N18 
*al-‘annäz 214. G 3 
al-‘anz N 9 
*al-caräsib N 2 
‘ars al-gawzä1 N14. G 1 
cars as-simäk 40. 264. N5. G2. G 15. 

G 25 
al-‘ätiq 41 
al-’awä dd G 37 
*al-‘awäsib N 2 
*'ayn at-tawr G 4 
‘aynä al-asad 46 b. 150 
*al-[ayyüq 250 
*'ayyüq ad-dabarän 48 
cayyüq at-turayyä 48 
*al-cbr N9 
*al-Vq G 3 

badan al-hayya G15 
baldat at-ta‘lab 273 a. N 24 
*banät imäm N3. N12 
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banat na‘s 17—18. 58a/b. 106. 
264. N16. N27 

banät nads al-kubrä G 6 
banät na's as-sugrd G 7 
al-baqar 58 a/b. N 9 
* al-baqar a 5 8 a/b 

* baqarât az-zibd1 211b 
*batn al-asad 232 
batn al-bût N 25 
[batn] as-samaka N 25. G 27. G 34 
al-birgis 66. 177. 213. N19. G29 
*al-buhhal N4 
*al-bubul N 4 
*al-bu‘ül N5 

ad-dagdga G 5 
ad-dalw 264 
ad-dubb al-akbar G 6 
ad-dubb al-asgar G 7 

ad-dayqa 73 
ad-difdfdn 75a/b-76a/b 
ad-difdi' al-dhir G34n.32 
ad-difdic al-awwal G34n.32 

dakar ad-dibàc 80 
danab ad-dagdga G 8 
danab ad-dubb al-asgar G 9 
danab an-nasr at-ta :ir G10 
ad-di’bdn 79 
ad-dïh 80. N7 

al-fakka 221a. G17 
*al-fakka al-ganübtya 221 a. 224 
al-faqâr 99 b 
*al-faqdr 88 
faqdr al-gawzd1 8 8 
faqar al- hayya G11 
faqdr as-sugd‘ G 11 

al-farasdn N 6 
al-färisdn N 6 
* al-fdnsdn N 6 
al-fard 90. G11. G36. G40. G41 
*farrüg an-nacam 246 
*farrüg ar-ribdl 246 

213. al-fawdris 98. G5 
al-fiqardt 99 a. N 31 
*firdh an-na‘d,im G34 
*al-fursän N 6 

al-gabbdr G12 
gabhat al-caqrab G14 
al-gadyân 104. G13 
*al-gahm 80 n.3. N7 

1.32 * al-garatïm N8 
al-gaum 106 
*al-gimdl 6 
*al-gubdr G12 
al-gudayy N 27 

al-ganam 4. 113. G 30 
*al-gyr N 9 

al-harrdrdn 116 
*al-harrdzdn 116 
al-hulba 117a. G29 

haddri 273 b 
*al-hdtib N11.N29 
*al-hawwd’ G14 
'al-hayya G15. G40 
* humât al-‘aqrab G 14 
al-hurrdn 125 
•al-hs’n N 22 
*al-hwl G14 

al-hayl 2. N 6 
*aï-hasds N10. N21. N30 
*al-hdtib Nil 
al-hibä’ N5 
al-hidnayn G13 

al-ibra 132 a 
*imdm N12 
al-ikltl al-ganübt 221 a n. 8 
al-iklil as-samdlt G17 
[al-insdn N 26] 
al-iwazz(a) G18 

kabid al-asad 135 
al-kaff al-gadmd1 137. 190 
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al-kaff al-hadib 136b. G22 
kähil al-asad 29 
al-kalb N13 
kalb al-gabbär 140. N13. G 19 
*kalb al-gunün 140. G19 
kalb ar-rä‘i G 30 
*kalbä ar-rä'i G30 
al-kalbän 144. N13 
*al-kalbän al-kabträn N13. G20 
katif al-asad 29 
kursiy al-gawzä’ 148a. N14 
*al-kmlayn al-kabtrayn N13 

al-lahät 150 
lisän al-hayya G21 
Luqtnän N 26 
al-lürä G18 

al-mä’al-masküb N29 
al-mä’ al-mmsakib N29 
"al-magnün G 26 
*al-mahämil N14 
*al-mahäyil N 14. G 1 
al-makäki 155. N 22 
al-ma'laf G 36 
* manhar al-asad 161a/b 
*al-mänih 257 
mankib al-faras 136b. G22 
tnankib al-gawzä’ G23 
*al-ma‘rifa 17-18. N 16. G24 
masabb al-mä1 N29 
"mawäqi' al-ayyüq 300 
al-maysän 159 
al-migdäf G38 
al-migdäf G 38 
*al-mihräb N15 
minharä al-asad 161 a/b 
al-mirfaq N10. N24. G29 
mirfaq at-turayyä N10 
*al-mirgala (?) 177 
mirzam al-gawzä ’ 166 b 
al-micsam 169 
mi’sam at-turayyä 34 a. N18 
*al-mi‘zafa N16. G 24 
*[al-]mizän N17 

* mu’ahhar as-sugä’ G25 
al-muhlif 273 e 
al-muhnit 273 f 
*al-mustahsif N18 
*al-mustahsaf N 18 
’al-mustahsif N18 
al-mrgf 177 
*al-msthsf N18 

