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Wenn ich Iihnen diese Bliitter darhringe, hochgeehrter 'Herr Professor, 
so wolten, sie lihnen niehts 	welter sagen, 	tuts 	dafs 	unter 	:Alen den 
.grofsen, fremden Eindrhelten, welehe der helle und doeh sehlunnuernde , 
Orient ineinem Auge bot und an 'deren warmer i?xiunerung 	sic' die 
Seek des lieinigekehrten moth fort und fort laben wird, dente& die 
einst von Threr Meisteiliand mir vorgezeiehneten Sege der arabisehen 
Spraehwistensehaft scharf, Mar, -und niwerwiseht vor meinein Buick ge-
blieben sind. Wohl stand ich am Efer des Nil, der in seinem. .heiligen 
Rimsdien uralte Marehen. und Gesehiehten vorplaudert; voll ihrer ruhigen 
Griifse sah .lab die Iltratuideavagen, die uralten kierksteine der Wettge-
sehiclite, mid, in den leisbeiregten Paimemzitterte es, vie ein stiller Naehhall 
der ,Icilage von dem einst bier geloneeliteten Volke Abrahams, oder • wie 
ein frames Gebet des sinnigen israeliten. von- Alexandria 4-- und bei 
pile dein , _was dort unser tierz so tief und sanft besehleicht, halie ieb 
aufinerksam 	mich 	zd 	den 	riifs.en 	des. arnbischen • Scheichs 	gesetzt, 
und. von seinen). beredten, 14unde. sorgsam die geheitunifsVaen, feinen 
itegein• seiner Spraehe gelernt, 	denn ich wufste von Ewen, 	wie cihne 
die sehiirfste Erkennbnifs des Ersten und des Grundes .eill Weiter. und 
Iileaiersehreiten Um:16040h sei, ruad an hirer Weise des irencliens sali 
ich, bis wohin .mati. so .gelangen •kiinne. 

   
  



So gebe to 
Iv: 

Ihnen dieses Buch mit Zutrauen und mit Bangigkeit 
zugleichl 	Sie werden (ieh hoffe es) mit Freude sehen, dais ich den 
von llinen gezeichneten Wegen nachgegangen bin, nachdem ich schon 
itange nufgehort babe, ats lihr Schiller zu arbeiten, und Bann aber auch 
werden. Sie mit geiibtem Ange gewifa manehes finden, was Sie anders 
wiinschen, ja vielleicht tadeln. 	Doch es kann ntit der )  irren , der sei- 
n en. Weg welter gehen will, 	und so• werden 'meine Irrthiimer selbst 
Omen sagen, 	dais 
tree ivandre. 

lel'. meine 	Bahn 
• 4- 

au meinem Ziete hin 	feit 	und 

Hochachtungsvolt 

• . 

. 

Ihr• 
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VOR WORT. 

Es)  erscheint als ein gewagtes Unternehmen, dafs, nachdem 
de Sacy und Ewald, zwei Meister ersten Ranges, zwar von 
ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus, aber beide mit ganz 
unanewohnlichem 	Scharfsinn und tiefer Wissenschaftlichkeit 
die Grammatik der arabischen Sprache bearbeitet haben, ich 
es versuche, in deutscher Uebertragung die von mir vor et-
was mehr als einem Jahre im Urtext, von den Fehlern der 
Morgenlandischen Ausgabcn kritisch gesaubert herausgegebene 
arabische Original-Grammatik dem gelehrten Publikum vorzu- 
fiihren. Wie wird Bich der Fremdling in seinem engen sehola-
stischen Gewande neben den feinen Gebilden dieser Meister 
ausnehmen? Die Besorgnifs, dafs das Urtheil grade nicht gun-
stig fur den Amber ausfallen mtichte, hatte mich beinah dazu, 
bewogen, das knappe Kleid, in welches schon die Abfassung 
einer Grammatik in 1000 Verson ihn gebannt hat, ganz zu 
Risen, und nur in Umrissen oder einer Ueberarbeitung das 
Original deutsch wiederzugeben. Dagegen aber sprachen bei 
mir folgende Grande. 

Wenn es 	wahr ist , 	was 	der gewichtige 	Beurtheiler 
des 	Originals in 	der 	Zeitschrift 	der 	dcutschen 	morgen- 
liindischen 	Gesellschaft 	IV. 	pag. 	405 	sagt, 	dare der Ibn 
(AO einer Masse Goldes zu vergleichen sei, welches von 
den  -Orientalisten ausgemiinzt werden masse; so glaubte ich 
als Herausgeber mehr die Pflicht zu haben, eine Schmelzung 

   
  



VIII 

und Lauteru.ng des Stoffes zuniichst durch eine Uebersetzung 
zu erleichtern, als das Gold nur mar leichthin auszuwaschen; 
selbst wenn bei diesen ersten 	Schmelzungsversuchen noch 
manche Schlacken mit unterliefen. 	Dann aber mufste ich 
mir sagen, 	dais 	die grammatische 	Commentarsprache ftir 
jeden, der sich mit der arabischen Literatur beschii.ftigt, von 
Bedeutung sei, da ja alle Commentare in dieser Weise ver-
fest sind, und ich durch diescs Buch bei diesem schwierigen 
Studium dem Strebenden eine Mille bieten wollte. 	Denn 
wer nicht eine Zeit lang an dieser zahen Speise nagt, kommt 
schwerlich je zu einer genaueren Kenntnifs der arabischen 
Sprache. ' 	 .. 

Sieht man aber ab von 	der fretndartigen Einfasstmg 
dieser Grammatik, so hoffe ich, dais in Hinsicht des Scharf-
sinus und der Klarheit der Darstellung loch der Fremdling 
bei uns Ehre einlegen wird. 

Mehr noch als die ungewohnlichen Formen , in denen - 
sich dieser arabische Grammatiker bewegt, mochte vielleicht. 
die ganze Eintheilung seines Buches ihm vorgeworfen werden. 

Es ist such jedenfalls richtig, dais wir 	den arabischen 
Gratmitatikern-  die Zusammenstellung des Stoffe's- zum Von,  
wurf mac-hen, miihrend wir ihrem Scharfsinn und ihrer Klar-
heit bei den einzelnen Abschnitten Gerechtigkeit wiederfahren 
lassen. 	Dennoch kann man behaup ten, dais die Anordnung 
der Alfijja den Anordnungen anderer Original-Grammatiken 
weit vorzuziehn sei.  

Bei meinen grammatischen Studien haben rnir von den 
jetzt durch Herrn Consul Wetzstein 	bereicherten Schatzen 
unsrer Kiinigl. BibliOthek folgende Manuscripts und Bucher 
zu Gebot gestauden, welche ich hies in zeitlicher Reihenfolge 
nacli einander anfiihre: 
1) Abh Bakr `Abdo-l-lsithir 	al - G'urgIni ibn (...kbdi-r-rah- 

man 	(f 471) 	mi'attt-l-( mil 	(nach 	der 	Ausgabe 	.on 
Th. Erpenius 	und 	der vollstandigeren IIs. ms.  or. 4°. 
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274) vgl. de_ Sacy anthologie grammaticale ii. 233, Ewald 
grammatica arabica I. pag. 17, n. 1. 