*an-nägid 185 
an-nägid 185 
an-nahr N 29 
*naln an-näqa 190 
*an-namir 66. N19 
an-näqa 190. G 22 
*an-nasaq 192 a 
*an-nasaq al-ganübi 192 b 
*an-nasaq al-mu’ahhar 192b. 299 
an-nasaq as-sa3ämt 192 a. N 3 
an-nasaq al-yamänt 192 b. N 3 
*an-nasr al-mu ‘ahhar 192 b 
an-nasr at-tä’ir 277a/b. G10 
an-nasr al-wäqi‘ 192 a. 195 a. N8. G18 
*nayyir ra’s at-tinnin G33 
an-nazm 202 
an-nihäl N14 
an-nuhul N4. N14 
*an-nusür 192 a 
*al-nzm’n N20 

qafazät az-zibä1 211b 
al-qä’id 213. N27 
al-qalä’is 214. N14. G3 
qalb al-asad G26. G28 
*qalb al-asad 232 
qalb al-caqrab G 28 
qalb al-hüt N25. G 27 
"qalb an-nür G28 
qalb as-samaka N 25. G 28 
qalb at-tawr G 28 
"al-qäri 66. 213. N 27 
qas‘dt al-masäkin 221a 
qas'at al-miskin 221a. 224 
al-qatä 155 
al-qacüd G10 
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al-qaws 221 a. 224. N 20. N 23 
qaws al-gawzâ’ 225 
al-qiläda 221 a. 224. 229. N15. N23 
al-qidr 17-18. N 16 
*qit'at al-masäkin 221 a 
qunb al-asad 232 
al-qurha 233 
*qussat al-hamal N10. N21 

*ar-ràbï 253 
*ar-räh N 22 
ar-râ'i G 14. G 30 
ar-râqis G 21 
*ra,s al-'awwä1 66n.2. G29 
*ra’s al-gül 66. G29. G30 
*ra‘s al-hawwâ5 G 30 
ra‘s al-hayya G31 
* ra ys as-su gàl G 32 
ra 's at-tays G 33 
ra’s at-tinnïn G33 
ar-rawda 113. N3 
ar-ri’âl 246. G34 
*ar-ribâl 246 
ar-ribq 257 
ar-ridf G 8. G 30 
rigl al-'ayyüq 250 
rigl al-gawzâ’ 185. 289 a/b. cf. 290 a/b 
ar-risâJ 252. G 27 
ar-rubac 253 

*as-sàbiq 256 
* as-säbiq al-àhir 256 
as-sâbiqân 256 
sacd al-bahâ’im G34n.32 
sa'd al-bâric 257 
sacd al-bibâm 257 
sacd al-bumâm N 29 
*sacd al-masayih 257 
sa'd nâsira 257 
*sa'd ar-râtiq 257 

*sa‘d ar-rif 257 
as-safîna 75a/b-76a/b. G34. G38. 

G39 
sahnt al-aivwal N23 n. 19 
sahm al-qaws N 23 

*sahmar-râmï N23 
as-samaka as-sugrà 190 
sanâm an-naqa 136 b. G 22 
* as-saratàn 281 
*as-saratän N 24 
sarir N1 
*sarir al-'adrà ' 264. G 2 
sarir banât na's 264 
* sarir al-gawzâ ’ 148a 
*as-sawâbiq 256 
as-suhâ 271. N27 
suhayl 272 c. 273 a. 273 c. 273 d. N 20. 

N23. G38 
*suhayl al-'assâr 272c 
suhayl blqyn 273 a 
suhayl hadâri 273 b. N 22 
* suhayl al-mubannit 273 f 

suhayl al-muhlif 273 e 
suhayl al-muhnit 273 f 
* suhayl al-muhlif 273 e 
* suhayl al-qäbis 273 c. N20. N23 
suhayl raqâsi 273 c 
suhayl al-wazn 273 d. N17 
* suhayl al-wazzàn 273 d. N17 
suhayl al-yamâni 272 c 
* suhaylu" al-yamâni al-'assâr 272 c 
*sukkân as-safina G 34 
as-sunbula [= Virgo] G 2 
as-sunbula [= a Virginis] G 35 
as-sunbula [= al-hulba] 66 n. 2. G 29 
* surrat al-hüt N 25 

as-salib 277 a/b 
as-suradân 192 b. 281 
f surat Àdam N 26 
[sürat al-insân N 26] 
sur at Luqmân N 26 
[sürat ragul qä’im N26] 

*as-sâ:> 4 
as-sât G10 
*as-sât 4 
as-si‘râ al-'abür, al-yamâniya 289 a/b 
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as-sicra al-gumaysa1, as-sa’amiya 
289a/b. 290a/b. G31 

*as-sugäc G36 

tag al-gawzä1 N22 
at-tamätil 192 b. 299 
*at-tawäbic 213. N27 
tawäbic aWayyüq 300 
*tawäbic banät nacs N 27 
at-tays G 33 
at-tinnm G21. G30. G33. G37 

taraf al-migdäf G38 
taraf sukkän as-safina G 39 

udhïy an-na‘äm 309 

cunuq al-gabha G41 
*‘unuq al-gabha as-sugrâ G 40 
*runuq al-hayya G 40. G 41 

'unuq as-sugäc G 40 
al-‘uqäb G10 
curf al-asad N28 

*al-wädt N 29. G 43 
*al-wäri N29 
al-wazrt 273 d 

y ad al-gawzä1 G 23 
*ya‘üq ad-dabarän 48 

zand at-turayyä N10. N30 
az-zirr 321 

az-zalimätt 327 
*az-zälimän as-sagirän 327 
* az-zalimätt as-sagirän 327 
* az-falimät as-sigär 327 
*ag-zibä1 N31 

b) Namen in arabischer Schrift 

309 j.UI 

99a ijiity 

99a 

17-18 jliSl 

2 j^ji y 
202 (JJI 

58 a/b S^äJI 

58 a/b ^Jl 

N4 J*JI 

125 JIJUJI 

G14 u-* 

106 

Nil 

N8 

N10 

273 b üLWJI 

273 b jU- 

117a 5JUJI 

N10 jU»JI 

G13. 104 Öli-Jl 

213. 106 Ijl^ 

Nil ^UJI 

N10 

80 ÿjJI 

79 OUJJI 

80 jo.Jül 

N22 ç\J\ 

G29. 66 n. 2 

246 JLJI 

79 ôLyi 

309 J.UI Jjj 
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252 jUJI 

80 joJI 

G 22. 136b 

137 

148 a j L* 

281 

257 jölii a~ 

257 jail -u- 

257 

99 b jUJI 
A —' 

271 vU-J1 

273 b jlUJ! J-4- 

273 e J-4- 

272c jlijJI J-4- 

273c ^UJI 

273 d ô\jj\ ^ 

273 a >.sL 

73 oS^JI 

277 a/b 

41 JJUI 

N2 

40 ilUJI ^ 

G3 JUI 

N2 v^lyJI 

48 jlj'aJI jj-c 

33 31^*11 3^*11 

40 

113 »>jJI 

233 

80 J~s 

233 ^viJI 

233 

N 6 oUyill 

221a *£UJI 

213 

232 .u^l 

135 -u^l vâT 

G19 o>^JI US' 

N13 jljçiOl Ollftl 

N13. 144 OlXll 

N13 >_>-£)I >_liOl 

150 ^Ulil 

150 ÏL4JUI 

159 JIU 

G 26 *1>>»1I 

N14 J,U1I 

N14 JJUJ.1 

80 ^L^JI Jat 

257 cWJW 

177 iZj.1 

177 aUjll 

159 JIU ôL LI 

N16 ii^il 

N16 II 

90 a>ll 

161 a/b 

N4 J4JI 

so yu\ y 

195a 

192a JJU\ 

N20 oUkJI 

48 O^aJl 3yo_ 



Anhang 

Ich benutze die Gelegenheit dieser Veröffentlichung, um einige 
Nachträge und Verbesserungen zu meinem Buch Untersuchungen zur 
Sternnomenklatur der Araber von 1961 (= Kunitzsch [2]) anzufü- 
gen, für die hier wohl der passendste Ort ist. 

I. Korrekturen bzw. zusätzliche Belegstellen 
(nach lfd. Nr. daselbst) 

1, al-abyad. In einem Verzeichnis von 81 Sternen mit Ekliptik- 
koordinaten (Längenwert: as-Süfi + 2° 15', d.h. Ptolemäus + 
14° 57'; Epoche 1. Oktober 1112), das, wie ausdrücklich angegeben, 
aus as-Süfis Fixsternbuch abgeleitet ist, erscheint als 81. Stern, ganz 
am,Ende, dieser Stern, vokalisiert im Deminutiv als al-ubayyid; es 
ist, gemäß Koordinaten und ptolemäischer Definition, a Cephei. Die 
Stelle ist: al-Haraqi, Muntahä al-idräk fi taqäsim al-afläk, Ms. Berlin, 
Ahlwardt 5669 (= Landberg 33), fol. 31r. as-Süfi hatte diesen Na- 
men beim Kepheus jedoch nicht aufgeführt. 

23, al-acyär. Cf. hierzu und über die gelegentliche falsche Ausdeu- 
tung dieses Objekts als die „Magellanischen Wolken“ inzwischen 
noch W.Petri, „Eine arabische Sterngruppe hinter den Füßen des 
Suhayl“, in Die Sterne 38 (1962), 74-77; L.Massignon, „Les nuages 
de Magellan ...“, in Revue des Études Islamiques 29 (1961), 3-18, 
auch separat: Les Nuages de Magellan et leur découverte par les 
Arabes, Paris 1962; Th.Monod, „Le ciel austral et l’orientation“, in 
Bulletin de l’Institut de l’Afrique Noire [Dakar], t. XXV, sér. B, no. 
3—4 (1963), 415—426. Während die Süfï-Stelle noch nichts von einer 
Kenntnis der Magellanischen Wolken durch die Araber aussagt, 
waren diese natürlich den arabischen Nautikern des Indischen 
Ozeans (um 1500) durchaus bekannt, genannt as-sahäbatän, „die 
beiden Wolken“ etc.; cf. P.Kunitzsch, in Der Islam 43 (1967), 70, 
später korrigiert in Der Islam 51 (1974), 41f. und 50. 
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47, al-cayyuq. Die Farbangabe ahmar „rot“ für a Aurigae findet 
sich auch bei al-Gawäliqi, Sarb adab al-kätib, Kairo 1350, 
S. 183,9-10. 

82b, ad-diräc al-mabsüta. Zeile 1 am Ende: statt 47 lies: 48. 
95, al-färitän. Der Name wird erwähnt bei Abu Ibrahim Ishäq 

ibn Ibrahim al-Färäbi (gest. 350/961), Diwan al-adab, ed. A.M. 
Umar-I. Anis, Kairo, I (1394/1974), 354a,4f., mit der Erklärung: 
kawkabän mutabäyinän atnäma sarir banät nacs, „zwei deutlich 
voneinander abgehobene Sterne vor dem Viereck des Großen Wa- 
gens“. Dies mit Quellenangabe wörtlich übernommen bei as-Suyüti 
(gest. 911/1505), al-Muzhir (Druck Halabi, 2. Aufl.), II 182,12. 