2) Harirl 	(t 515) 	mulllatu-l-icritb 	(Wetzst. nr. 	73. 	74.), 
vgl. de Sacy L 1. pag. 145. 

3) Zamabs'arl (t 538) al-inmudag' mit dem Commentar des 
G'ainal al-milla wa-d-din Muhammad ibn S'ams ad-din 
(abdi-l-gani al-Ardabili (Wetzst nr. 75), vgl. de Sacy 1. 1. 
pag. 240. 	' 	. 

4) al-Mutarrizi (t 610) al-mi03512, 	(msc. or. quart. nr. 274 
and Oct. 29), vgl: de Sacy pag. 234. 

5)' 'Ibn al-I-Ifig'ib (t 646) die Krtfija in der romischen Aus- 
gabe von 1592. _ 

6) Ibn -mot: (t 672) die Alfijja. 
7)j Ibn Ag'xlm (t 723) 	die Ag'rinnijja nach der Ausgabe 

'von Th. Erpenius.  
8) Ibn al-Nardi (t 749) die wardijja (Wetzst. nr. 152, 76).. 

9) Ibn His'fitn (t 762) inuisni-l-labib 	(ms. or. fol. 62), vgl. 
de Sacy 1. 1. p. 185. 

M 
Betrachten wir diese 9 grammatischen Schriften, so miis-

sen wir drei verschiedene Standpuncte in Hinsicht der Be-
ha' ndlung des grammatischen Stoffes anerkennen. 

Der erste Standpunct, welcher uns bei der Behandlung 
des grammatischen Stoffes entgegentritt, ist die Riicksicht auf 
das 	114,rens. 	Am cleutlichsten tritt diese Art der Behand- 
lung in 	den 100 Regens von al-G'urg'tni hervor, and es 
mag hier zur Charaktcrisirung dieses Standpunkts die Ein- 
theihing dieses Buches folgen, da die 	aufserdem. aus Hss. 
zu erg4nzende Ausgabe von Erpenius nicht jeclem zur Hand 
sein mochte. 	Solcher Regens in der Syntax gcbe es , 	sagt 
der Verf. 100. 	Dicse zerficlen in zwei Theile: 

'1) Die wOrtlichen (lAijja); 2) die idecllen (marnawijja). 
Die ersteren, die wOrtlich hervortretenden, zerfallen darn 

   
  



wieder 	a. in die durch den Gebrauch 	eingeflihrten (as-sa- 
mkijja); und b. die eigentlich regelrechten (al-ijasijja.) Der 
ganze Schwerpunkt fallt bei dieser Eintheilung der Gram-
matik in die erste der beiden angefiihrten Unterabtheilungen, 
namlich in die durch den Gebrauch eingefiihrten Partikeln, 
denn deren giebt es 91, welche Verfasser in 13 Capiteln be-
handelt : 

1) Die.  Partikeln des Genitiv. 
2) Die Partikeln, welche das Nomen in den Accusativ .und 

das Habar in den Nominativ stellen (inna, und die Ver-
wandten). 

3) Die zwei Partikeln, welche das Nomen in den Nomina- 
tiv 	und 	das Habar in den Accusativ 	stellen (mft la 
iihnlich dem laisa). 

4) Die Partikeln, welche das einzelne Nomen in den Ac-
cusativ stellen (VAAv des Mitseins, illy der Ausnahme 
und die Partikeln des .Anrufs). 	. 

5) Die Partikeln, 	welche 	das Imperfectum in den Nasb 
stellen. 

6) Die Partikeln, welche das Imperfectum in G'azm setzen. 
.7) Nomina, die das Imperfectum in G'azm stellen. 
8) Nomina, welche indeterminirte Worte als Tamjiz in den 

Accusativ stellen. 
9) Die Nomina Verbi, die entweder den Nominativ oder 

den Accusativ regieren. 
10) Die Verba defectiva, die das Nomen in den Nbminativ 

und das Habar in den Accusativ stellen (lama etc.) • 
11) Die Verba des Beinaheseinki. 
12) Did Verba des Lobes und des Tadels. 
13) Die Verba des Herzens. 

Von den eigentlich regelrechten Regens, al-15iyisijja, giebt 
es nur sieben: 

' - 1) das Verbum im allgemeinen; 	2) Participium activi; 
3) Participium passivi; 4) die iihnelnde Sifa (Verbaladjectiv); 

   
  



5) das Masdar; 6) das Mud&f; 7) das voile Nomen ismun 
tarnmun, vgl. de Sacy Gramm. II. 67. besonders p. 559 f. 

Die zweite Hauptabtheilung, die. ideellen Regens, besteht 
nur, an zwei Stelien:.  1) beim Mubtada? and Habar; 2) beim 
Verbum Imperfectum. 	Das Regens beim Verbum Imperfec- 
turn ist, dafs es an der Stelle des Nomen steht, vgl. zaidun 
jacl,ribu -.,-- zaidun Oribun. Das Regens beim Mubtada' und 

,Habar ist das Wesen des Mubtada'. 
Schon ein Buick auf die Eintheilung des Stoffes dringt 

uns  zu der Ansicht hin, data hier gar wenig auf das We- 
sen der Sprache Riicksicht genommen ist. 	Die Erscheinun- 
geri 	derselben sind 	nur ihrem Aeufseren nach 	classificirt, 
aber nicht ihrem Wesen nach 	aufgefafst und 	dargestellt. 
Dennoch hat diese Weise einseitiger Behandlung das Ver- 
dienSt, 	eine 	kurzfafsliche 	Darstellung • des 	grammatischen 
Stoffes zu geben, und ist deshalb mehrfach befolgt vvorden. 
So finden wir im M4balli von alLMutarrizi fafst dieselbe Ein-
theilung, indem das erste Buch derselben IR-1-'4014AI an-
nahwijja mid das letzte fi fuOd min aVarabijja zu jenen 
drei Capiteln hinzugefugt ist; das erste der beiden glellhsant 
zur Einleitung, und das letzte urn das bei dieser Anordnung 
nicht Erwiihnte 	nachzuholen. 	al-Mutarrizi sagt 	uns selbst, 
dafs er dies Buch zusammengeStellt babe zuni Unterricht fiir 
seinen Sohn Mascerd, vgl. de Sacy Anthologie graminaticale 
p. 233. Auch ist nicht zu leugnen, dafs zu einem solchen Zweck 
diese fafsliche Anordnung wohl passend sei; ja man kann 
sogar behaupten, dafs dieselbe bei einer hiihern Fassung des 
Begriffes -des Regens in seinem tiefern Zusammenhange wohl 
zu einem wirklichen System Mate fiihren konnen. So jedoch 
ist dieselbe, indem sie an dem vereinzelten Regens aufserfich 
haftet, zu einer mehr lexikalischen ZusarnmensteLlung gewor-
den, und der praktische Werth einer solchen hat auch den 
Ibn Hislun zur Abfassung seines grammatischen Lexicons 
bewogen. Wit finden im muttni-1-1abib jede einzelne Partikel 

   
  



XII 

genau behandelt, und die einzelnen Gebrauchsweisen dersel-
ben aufgezahlt. 