99b, al-faqär. Der Artikel muß neu gefaßt werden und hat zu 
lauten: Gemäß den awzz^-Traditionen kommt es vor, daß der Mond 
nicht eine der festgelegten 28 Stationen erreicht. In diesem Fall macht 
er Station in dem Zwischenraum zwischen zwei Stationen (al-furga) 
oder in der Nähe eines anderen benachbarten Gestirns. So schreibt 
Ibn Qutayba (in einem Extraabschnitt über die „Abweichungen“ des 
Mondes), zuweilen weiche der Mond von as-sawla (Station 19) ab 
und mache Station bei al-faqär, zwischen al-qalb (a Scorpii, Station 
18) und as-sawla (Xu Scorpii, Station 19). Dieselbe Angabe bei al- 
Marzüqî I 194,2—3 (unter der Station as-sawla, mit Druckfehler jUJl 
statt al-faqär). Ausführlicher heißt es bei Ibn Manzür 178,-5/3 = at- 
Tlfäsi 203,15—17 (sub as-sawla, Station 19), zuweilen mache der 
Mond Station bei al-faqär zwischen al-qalb und as-sawla-, al-faqär sei 
„einer der Schwanzsterne des Skorpions“ (ahad kawäkib danab al- 
caqrab). Man mache jeden dieser Sterne zu einem „Wirbel“ (fiqra), es 
seien sechs Wirbel (fiqar, plur.), und der siebente sei al-ibra, „der 
Stachel“ (= Unters. 132a/b). Die Information über die Abweichung 
des Mondes bei as-sawla hat auch as-Süfl (209,-3/2), wobei er al- 
faqär umschreibt als bacd al-fiqarät, „einer — oder: einige - der Wir- 
bel“. Da nun das Wort al-faqär eigentlich kollektiv „die Wirbel (der 
Wirbelsäule)“ bezeichnet, wären unter diesem Namen an sich alle 
Schwanzsteme des Skorpions gemeinsam zu verstehen. Dies wäre 
astronomisch freilich allzu ungenau; der Schwanz des Skorpions 
bildet am Himmel einen großen, tief herabgezogenen Bogen, als 
Ausweichstation des Mondes kann aber jeweils nur eine enger abge- 
grenzte Stelle in Betracht kommen. Es ist daher sachlich gerechtfer- 
tigt, wenn Ibn Manzür/at-Tifäsi al-faqär nur als einen Stern im 
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Schwanz des Skorpions nehmen. Dabei bleibt dann die Anwendung 
der Kollektivbezeichnung al-faqär auf ein einzelnes Objekt problema- 
tisch. as-Süfî will sich mit seinem bacd al-fiqarät nicht genau festle- 
gen; anscheinend will er andeuten, daß der'Mond bei Abweichungen 
von der eigentlichen Station as-sawla mal bei dem einen, mal bei 
einem anderen „Wirbel“ Station mache, womit er sehr geschickt 
zugleich die astronomische und die sprachliche Situation gerettet hat. 
Der späte al-Qalqasandi endlich (an der oben S.48, zu Nr. 99 b ange- 
führten Stelle) versteht unter al-faqär (dort im edierten Text falsch 
jUJI ) „sechs weiße, in gebogener Form angeordnete Sterne“, sittat 
kawäkib bid munatifa. 

101, al-furüd. Zur astronomischen Identifikation cf. zuletzt 
P. Kunitzsch, in Der Islam 51 (1974), 43 f. 

106, al-gawn. Die Bïrünï-Stelle des Tafbim ist in der gedruckten 
Ausgabe von R.R.Wright, London 1934, S.78; der gegenüberste- 
hende arabische Text, Zeile 4, hat ebenfalls die Schreibung al-gwn. 

118, hadäri. Über den Nominaltypus facäli cf. M.Canard, „La 
forme arabe «Facäli»“, in Annales de l’Institut d’Études Orientales 
[Paris] I (1934-35), 5—72, speziell S.33, Nr.30. Zur astronomischen 
Identifikation von hadäri und al-wazn cf. zuletzt P. Kunitzsch, in Der 
Islam 51 (1974), 43 f. 

120, al-bägizän. Zeile 11: statt Anthropos lies: Zeitschrift für 
Ethnologie. 

132b, ibrat al-caqrab. Soweit unter diesem Namen nicht die 
Sterne auf dem „Stachel des Skorpions“ (= X.U Scorpii; cf. auch Un- 
ters. 288 a) verstanden werden, sondern das dem Stachel nachfol- 
gende nebelförmige Objekt, möchte ich dies Objekt aufgrund des 
Augenscheins in äquatornahen Gebieten nicht länger als G Scorpii 
betrachten, sondern als den für das bloße Auge nebelförmig erschei- 
nenden Sternhaufen M 7, cf. P. Kunitzsch, in Der Islam 51 (1974), 
40f. mit Anm.6, sowie ib. 52 (1975), 266. 

156, al-maclaf. Zur astronomischen Identifikation cf. zuletzt 
P. Kunitzsch, in Der Islam 51 (1974), 44. 

170, al-mizän. Zeile 3: statt 102 lies: 112. 
188, an-näbis. G.Ferrand in seinem Aufsatz „L’élément persan 

dans les textes nautiques arabes“, in Journal Asiatique 204 (1924), 
219, liest den Namen al-bäjas, „celle qui fait jaillir les sources“. Vor- 
kommen in Ms. 2292: llv, °4; 36v, 17; 95v, 12; Ahmad ibn Mägid 
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50,9 und 153,8 hat al-bägis = Übers. Tibbetts 88,22 (al-Näbis) und 
144,26 (al-Bäjis), Index S.546 al-Bäjis, aber in arabischer Schrift 
falsch al-bägis (mit Î); hier ebenfalls aus Unters. 188 in arabischer 
Schrift falsch zitiert an-nägis (mit g) statt an-nähis (mit b). 

189, an-näciqän. Erwähnt auch bei as-Suyütï, al-Muzhir (Druck 
Halabi, 2. Aufl.), II 183,8 (aus al-Mugmal [von Ahmad ibn Färis, dem 
ja auch unser F, oben, zugeschrieben ist]), mit der kurzen Erklärung: 
kawkabän min al-gawzä\ „zwei Sterne von al-gawzä^/Onon“. 

210, qadamä subayl. Zur astronomischen Identifikation cf. 
zuletzt P. Kunitzsch, in Der Islam 51 (1974), 41. 

222, al-qatä. Zur astronomischen Identifikation cf. zuletzt P.Ku- 
nitzsch, in Der Islam 52 (1975), 271. 

252, ar-risä\ Zeile 3: statt p.35 lies: p. 135. 
257, sacd. Zu der Reihe arab. sacd — hebr. sëd — babyl. sëdu vgl. 

noch: mandäisch sid (pi. sidia), „originally a bull-headed colossus 
placed before an Assyrian temple as guardian“, bei E.S.Drawer 
(Übers.), The Book of the Zodiac (Sfar Malwasia), London 1949, 
S.77 mit Anm.2, etc. 

260, as-salbär. Cf. hierzu inzwischen noch P.Kunitzsch, in Der 
Islam 51 (1974), 47 und 350, sowie ib. 56 (1979), 308. 

273c, subayl raqäsi. Nach Canard (an der oben zu Nr. 118 zi- 
tierten Stelle), S.39f., Nr. 50 ist Raqäsi ein bekannter Frauenname. 

277b, salib at-tä5 ir. Letzte Zeile lies: §163, S.79; dort Wright 
allerdings falsch al-salib al-tädr, „the flying cross“ (der gegenüber 
stehende arabische Text, Zeile 8, hat jedoch richtig saltb at-tä Hr). 

278, salib al-wäqic. Zeile 6—9: ebenfalls noch al-Bïrünï, Tafhim 
§163 (S.78); hier Wright wieder falsch al-salib al-wäqic, „the falling 
cross“, aber im gegenüber stehenden arabischen Text (Zeile 7—8) 
richtig salib al-wäqi\ „das bei al-wäqic stehende Kreuz“. 

281, as-suradän. Zeile 4: statt Austrina lies: Australis. Zur astro- 
nomischen Identifikation: Aufgrund des Augenscheins setze ich jetzt 
aß1’2 Sagittarii an, cf. Der Islam 52 (1975), 270. 

283, as-samärih. Zur astronomischen Identifikation cf. zuletzt 
P. Kunitzsch, in Der Islam 51 (1974), 47. 

310, al-ubaymir. Zeile 2: statt 16rff. lies: 16V,8—9; Zeile 4: 
streiche die Worte „ebda. — sowie“. Die Bezeichnung erscheint auch, 
so als al-uhaymir (ohne Variante), in Khourys Edition des Kitäb al- 
fawääd, 74,1, aber für as-simäk al-aczal, a Virginis; Tibbetts in seiner 
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Übersetzung 100,28 setzt das in Ms. Paris stehende al-Abyam ein und 
fügt al-Uhaimir in Klammern bei unter Verweis auf seinen Aufsatz in 
Der Islam 40 (1965), 188 (Nr.2). Hierzu anschließend noch P.Ku- 
nitzsch, in Der Islam 51 (1974), 49. 

317b, al-yadän. Diese Nummer ist ganz zu tilgen. An der zitierten 
Stelle al-Marzüqï II 370,4 ist al-yadän einfacher Schreib- oder Druck- 
fehler für ad-dabarän (a Tauri, = Unters. 69). Die Gesamtzahl der 
dort aufgezählten Sterne erster Größe reduziert sich damit auf vier- 
zehn. 

323a, az-zubra. Zeile 1: Als Interpretation des Namens geben die 
Quellen neben „Mähne“ (des Löwen) auch „Schulter“ an (kähil bzw. 
katif). 