Eine andre Weise die Grammatik zu bchandeln, finden 
wir in . dem Inntudag' des Zanaabs'ari, 	so wie in der Kafija 
von al-tittg'ib 	und 	zuin Theil 	in 'der Ag'rfintijja. 	Die 	in 
der arabischen Grammatik 	so eingebiirgerte Eintheilung in 
Nomen (ism), Verbum (fig) und Partikel (harf) ist bier zum 
Schema geworden, um danach alle Erscheinungen der Sprache. 
einzutheilcn. 	In wiefern das gelungen sein mag, wird schon 
aus der Anfiihrung der einzeliten Capitol des Inmtidag' her-
vorgehn. 

Nachdem 	Zamaljs'ari - jene drei Gattungen 	angegeben 
hat, behandelt er zunachst das Nomen. 	Das Nomen zerfallt 
in 15 Arten (apiif fol. 5 v).. 
- 	I. Appellativum• (istrut,l-g'ins). 

II. Eigennatne ((alam). 
_III. Das Declinirbare (fol. 7 v. al tudrab). 	. 

Bei dieser Abtheilung verweilt der Verfasser sehr lange, 
indent 	er 	alle -hierbei zu 	erwahnenden 	Unterabtheilungen 
behandelt. 	Zuniichst 	behandelt Verf. die 	vollstandige 	und 
unvollgtandi lg,e 	Declination 	(munsarif und 	grairu munsarif), 
worauf er fol. 8. v. zur Flexion (icrfil3) ubergeht. Er definirt 
„i(rab" als einc Aenderung am Ende des Worts, sei es No-
men oder Verbum, durch eine Veranderung cler Regens im 
Anfang. 

Hierauf behandelt Zarnabs'ari die in den Nominativ ge- 
stellten Worte 	(al-marfuck). 	Urspriinglieh (aslan) 	stehe im 
Norninativ das Fffil, dazu bilde den Anhang (al-mull)als bihi): 
1) Das Mubtada), das miisse determinirt sein, .denn es werde 

beurtheilt (li'annahu malk1tmun calaihi), und nichts konne 
beurtheilt werden als nachdem es determinirt sei. 

2) Das Mbar, das masse indeterminirt stehn, dcnn durch . 
dasselbe werde geurtheilt (li'annahu mahlthmun bihi). 

3) Das Habar von inna und dessen Verwandten. 

   
  



. 	 . 
4) Das Unbar von B. 
5) Nomen von ma und 1A, die iihnlich sind dem laisa. 

Folio 21 v. geht Verf. zu den iin Accusativ stehen- 
den Worten (manObtit) fiber. 	Auch 	hier unterscheidet er 
die 	urspriinglich 	ini Accusativ 	stehenden 	Worte d. i. das 
Object al mafcill, das in 5 Gattungen zerfalle; 1) alrmarfilu- 
l-mut14; 	2) al-inaf(61 	bihi 	und 	al-munada; 	3) al-mar rd 
fi.hi; 	4) al-mar(il macahn; 	5) al-niarill lahu; 	den Anhang 
hierzii bilden sieben Gattungen fol. 25. v.: 1) Hal, 2) Tam-
jiz, 3) die Ausnahme (al-mustatna), 4) Habar von ltana, 5) No-
men von inna, 6) Nomen von la zur Verneinung der Gattung, 
7) klabar von ma und Ift, iihnlich dem laisa. — Folio 29. r. 
behandelt Zainabs'ari die Genitive (alLmag'rurilt) in der wort- 
•lichen und geclachten Annexion (idAla ma`nawijja and idfifa 
lafzijja). 

IV. Die Consequens (at4awabic ) (fol. 36. v.). 
V. Das Indeclinable (al-mabni fol, 35. r.). 
VI. Der Dual (al-mutanna fol. 39.). 

VII. Der Plural (al-mag'rnitc  fol. 40. r.). 
VIII. Das Determinirte (al-macrifa). 	 .., 

IX. Das Indeterminirte (an-nakira). 
• X. Das Masculinum (al-mndakkar). 
XI. Das Femininum (al-mu)a,nnat fol. 44. v.). 

XII. Das Diminutivuin (al-mu§aggar fol. 46. v.). 
XIII. Das Relativnomen (al-manOlb fol. 50. r.). 
XIV. Das Zahlwort (asmist)u-l-cadadi fol. 52. r.). 
XV. Die mit den Verben engverbundenen Nomina, al-as- 

ma)u-1-mutta§ilatu bi-l-af (hli (al-Nil; al-1114cm. , a"§i-
fatti al-mus'abbaha). 

Folio 57 behandelt Verf. das Verhum, welshes er in 11_ 
A.rten zerlegt: • 

I. Das Perfeetum (al-midi). 
II: Das Imperfectum (al-mucliiri`. 	ar-rarti; 	an-nasb; al- 

team). 

   
  



X/V 
. 

III. Der Iemperativ (al-amr). 
IV. Das Transitivum (al-mutdaddi). 
V. Das Intransitivum (gairu-l-mutdaddi). 

VI. Das Passiv (al-mabni lilmatfili). 
n 	VII. Verba des Herzens (af(filu-1-kalbi). 

VIII. Verba defectiva (a1-afchlu-n-nfik4a). 
IX. Verba des Beinaheseins (afca1u-1-mukarabati). 
X. Die zwei Verba des Lobes (filai-l-mad4i). 	. 

XI. Verbum der Bewunderung (ficlu-t-tdag'g'ubi). 
Folio 70. geht Verf. dann zum dritten Abschnitt , dem 

Had fiber, das er folgendermafsen classificirt: 
Die Partikeln des Genitiv hur6fu-l-iciftfati oder al-gIrratu: 
Die dem Verbum iihnelnden Partikeln 	al-hurafu al- 

mus'abbahatu 	bi-l-ficli. 	 • 
Die Partikeln der Verbindung (catf). 	 I 
Die Partikeln der Negation (nafj). 
Die Partikeln der Erregung (liurfifu-t-tanbih). 
Die Partikeln des Anrufs (hurtifu-n-nida). 
Die Partikeln der Bewahrheitung (taijidil, vgl. ndam). 
Lie Partikeln der Ausnahme (istitni). 	' 
Die zwei Partikeln der Anrede (4itetb; Ta and Kan: 
Die Partikeln der Verbindung '(sila). 
Die zwei Partikeln cler Darthuung (tafsir, an, 'ai). 
Die zwei masdarartigen Partikeln (masdari). 
Die Partikeln der Anreizung (huretfu-t-tailc.114). 
Die Partikel der Annaherung (taigib kad). 
Die Partikeln des Futur (istikbal). 
Die Partikeln der Frage (istiflAm). 
Die zwei Partikeln der Bedingung (s'art; in, lau). 