II. Zusätzliche neue Namen 
(mit Fortsetzung der N-Nummern von oben, S.64—83). 

N32. al-katad 

„Teil des Rückens zwischen den Schulterblättern“. In WKAS I 46b 
14—18 als Name des Sterns y Leonis registriert, Belegstellen vor 
allem Ibn Qutayba 58,5 und al-Marzüqï I 318,-8. Zuvor hatte auch 
Lane s.v. diese Bedeutung des Wortes aufgeführt (Lexicon, Book I, 
part 7, London 1885 [posthum], 2591b)1. Sämtliche Stellen der ara- 
bischen Literatur, die das Wort al-katad als „Stern im Löwen“ er- 

1 Das ist die bisher älteste Stelle, die ich finde, an der al-katad als Name auf den Stem 
y Leonis fixiert ist. Lane nennt als Belege für al-katad (als Bezeichnung eines Sterns aus 
dem Löwen): Sihäh, Lisän, Qämüs. Dagegen gibt er keine Quelle an für die Identifika- 
tion dieses angeblichen Sterns mit y Leonis. Das sonst häufig von ihm für Sternnamen 
angezogene Buch von L. Ideler, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung 
der Sternnamen, Berlin 1809, das die einschlägigen Kapitel aus al-Qazwinis „Kosmo- 
graphie“ zur Grundlage der Darstellung genommen hatte, kann hier nicht die Quelle 
sein, da Ideler die Bezeichnung al-katad in dem Buch nirgends anführt. Nicht lange nach 
dem Erscheinen dieses Bandes von Lanes Lexicon hat F. Hommel ebenfalls einmal al- 

katad (aufgeführt nach dem Täg s. r. hrt) mit y Leonis gleichgesetzt, in ZDMG 45 
(1891), 603, Anm. 1, zwar ohne Quellenangabe oder Begründung, aber nach Lage der 
Dinge offenbar gestützt auf Lane. Die Autoren jener frühen Lieferung des WKAS 

zitieren leider auch keine Quelle oder Begründung für die Gleichsetzung von al-katad 
mit y Leonis, sie dürften aber wohl ebenfalls einfach Lane gefolgt sein. 
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wähnen, berufen sich stets auf dieselben vier ragaz-Verse, deren zwei- 
ter dieses Wort am Ende, an der Reimstelle, enthält2: 

„Wenn du Sterne aus dem Löwen siehst, 
seine 'Stirn’3 oder al-harät4 und al-katad, 
pißt suhayl [= a Carinae] auf den jungen Dattelwein, so daß er verdirbt, 
aber die Milch der Kamelinnen wird wohlschmeckend und kühl.“5 

In Vers 2 werden drei verschiedene Gestirne (angum, mit dem pluralis 
paucitatis) aus dem Löwen aufgezählt, von denen die ersten beiden 
eindeutig zu identifizieren sind (cf. Anm.3 und 4). Der dritte Name 
lautet an nahezu allen Stellen al-katad (und ist auch unter der ent- 
sprechenden Wurzel ktd in den lexikalisch geordneten der in Anm.2 

2 Diese Stellen (soweit bekannt) sind (in chronologischer Reihenfolge): al-Farra’ 
(gest. 207/822), Ma‘äni al-qur’än, I—III, Kairo 1374/1955-1972, I 129,10-11 und II 
108,-2/1; Ihn Qutayba (gest. 270/884 oder 276/889), Kitäb al-anwä’, Hyderabad 
1375/1956, 58,5-6; ders., Ta’wil muskil al-qur’än, ed. S.A.Saqr, Kairo 1373/1954, 
136,6—7; ders., Gartb al-hadit, ed. 'A. al-Gubüri, I—III, Bagdad 1977, II 642,1-4; 
Ta'lab (gest. 291/904), Magälis, Kairo: Dar al-Ma'ärif, II (21960), 421,7-8; at-Tabari 
(gest. 310/923), Tafsir, Kairo 1321, Bd. 14, S.81,14-15 (zu Sure 16, 66) = ed. Kairo: 
Mustafa al-Bäbi al-Halabi, 30 Bde. (1954), Bd. 14, 131,-3/2; az-Zaggägi (gest. 
337/949), Magälis al-culamä\ Kuwait 1962, 117,7-10; al-Azhari (gest. 370/980-1), 
Tahdib al-luga, I—XV, Kairo 1964—67, VI 66a,1—3 (nur drei Verse) und VII 
296b,7—10; al-Gawhari (gest. um 400/1009-10), as-Sihäh, I—VI, Kairo 1376/1956, I 
527b,4-5 (ohne die ragaz-\erse); al-Marzüqt (gest. 421/1030), Kitäb al-azmina wa-l- 
amkina, I—II, Hyderabad 1332, I 191,9-10 (nur zwei Verse) und ib. 318,-8 (ebenfalls 
nur zwei Verse); al-Iskäfi (gest. 421/1030), Kitäb mabädi’ al-luga, Kairo 1325, 79,6-7; 
Ibn Sida (gest. 458/1066), al-Muhkam, Iff., Kairo 1958 ff., V 92 b,-8/7 (nur zwei Verse) 
und VI 463 b,-6/3 (vier Verse); al-Batalyawsi (gest. 521/1127), al-lqtidäb fi sarh adab 
al-kuttäb, Beirut 1901, 399,1-2; Ibn Manzür (gest. 711/1311), Lisän al-'arab, s. rr. hrt, 
ktd und gbh (hier nur drei Verse); al-Firüzäbädi (gest. 817/1415), al-Qämüs, s.r. ktd 
(ohne die Verse); az-Zabidi (gest. 1205/1791), Tag al-carüs, s. rr. hrt, ktd und gbh (hier 
nur drei Verse). (Einen Teil dieser Belegstellen verdanke ich Herrn Prof. A. Spitaler, 
München, der sie aus seinen Sammlungen beigesteuert hat.) Diese Autoren sind weitge- 
hend untereinander abhängig. az-Zaggägi beruft sich namentlich auf al-Farräund 
Muhkam VI auf Ta'lab. Lisän, hrt beruht auf Tahdib und Muhkam, ktd auf Muhkam 
und gbh wieder auf Tahdib (Angaben von Prof. A. Spitaler). 