• Die Partikel der Ursache (taclili, kai). 
Die Partikel der Verwehrung (ar-radcu, kallti). 
Die Lttrn (al-16,mat). 	 ' 
Ta feminini (ta)u-t-ta'nit). 
Das bestatigende Nan (an-nftnu-l-muWakkidatu). 
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Das Mt des Schweigens (ha)u-s-sakti). 
Wenn wir dem bertihroten Gelehrten Zamatis'ari auch in 

diesem Buche als einen scharfen Denker bei der Behandlung 
des Einzelnen erkennen, so miissen wir doch gestehn, 	dafs 
schon die Anordnung des Stoffes die Moglichkeit einer Syn-
tax vollstandig verhindert. Die Eintheilung in Nomen, Ver- 
bum mid Partikel 	hat in Hinsicht der Etyinologie, in der 
man jede Erscheinung besonders betrachtet, ihr volles Recht, 
aber eine Syntax, ein Betrachten.  yollstandiger Sprachver-
haltnisse, ist bei diesem etymologischen Standpunct, unmag- 
lich. 	Durch diese Eintheilung selbst werden die Sprach- 
erscheinungen mehr auseinandergerissen als zusarnmengeordnet. 
Man betrachte nur, wie in der einen Unterabtheilung al-ntrab 
der ganze syntaktische Gehalt der Sprache zusammengehauft 
1st. 	Ueberhaupt bietet das Schema Nomen, Verbum und 

Partikel mehr nur drei Reservoirs, in welche die 	einzelnen 
Erscheinungen zusanimengeworfen sind. 

Betrachten wir dagegen die Anordnung unsers Buches, 
so lafst sich hier eine Art von System 	auffinden, welshes 
eine syntaktische Anordnung viel eher als jener lexicklische 
und etymologische Standpunct moglich macht. 

Die Alfijja gcht auch von demselben •Puncte aus, 	von 
dem die andern Grammatiker ihren Weg begonnen, der 
Rede (Icaram) und ihren Bestancitheilen. Das Nomen, Verbum, 
die Partikel bilden zunitchst den Gegenstand der grammati-
schen Behandlung; doch behandelt Verf. nur ganz kurz _die 
Eigenschaften dieser Sprachtheile, wobei denn die Flexion 
(icrab) den Mittelpunet bildet, 	und man konnte somit die 
Abschnitte von I—VII als Einleitung betrachten. 	Mit Ca-
pitel VIII beginnt die eigentliche Behandlung des Thema's. 
Das Mubtada)  und Habar bildet den ersten Theil der syn-s. 
taktischen Sprachverhiihnisse. 	EM Anfangs- und ein Aus-:' 
°age-Wort nur neben einander gestelh bilden dem Araber 
.einer, Satz. 	Ein Bild wie ,,Zaid ein Lowe", oder eine An- 
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schauung wie „(Amr schlagend" mfissen dem Araber zum 
Ausdruck eines Gedankens 	dienen. 	Das ist der Charakter 
des unstiiten unruhigen Wiistenlebens. 	Der Gedanke ist Mier 
so kurz wie moglich gefafst, die Verbindung zwischen den 
zwei Begriffen 	ist ausgelasscn, denn man iiberlafst es dem 
Harer, beide in seinem Geiste in das richtige yerhiatnifs zu 
stellen. 	Das Bewufstsein vim dcr grofsen Gewalt, welche in 
dieser, kurzgefafsten Rede liegt; 	ist auch .heute noch nicht 
erloschen. 	Als ich einst in der 'Waste bei Petra (W. Musa) 
zu unsern Fiihrer sprach, ob nicht ihre Erbfeinde, die Bani 
Sabr 	uns 	liberfallen 	machten, 	erwiederte 	er la talj,ftf (Wid 
nimr „flirchte nicht 'Aid ein Tiger". Ein Flammenblick und 
die Erhebung der geballten Faust gaben die beste ,Erklitrung 
der ketrzgefafsten Rede, denn in den zwei Worten concen- 
trirte Bich das gauze Wesen des Beduinen. 	• 	 1 

• Zur Darstellung dieses Verhaltnisses geniigen dem Ara- 
ber zwei Nominative oder urspriingliehe Casus. 	Aber damit 

ist auch 	das Maafs voll 	und die Kraft des Nominativs er- 
schopft. 	Tritt irgend eine kieine Ideenzuthat hinzu, so tritt 

auch-  der Accusativ hervor. 	Diese Zuthat kann eine halb- 
verbale sein, 	niimlich ein  defectives Verbum wie kana sein, 
existiren als, und seine Verwandten, oder, eine Partikel, die 
dem Verbum gleicht, wic inna; siehe, furwahr; und dann tritt 
nur ein Accusativ hervor. 	Bei lana dem Verbum flint der 

Accusativ auf das Aussagewort, weil ja das fruhere Anfangs-
wort das Subject des Verbum vertritt; bei der Partikel hin- 

'gegen flint das Gewicht des Einflui3es auf das 	zunitchst 
stehende Wort, das Mubtada?. 1st die Zuthat aber eine von-
stiindig verbale, so hat sie die Macht, beide Gebiete sick zu 
unterwerfen, 	dies tritt ein bei zanna und den Verwandten. 
Capitel VIII bis XV behandeln dienen Nominal-Satz, und 
mit Capitel XVI gcht Verf. dann zu den eigentlichen Ver-
balsiitzen fiber. 

Die Kiirze und Abgerissenbeit der Anschauung, welche wir 
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bei den Nominalsatzen fanden, tritt uns auch in den \Ter- 
balsatzen entgegen. 	Das Verbum ist dem Araber nicht die 
belebende Verbindung zwischen Subject und Object, sondem 
die arabischen Grammatiker scheuen sich nicht, das vorge-
stellte Verbum mit dem darin liegenden Pronomen als einen 
Satz far sich zu betrachten. 	Folgt demselben noch zur Be- 
statigung des Pronomen ein Fffil, so ist das Satzgebilde ein 
Ganzes. Vgl. Isama zaidun gleich lama I&hnum sel. zaidun. 
Nur der im Verbum noch liegende Zeitbegriff bevormigt den 
Verbalsatz vor den Nominalsatz. 	Zu diesen einfachen Ge- 
dankenabschlufs geniigt naiirlich der Nominativ; kommt abet 
irgend eine Zuthat (facliatun) noch hinzu, so tritt der Accusa-
tiv hervor. Als eine solche bezeichnen die Araber schon das 
einfache Object des Verbum (pag. 142); in „clarabar'zaidun 
camrtin" ist camran gleichsam nur hinzugefiigt, das claraba zu 
bestimmen. 	Noch viel deutlicher tritt dies aber bei den an— 

deren Objecten hervor. Das allgemeine Object, vgl. ich ging 
den Gang des Zaid; das Object des Motive, vgl. ich• schlug 
meinen Sohn zur Erziehung; das Object des Inhalts, vgl. 
weile bier eine Zeit; das Object des M.itseins, vgl. ich ging 
mit dem Nil — diese Verbindungen bieten alle Accu;ative, 
welche eine niihere Bestimmung dem Verbum hinzufligen. 
Deshalb nennt auch de Sacy den Accusativ le cas adverbiale. 

Neben dieser Zuthat zum Verbum linden wir aber bei 
den Verbalsiitzen eine andere zu den Nominalbestandtheilen 
derselben. 	Dies gilt besonders vom 'jai, der eine ni.here 
Beatimmung dem FWD giebt und im Arabischen eine Haupt-
rolle spiett, vgl. er  kam Ills ein reitender. Feiner kann man 
hierher rechnen die Ausnahme es standen die Leute a u fs er 
Zaid. Die Ausnahme kann freilich auch zum Object treten 
und somit eine zweite Zuthat zu der ersten bilden, ich ging 
bei keinem voriiber als bei 	Zaid. 	Das graste Gebiet 
outer  den hinzugefugten Bestimmungen hat endlich das Tam- 

' 	jiz, das entweder die Gesammtbestimmung des Wesens einer 
** 
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Substanz, vgl. ihm eine Spanne Land es, oder den Gesammt- 
begriff der Beziehung erklart, 	vgl. gut ist 'Laid an Se e le; . 
ich bepflanzte die Erde mit Baumen. In unserin Buell wer- , 
den dieseyerhaltnisse des Verbalsatzes in Cap. XVI—XXVII 
behandelt. 	In den 	bisher beobaeliteten Sprachverhaltnissen, 
welche mit der. Satzbildung genau zusammenhangen, haben 
wir eigentlich nur den Nominativ und Accusativ wahrgenotn- 
men, 	von denen besonders 	der letztere in 	so reicher Dille 
hervortrat, dafs oft mehrere Accusative als Zuthaten zu den 
.urspriinglichen Satzgebilden hinzugeftigt wurden. 	Der Ge-
nitiv trat uns nur zufallig entgegen bei den Verben, die ihr 
Object durch eine Praeposition erreichen. 

Mit Capitel XXVIII beginnt unser Buch die Genitiv- 
Verhaltnisse 	zu behandeln. 	Der Genitiv, welcher nur das 
Abhangigkeits-Verlialtnifs zweier Nominit darstellt, ist natiir- 
lich bei weitem nicht von dem Gewicht als 	der Nominativ 
und 	der Accusativ. 	Die Annexion, 	die reine, welche ein 

-131ofses Abbangigkeits-yerhaltnifs darstellt, und die nicht reine, 
in der noch eine Art der Rection stattfindet, ist der Gegen-
stand der Capitel von XXVIII—XXX.V. 'Hier darf es uns 
nicht Wunder nehmen, dafs, da Etymologie und Syntax bei 
den arabisehen Grammatikern nicht getrennt sind, 	auch die . 
Formenlehre der Participia and des Matplar diesen Capiteln 
eingestreut ist.  

Von 	hier 	ab 	alp 	gewisses 	System in 	der 	Anord- 
nung des 	Stoffes 	herauszufinden ist unmoglich, die Ver- 
mischung der Formenlehre und der Syntax ist den arabi- 
schen Grammultikern zu sehr angeboren. 	Es wurden nur 
einzelne 	Wortverhaltnisse nach jenen beiden Hauptcapiteln I  
der arabischen Grammatik behandelt. Dennoch treten in den 
Abschnitten von XXXVI—LXXIV noch gewisse Massen 
hervor, welche durch eine innere Ideenverbindung 'zusam-
menhangen, so Capitel XXIX — XLIII die Consequens, 
welche sich dem voraufgehenden Worte unmittelbar in glei- 
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them Verlaltnifs anschliefsen; dann XLIV—LII der Anruf 
und dessen Analogen, und endlich der Schlufs LXIX bis 
LXXIV die Lautlehre. Dazwischen liegen die Veranderungen, 
deren. die Nomina fiihig sind. 

Auch den weltbertihmten Hartri kann man von diesem 
Vorwurf, da:fs er syntaktische und etymologische Spracher- 

. scheinungen zusammengeworfen, nicht frei sprechcn, wiewohl-
er bisweilen danach zu ringen scheint, die Klippe zu vermeiden. 
In seiner mulbatu-l-icrab geht er 	auch zunitchst von der 
Eintheilung der Sprache in ism, ficl und liarf aus. 	Beim 
Nomen wird zunitchst das Determinirte und Indeterminirte 
unterschieden, 	beim 	Verbum 	(fol. 	2. v.) Perfectum, 	Im- 
perfectum und der Imperativ. 	Fol. 16 behandelt er den 
icrab 	nach 	den 	vier 	Gattungen des 	Norninativ,  , 	Genitiv, 
Accusativ und G'azm, 	doch nimmt er hierbei Gelegenheit, 
das man1s4 und malsfir zu behandeln (fol. 20,' und fol. 22) 

wie den Dual, Plural 	und auch den Pluralis 	fractus. — 
Fol. 31 behandelt dann klariri die Partikeln des Genitiv und 
36 die Annexion, der k am das Habarartige sich anschliefst. Ha,- 
Art hat somit die einzelneu Wortverlaltnisse hier zusammen ,-, 
zu behandeln gesucht, ehe er zu dem Satz iibergeht. Fol. 38. r. 
geht er zum Mubtada)  und Ilabar mid deren verschiedenen 
Regens fiber. 	Das Regens auf das Mubtada)  ist inna nebst 
Verwandten; 	das Regens auf das Habar ist kana mit Ver- 
wandten; das Regens auf beide ist zanna mid Verwandten, 
das Regens ohne Wirkung ist Hamz der Frage, hal, bal, la-
kin, kraitu, lfitn des Anfangs, ama, qa. 

Fol. 41. v. 	wird dann 	das FWil behandelt, 	44. das 
Passiv, 45. das Object maf(fil bihi, 48. das Masdar im Ac-
cusativ = man' nautlals, maffil lahu, maf`til mdahu; fol. 53. 
41, fol. 55. tamjiz. 	Beim Tamjiz wird nicnia und bi'sa, wie 
auch Ilabhadit, 	endlich werden k a m und die Zahlworter 11 
bis 99 erwEihnt. 

! 	Pol. 56, 57. 	wird das Zarf der Zeit und 59 das Zarf 
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des Orts behandelt -und pag. 60 die Ausnahme. — Auch bei 
Harirl .beginnt nach dem Abschlufs der beiden Haupttheile 
der Grammatik 	eine Nachlese fol. 64. at-tdag'ubu fol. 66. • 
al-igtra. fol. 67. kommt Hariri: noch einmal auf inna, und des-
sen Verwandten wie auf kfina zuriick und behandelt 70. v. 
mfi: 71. v. beginnt dann an-nida mit seinen 1rnterabtheilun- 

•gen; 77 wird das Diminutivum behandelt; 83 das Relativum 
und 85 die Consequens; 88. die Partikeln der Verbindung; 
90. ma, ift jansarifu die schwache Declination; 	99. das Zahl--
wort; 101. Capitel von den das Nab bewirkenden Partikeln; 
104. halt, alt, laulfi, lauma; 105. die fLinf Paradigmata; ja- 
fdlfini, taf`alini, 	jafalana, 	taf`alana, 	tafalina; 	106. das 
G'azm; 109. Capitel von dem Bedingungs- und Nachsatz; 
110. Capitel von den Indeclinablen. 