3 al-gabha, die 10. Mondstation, Çyqa Leonis. 
4 Im Dual, al-harätän, Alternativname von az-zubra, 11. Mondstation, öff Leonis. 
5 Die Angaben in Vers 1-2 beziehen sich auf die heliakischen Aufgänge dieser Statio- 

nen bzw. Gestirne, die auf Mitte bis Ende August fallen: also eine Bestimmung der 
Jahreszeit. Zu der Kühle beim Aufgang des suhayl (zwischen dem 5. und 18. August) 
vgl. auch die ragaz-Werse bei Pellat [1], 24 (H1, Nr. 18). 
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aufgezählten Quellen verzeichnet6), katad bedeutet die Stelle des 
Rückens zwischen den Schulterblättern; damit würde al-katad genau 
diejenige Körpergegend des Löwen erfassen, die sonst als az-zubra, 
Station 11, bekannt ist, welche in unserem ragaz-Vers (mit dem Alter- 
nativnamen al-harät) aber schon selbst vertreten ist. Der bei Lane, 
Hommel und im WKAS durch al-katad angeblich bezeichnete Stern y 
Leonis ist ferner in unserem ragaz-Vers ebenfalls bereits vorhanden; 
es ist einer der vier Sterne der gleich zuerst genannten 10. Station, al- 
gabha. Es erschiene also wenig plausibel, daß der dritte Name inner- 
halb des ragaz-Vtrses noch einmal eines der beiden im selben Vers 
bereits zuvor namentlich angeführten Gestirne bzw. einen Stern dar- 
aus7 bezeichnen sollte. Als vernünftigster Ausweg ergibt sich, daß 
dieser dritte Name ursprünglich gar nicht al-katad gelautet hat, son- 
dern al-kabid. kabid al-asad („die höchste Stelle des Löwen“) ist als 
einheimischer arabischer Gestirnname belegt und bezeichnet a 
Canum Venaticorum (cf. Unters. 135, mit den Belegstellen Ibn Qu- 
tayba 66,5 und as-Süfl 33,138; nicht in WKAS I 186ff. s.v.). Diese 
Schreibung, wa-l-kabid, findet sich unter den in Fn.2 aufgezählten 
Quellen in der Tat an zwei Stellen9, was freilich bei der leichten Ver- 
lesbarkeit der arabischen Schrift nicht viel besagen will. Die sachli- 
chen Erwägungen zwingen nun aber zu dem Schluß, daß al-kabid die 
richtige Lesung ist und daß das außerhalb dieser ragaz-Tradition 
nirgends belegte al-katad als Sternname wieder zu streichen ist. Da- 
mit würde der ragaz-Vers dann drei verschiedene Gestirne aus 
dem Löwen enthalten: al-gabba, die 10. Mondstation (= £yr|a Leo- 

6 So in al-Gawharl, Sihäh; Ibn Sida, Muhkam VI; Lisän; Qämüs; Tag. Sonst auch 
noch s.r. hrt (al-Azhari, Tahdib VII; Ibn Sida, Muhkam V; Lisän-, Tag) und s. r. gbh (al- 
Azhari, Tahdib VI; Lisän; Tag). 

7 Von den vier Sternen der Gruppe al-gabha besaß nicht einmal der hellste, a Leonis 
= Regulus, in der einheimisch-arabischen Tradition einen individuellen Eigennamen. 
Deshalb wäre für den schwächeren y erst recht kein eigener Individualname zu erwar- 
ten (cf. für y Leonis noch unten Nr.N35, mankib al-asad, wo allerdings die überliefe- 
rungsgeschichtliche Ausgangstage unklar bleibt). 

8 Auch vorhanden in Z und Y; in Z korrekt geschrieben, in Y verderbt (cf. oben, Abt. 
I, zu Nr. 135). 

9 at-Tabari, Tafsir, a.a.O. (in dem Druck von 1321; der Druck von 1954 hat dage- 
gen, ohne entsprechenden Vermerk, wieder das übliche al-katad), sowie Ibn Qutayba, 
Anwä’ 58,5 gemäß Fn. 2 a. E. (in der von Mahmüd al-Älüsi kommentierten Handschrift 
der Dar al-Kutub, Kairo; zu dieser cf. dort vorn, Einleitung S. lw-lt, Nr. 4). 
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nis); al-harat, die 11. Station (= ôff Leonis); und al-kabid (= a 
Canum Venaticorum). 