Das Buch von Ibn al-Wardi folgt in jeder Beziehung 
der Anordnung der Alfijja. 	Mubtada? und Habar ist von 
Pag. 6-16 behandelt, das FiVil und die Mafq:11,  wie die 
Ausnahme, den Hal, das Tarnjiz 16-24. 	Hierauf folgt• die 
Annexion 25. 	Selbst in den nachfolgenden Capiteln finden 
wir fast ganz dieselbe Anordnung. 	 . 

Wir erkennen somit in diesen drei letzten Biichern zwar 
nicht eine vollstandig durchdachte Anordnung, wohl aber miis-
sen wir eingestehn, dais den friiheren Anordnungen gegenuber 
doch bier eine Gruppirung der zusammengehOrigen Capitel an-
erkannt werden mufs, und kiinnen cliese Behandlung der Gram-
matik den andern Behandlungen gegenuber eine syntaktische 
nennen. — Wir mussen freilich eingestehn, dais jener Vorwurf, 
welchen Prof. Dr. Ewald, jedenfalls der geistreichste Semit der 
neueren Zeit, den arabischen a`ammatikern (Gott. gel. Anz. 
1830 nr. 81.) gemacht hat, dais sie namlich nie zu einem 
eigentlichen System gelangen, gerecht sei; doch kann man 
auf der anderen Seite wohl geltend machen, dais das We-
sen der arabischen Sprache hierzu die Veranlasspng • gege-
ben hat. 
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Wilhelm v. Humboldt zeichnete die Sprachentwicke-
lung aller Viilker so vor, dais der Drang zur Aeufserung 
und Mittheilung rasch und unwillkiihrlich die schlummernden 
Sprachkeime wecke, und diese miifsten sich dann rasch bis 
zu der Stufe entfalten, auf welcher die Sprache ihren in sich 
vollstiindig organischen Bau erreiche. 	Dann beginnen erst, •   
wenn es die Geschichte mit sich bringt, die Umbildung von 
aufsen her durch Mischung von VOlkerstiimmen; endlich tritt 
mit der steigenden Cultur der Volker die Periode ein, in 
der die Gebildeten sich der Sprache als solcher bewufst wer-
den, sich gegen sie kehren und ihr mehr eine glatte Form 
gegen vgl. Abhandlung der Berliner Akademie 1820. vgl. 
pag. 242, 243. Betrachtet man nach dem Kanon, welchen Wil-
helm von Humboldt aller ferneren Sprachforschung als sicheren 
Weg'vorgezeichnet, die arabische Sprache, so mufs man geste-
hen, dais fir sie die Zeit der Entwickelung und das Bestehen 
in ihrem vollendeten organischen Bau Behr lange gewiihrt hat. 
Schen durch die Waste war sie vor fremden Einmischungen 
bewahrt und trat nach langem Bestehen vollkommen entwickelt 
mit anderen Volkern in Bertihrung. 	Selbst als die Gebilde- 
ten die arabische Sprache wissenschaftlich zu behandeln such-
ten, war das Bewufstsein von dem -  Ursprunge und der ei-
gentlichen Heimath so gewaltig, dais man stets zu der Sprache 
in der Wiiste 	seine Zuflucht nahm, 	vgl. Ewald 	gramm. 
arab. I. 19, doch nur etwa bis zuin dritten Jahrhundert der 
Flucht, s. Lane Zeitschr. der D. M. Ges. Iii, 91. 	Wenn 
ein Volk schon seine Geschichte nicht verleugnen kann, so 
kann es noch viel weniger eine Sprache. 	Die arabische 
Sprache kann ihr Entstehen und ihre Entwickelung, die in 
der Wiiste Jahrtausende hindurch stattfand, nicht verleugnen. 
Das unstate Leben der Wiiste aber kann eine systematische 
Sprachentwicke!ung nicht liefern. Der kiihne Unternehmungs-
geist, der rasche Entschlufs, die Furchtlosigkeit undUnstatigkeit 
des Wanderlebens spiegelt sich in der Wiistensprache wieder. 
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Lassen" hat 	in 	seiner 	indischen 	Alterthumskunde 	(I. 
pa g. 416 fol.) hervorgehoben, dais der rnhigen Objectivitai 
des indogermanischen Geistes, die leicht erregbare Subjecti- 
vitat der Semiten gegenubersteht. 	Nirgend zeigt sich dieser 
Unterschied so deutlich ala in der Sprache; der kurze, ab- 
gerissene, 	ohne ausgebildeten Periodenbau hingestellte Satz 
der Semiten, ist gegen 	den durch die reine Denkthatigkeit 
dargestellten und wohlgebauten indogermanischen Satz weft 
zuriickgeblieben. 	Wenn aber selbst den eingebornen Gram- 
matikern . der Inder und Griechen es nie gelungen ist, bei 
einer so' mit reiner Denkthiitigkeit organisirten Sprache ein 
System zu behaupten, wie sollten wir das bei den Original- 
grammatikern der semitischen Sprachen erwarten. 	Ein Ori- 
ginalgrammatiker steht ja schon an und fur sich zu sehr in 
und nicht fiber-der Sprache. Dennoch kann man behaupten, 
dais man nur, nachdem man den Standpunct der Original,  1 
Grammatiker genau durchforscht hat, Mittel genug habe, eine 
systematische Bearbeitung der semitischen Grammatik zu be-
grunden. *) 

In Betreff der Art meiner Uebersetzung erlaube ich mfr 

zu bemerken, dais es mein Streben gewesen, die Textverse 
so wie, die citirten **) Stellen worth& zu aberSetzen. Bei dem 
Commentar ist freilich die Uebersetzung eine bier und da 
kiirzende, da die'scholastische Weitschweifigkeit eine wortliche 
Treue unmoglich macht. 	Doch war es meine Meinung, das 
nichts Wichtiges in der Uebersetzung des Commentars feh-
len dude. 

Da seit larger Zeit bier in Berlin nicht 	arabisch 	ge- 

, 
*) „His igitur Arabum grammaticis indigenis diligentibus ad linguam 

cognoscendam diligenter esse utendum, horum leges et opiniones esse 
ante 	omni a consulendas, 	nemo 	est qui jure dubitet" 	sagt 	Ewald 
(gr. 	ar. I, 	18). 

**) Bei den 	citirten Versen 	habe 	ich den 	Supercommentar 	der 
neuesten Ausgabe in Baia 1265 d. II. verglichen. 
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- druckt worden ist und das arabische Corpus 	zu grofs war, 
um mit den Vocalen dem deutschen Text eingereiht zu wer- 

• den, sah ich mich zu 	einer Umschreibung genothigt; 	ich 
wahlte 	dazu die in ihren Grundzugen von Prof. Fleischer 
ausgegangene und ineist in der Zeitschrift der deutschen mor- 
genlandischen Gesellschaft 	angewandte, 	namlich 	nach der 
arabischen Buchstabenfolge: 

' Hamza, in der Mitte und am Ende; bi  t, 
t, d, 	d, g', h, b, 	d, d, r, z, s, s', s, 	a, t, 
, c (rain), g, f, ls, k, 1, m, n, h, w, j. 

Die Burch die mancherlei Abzeichen veranlafste Schwie-
rigkeit des Druckes hat mehrere Druckversehen unvermeidlieh 
gemacht, von denen bei weitem die grofsere Anzahl sich indefs 
auf die ersten drei, von mir leider wegen hindernder Verhalt-
nisse nicht durchweg uberwachten Bogen beschrankt. Jeder nur 
einigermafsen kundige Leser wird die Verbesserungen leicht 
finden. 	Im Uebrigen aber hoffe ich, eingedenk des grofsen 
Nutzens, den de Sacy's Anthologie grammaticale bei ihrem 
fragmentarisehen Charakter gestiftet hat, 	dafs vorliegendes 
Werk in seinem ganzen Zusammenhange auf dem Gebiet der 
arabischen Philologic die grammatischen Studien (und das 
sind die fundamentalen) fordern werde: die am Ende ange- 
hangte, 	nach 	dem uns gelaufigeren System 	europaischer 
Grammatik angelegte Uebersicht des hier gebotenen Mate-
rials wird vielleicht nicht blofs far die Anfanger in solchen 
Studien das Auffinden erleichtern. 

Berlin, im September 1852. 

F. Dieterici. 
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-Corrigenda. 	- 

, 

Die in dor Vorrode pag. x.xm orwitlinton Drnokvorsobon bczielteit sioh linuptslich- 
lich auf die Urns oh reiliAng folgender siehon Worte: 	 . 	. klir 'kitsch and seine Ableittingen lies !Mutat. 

' Far G'nsm 1. G'azm. 
rlir Slbawallit I. Mail:anti. 
Flit' Unbar 1. Unbar. 	 - 
Far G'Sr Wit Marrar I. Van wa iifnerftr. 
INir Kur I. Kur. 
In tilnilicher Weise stela a far a peg. 20, 	I. adrifit, 21, 23 katti, 26, 14 kijahulmil, 

28; 20 ijjahumu, 36, 25 minima, 43, 8 la. 
. ' 	I far 4: peg. 6, 14 C AU, 2+, 26 akramant, 28, 6 nrithumni, 	40, 5 ifg•abant, 40, 24 
g'fi•aul, 41, 32, 36, 89; 42, 20 jtelfibuni. 	. 

1 flir I pag. 6, 28, 80 gi'ta; 26,• 2 hija.  
• u Mr ft in aba 6, 14; 10, 12; 41, 10; in jittra II, 81; 211,•2. ale 13, 10. 

Pointer ist his peg. 4S dns Alif quiesoons Minh musty a umsehriebon, was spiiter als, 
unpassond aufgegobon ist. 	 I . 	. 	. 

13o1 don chip:4111140n punctirton Buchstabon sled claim 'loch folgendo Vorsehon zu 
erwiihnon: 	• 	 • 	• 

t far t peg. 35, Z. 28 Minton, 48, 8 harit. 
d Mr d in ;Wadi 87, 3; 40, I. Z.; 42, 28; 46, 82. 
Al.  flir 4 pag. 7, 24- darban: 
s"fUr it pas.. 11, Z. 6. ursuicut;. 24, 18, 24 IlrIbl; 41, 7 ni,afdalu. 
it Mr. d hada. .  - 	- 	 • It flir h-15, 87 Talhand; 23,.7 phibuit. 
It -filr It 4, 15; 38, 27 al,Alifas'; 13, 10 a!iti. 
Ptir alft 1.'a10. 18, n ;- 42, L.  
Illr nida! 1.1tida• 4, 23. 
k nix 1 .14, 28 ff. 1!aniarani; 20, 87; 21, 	14 murtnip; 30, 3, 4 knoll kart; 	30, 10 

lailik 45, 12 kfidin Lis.  . 	. 	. 	..  
pag. 26, 1, 2 1., antunt antunna. 
pag. 20, 27 I. Schelde fiir Sehnoiae. 
pag. 89, 111. mutlimatun ilir musimaittn. 
pag. 44; 18 1. Dim Mr iltu. 

88 1..murra bilindl far murraliadi. 
pag. 45, 4 I. Mild Mr netiyt. 
Von Soito 40 an ist des System dor Urnsehroibung consequent durchgefithrt. 	In der 

Lieber sot znug selbst vorbessere man peg: 108, 11 far „nod wenn Wir findon" and far- 
wair wir landfill. 	- 

   
  



„Es , Sprach Muhammad Ibn Malik: ich lobe meinen Herrn, 
Gott, den besten Herrscher; — seegnend den erwahlten Ge-
sandten und sein Geschlecht, die Vollendung Erstrebenden, 
Erhabenen. — Ich fiche Gott zur Hiilfe an flit- ein Tausend-
versgedicht, in dem die Hauptpnncte der Syntax kurz zusam-
mengefafst sind. — Es stellt das Fernste in zusammengc- 
drangter Rede nah und 	spendet reichlich 	durch Erftillung, v. 
eincr Versprechung. — Es erheischt Wohlwolien ohne Un-
willen, iibertreffentl das Tausendversgedieht des Ibn Mu`ti. — 
Wiewohl dieser durch seinen Vorgang Bevorzugung erlangt 
und meinen schiinen Lobspruch verdient hat. — Gott;  wird
reiche Gaben mir and ihm auf den Stufen des Paradieses 
zusprechen.” 

I. 	Die Rede und ihre Bestandtheile. 

„Unsere Rede (Kalam) ist ein Ausdruck (Lafz,), der 
einen Sinn giebt wie „steh aufrecht". 	Nomen, Verbuin und 
Partikel sind Worter (Kalim), wovon das Einheitsnomen (Ka- 
lima) Wort ist. 	Das Gesagte (Iaul) ist eine allgemcine 
Bezeichnung; doch wird bisweilen mit einem Wort such eine 
Rede bezeichnet." 

Erkl. 	,,Rede" als terminus technicus bei den Gram-
matikern ist eine Bezeichnung fir den Ausdruck, der eincu 
Bold-len Sinu giebt, dais man den Satz .darauf schliefsen kann. — 
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2 	 Die Rede und ilire Bestnndtbeite. 

Aus chuck ist ein Gattungsbegriff, der die Rede, das Wort, 
die Wiirter, und ebenso auch das Ungebrauchliche wie das 
Gebrauchliche umfafst. — In dieser Erklarung wird daher, 
durch „der einen Sinn giebt" das Ungebrauchliche, and durch 
„einen solchcn, dafs man den Satz schliefsen kann" (la's Wort 
und einige Wortmassen (unvollendete Satztheile) ausgeschie-
den; namlich die, welche aus drei und mehr Wiirtern be-
stehen, doch keinen vollstandigen Sinn geben, vgl. in kiima 
zaidun. 