N33. kuwayy 

Ibn Durayd (gest. 321/933), Kitäb gamharat al-luga, I—IV, Hyder- 
abad 1344—51,1 187b, 13f.: wa-kuwayy zacamü nagm min al-anwä' 
wa-laysa bi-tabt wa-qälü buwa n-nasr al-wäqL luga yamämya, „Und 
kuwayy ist angeblich einer von den anwä'-Sternen, aber das steht 
nicht sicher fest. Man hat gesagt, es sei an-nasr al-wäqic [a Lyrae, = 
Unters. 195a]. Es ist ein jemenisches Wort“. Hiernach Ibn Sida, 
Muhassas IX 12,11—12: nagm min al-anwä' wa-laysa bi-tabt, „einer 
von den anwä'-Sternen, aber das steht nicht sicher fest“, und ders. 
ebenfalls, im gleichen Wortlaut, in al-Muhkam, Iff., Kairo 1958 ff., 
VII 59 a, 12. Letztere Stelle dann weiter im Lisän s.r. kwy: wa- 
kuwayyun: nagm min al-anwäqäla Ibn Sida: wa-laysa bi-tabt, „ei- 
ner von den anwä'-Sternen-, Ibn Sida hat gesagt: Aber das steht nicht 
sicher fest“. Qämüs s.r. kwy: wa-kuwayyun ka-sumayyin nagm, 
„Und kuwayy ([gebildet] wie sumayy): ein Stern“. Der Täg wieder- 
holt die Angaben der beiden letztgenannten Stellen. Der Name ist 
gebraucht bei Abü l-cAläJ al-Macarri, al-Fusül wa-l-gäyät, ed. 
M.H.Zanäti, Kairo 1356/1938, 148,13; dazu gibt der Herausgeber 
die Anmerkung: kuwayy nagm qila innahü n-nasr at-tä'ir, „kuwayy 
ist ein Stern; es heißt, es sei an-nasr at-tä'ir [a Aquilae, = Unters. 
194a]“. Diese Identifikation als a Aquilae weicht von der ursprüngli- 
chen bei Ibn Durayd (= a Lyrae) ab, vielleicht wurden einfach die 
beiden nasr verwechselt. Der Name ist jetzt auch registriert in WKAS 
1582b 8-13. 

N34. al-macarra 

„die Räude“. Lane, Arabic-Englisb Lexicon s.v. (S. 1991a) gibt nach 
as-Sagânï, cUbäb an, al-macarra sei u.a. „as some say,... the name of 
a certain star, or asterism, [which is] below the magarra [or Milky 
Way, app. meaning when the latter, as viewed from Arabia, is seen 
stretching across the sky above the North Pole]“. 

N35. mankib al-asad 

„die Schulter des Löwen“, y Leonis. In der griechisch-ptolemäischen 
Astronomie steht der Stern auf dem „Hals“ (arabisch cunuq und 
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raqaba) des Löwen; in der arabischen Astrothesie ist y Leonis einer 
der vier Sterne, die die 10. Mondstation al-gabha bilden, „die Stirn“ 
des Löwen (= Unters. 103 a/b). Es ist infolgedessen nicht sicher, ob 
die Bezeichnung mankib al-asad der altarabischen oder der „wissen- 
schaftlichen“, griechisch-ptolemäischen Tradition entstammt. Siehe 
zu dem Namen im einzelnen, mit Belegstellen, Kunitzsch [4], 276f., 
Nr.330. Eine weitere Belegstelle ist noch al-Haraqi (wie hier im An- 
hang, oben zu Nr. 1), Stern Nr. 76 (a.a.O., fol. 31v). 

N36. surrat al-gawzä3 

„der Nabel der gawzä^ldes Orion“, £ Orionis. Da der Name nicht der 
griechisch-ptolemäischen Tradition entstammen kann (im Almagest 
wird im Sternbild Orion kein Stern als auf dem „Nabel“ stehend 
verzeichnet), muß er wohl der einheimischen arabischen Überliefe- 
rung angehören. Der Name kommt im Sternverzeichnis des Zig al- 
mumtahan („Tabule probate“) von 214 H = 829/30 sowie im Astro- 
labsternverzeichnis von al-Fargäni (Epoche nach den Berliner Hand- 
schriften Ahlwardt 5790 und 5792: 225 Yazdagird = 856/7) und auf 
einigen Astrolabien vor, cf. P.Kunitzsch, in ZDMG 120 (1970), 
281—287 (hier in der Tabelle auf S.285 unten der letzte Stern; dazu 
die Anmerkungen e-i auf S.287). 

III. 

Zu den — teilweise sehr stark abweichenden — Stemnamen der ara- 
bischen Nautiker des Indischen Ozeans um 1500, Ahmad ibn Mägid 
und Sulaymän al-Mahri, sind heranzuziehen die Übersichten von 
G.R.Tibbetts, „The Star-nomenclature of the Arab navigators and 
the 'Untersuchungen5 of P. Kunitzsch“, in Der Islam 40 (1965), 
185—197, und in seiner Übersetzung des Kitäb al-fawäSd von Ahmad 
ibn Mägid, S.546—552 (Index to the names of the stars). Ich selbst 
habe, abgesehen von Einzelfällen in meinen Büchern Arabische Stern- 
namen in Europa (1959) und Untersuchungen zur Sternnomenklatur 
der Araber (1961), noch an folgenden Stellen über viele dieser Nau- 
tikersternnamen gehandelt (wobei an den späteren Stellen häufig 
Aussagen der früheren Stellen aufgrund weiterer Quellenstudien 
sowie aufgrund eigener Himmelsbeobachtungen in äquatornahen 
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Gebieten modifiziert oder korrigiert werden): 1) „Zur Stellung der 
Nautikertexte innerhalb der Sternnomenklatur der Araber“, in Der 
Islam 43 (1967), 53—74; 2) „Die arabischen Sternbilder des Südhim- 
mels“ [I], in Der Islam 51 (1974), 37—54; 3) „Die arabischen Stern- 
bilder des Südhimmels“ [II], in Der Islam 52 (1975), 263-277; 4) 
Rezension zu Tibbetts’ Übersetzung des Kitäb al-fawädd, in Der 
Islam 51 (1974), 344—353; und 5) „Zur Sternkunde der arabischen 
Nautiker“, in Der Islam 56 (1979), 305-311. Daselbst ist außerdem 
noch weitere Literatur verzeichnet. 