Die Redo wird nur zusammengesetzt entwcdcr aus zwei 
Nominibus, vgl. z aid un Ica)imun, oder aus einetn Verbum 
und einem Nomen vgl. Ica. m a z ai dun, so wie das Beispiel 
des 	Verf. 	istalAm, 	das 	cin 	Subject 	ants 	in • sich 	birgt... 
Der Verf. iiberhebt sich durch 	die Anflihrung dieses Bei- .' 
spiels der weitlaufigeren Erldarung. — Durch die Worte 
„unsere Rode" zeigt Verf an, dafs die Erldarung nur fiir den 
terminus technicus der Grammatiker gelte, aber nicht fiir die 
Lexicographen, bei denen IC:titbit ein Name ist fur Allen, was 
geredet wird, gleich viel ob es Sinn gebend ist oder nicht. 

Kalim. (Worte und Wailer) ist pin Gattungsbegriff, des-
sen Einheitsnomen Kalima ist. Dies ist entweder ein Nomen, 
namlich dann , wenn es auf einen Sinn hinfiihrt, ohne einen 
Zeitbegriff damit zu verbinden, oder ein Verbum, wenn es 
einen Sinn giebt mit der Verbindung eines Zeitbegriffs, oder 
eine Partikcl, 	wenn es nicht an sich einen Sinn ausdriickt, 
sondern erst in einem anderen. — Kalim sind aus drei und 
mehr Wortern zusammengesetzte Worte. 

Kalima, „Wort" ist der Ausdruck, der bei der Sprachbil-
dung bestimmt ist zur Bezeichnung cines Einzelbegriffs, — 
Diese Erklarung schliefst auf der einen Seite das Ungebrauch-
liche wie auf der anderen Seite die nicht in einem Einzel-
begriff bestehende  Rede aus. 

laul, 	Gesagtes, umfafst nach dem Verfasser alles; es 
gilt von der Rede wie den Worten und dem Wort. 	Einige 
behaupten, es bezeichne urspriinglich nur den Einzelbegriff. 
— Im Worte wird bisweilen die Rede gemeint. So gebraucht 
man von „es giebt keinen Gott als Gott" die Bezeichnung, das 
Wort des reinen Bekenntnisses. — Die Bezeichnungen „Rede" 
und „Worte" passen bisweilen auf eine Aussage gleich rich-
fig, bisweilen gilt nur das Eine von ihnen vgl. vorn ersten 
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k a d 	kam a z aid un. 	Hier gilt sowohl 	die Bezeichnung 
”Re.de", 	da es 	einen vollstandigen Sinn giebt, 	als 	auch 
,„Worte", weil es aus drei Wortern zusammengesctzt ist, 
dagegen ist die Bezeichnung, Worte, 	allein giiltig bei in 
kaana zaidun, (lie Bezeichnung Rede nur bei zaidun 
k a'i in u n. *) 

„Eine deutliche Unterscheidung flir das Nomen ergiebt 
sich dadurch, 	dafs es moglicherweise 1) im Genitiv, 2) mit 
dem iTanviri, 3) im Vocativ, 4) mit al und 5) mit einem Pra-
client stehen kann." 

v. to. 

Erkl. Zu den Unterscheidungszeichen des Nomen t)crehort: 
I. Der Genitiv, der a. durch cine Partikel, b. durch die 

.41Annexion, .c. durch (lie Apposition hervorgerufeu wird. 
• Verf. fast diese 3 Falle in seinen Ausdruck (G'arr) Genitiv 

zusammen. 
II. 	Das Tanvin zerfallt in 4 IClassen: 

a. Das Tanvin der' vollstandigen Declinabilitiit, (Tanvinu-t- 
Tatnkini) am vollstandig declinablen Nomen. 

b. Das Tanvin der Unbestimmtheit (Tanvinu7t-Tankisui), das 
Bestimmte von dem Unbcstimmten zu unterscheiden. — 

c. Das Tanvin der Correspondenz (ranvinu-I-i\ulsabala), 
d. i: das, welches an den regelmarsigen weiblichen Plu-
ral tritt, da es dem Mtn des regelmafsigen mannliChen 
Plural entsprieht. 

d. Das Tanvin der Stellvertrctung (Tanvinu-Mwa(6), dies 
enthalt 3 Unterabtheilungen es ist: 
a. Stellvertretend fur einen ganzen Satz bei id vgl. h i - 

na'idin vgl. kur. 56, 82. 	Wenn der Todesseufzer 
bis zur Kehle gelangt, zu der Zeit werdet ihr ein-
sehen. 

*) In Riicksicht auf ihre Weite ordnen sich somit die 'karat) bei 
den Grammatikern folgendermafsen: 

I. (Lafz) Ausdruck 1st der weiteste Begriff, der Riles Gebrauch- 
liche und Ungebrauchliche umfafst. 

II. (Kaul.) 	Gesagtes umfafst ellen Gebritucbliche. 
III und IV. (Kahn.) Rede, die auch fiir Worte gilt, und (Kalim) 

`Norte, die auch fur Rede gelten. 
V. 	(Kalima), der Einzelbegriff. 

1 • 

   
  



4 	 Die Rede und Hire Bestandtheile: 

P. Stellvertretend 	fir ein Wort bei 	k ullun k til Ill u n 
--7---- kullu insftnin kil'imun. 

'' T. Stellvertretend fir einen Buchstaben vgl. g'aw hrin =2, 
g'aw hri. 

Das Tanvin der Modulation (Tanvinu-t-Tarannumi) findet 
bei den Reimen statt, 	welche durch einen schwachen Buch- 
staben (Alif, Whw, JO los sind.  

Vgl. „Verringere den beschuldigenden Tadel und den 
Vorwnrf, und sprich, wenn ich's getroffen, fiirwahr da hat er's 
cretroffen." t,. 

Vgl. ,,Es nahte die Abreise aufser, dais unsere Reitthiere 
noch nicht mit unserern Gepiick gewichen und es war, als oh 

• . sie schon gegangen." 

Das iibermiifsige Tanvin*) (at-Tanvinu-l-ghli) welshes 
al-Al)fas' festgestellt hat, tritt an die gebundene Reime. 

Vgl. „Wohl oft mag es manche (Wiisten) geben von 
dunklen Tiefen, deren Durchgang ode ist." 

Verf. meint oirenbar, dais alle Arten des Tanvin zu den 
Eigenthiimlichkeiten des Nomen gehoren, (loch ist das nicht 
wahr, das Tanvin 'der Modulation und das ubermiifsige, tritt 
sowohl zum Nomen, als zum Verbum, als zur Partikel. 

Zu den Eigenthiimlichkeiten des Nomen gehort der Vo- 
cativ (an-Vida`), ferner al, womit der Artikel bezeichnet wird, 
endlich die Moglichkeit ihm ein Pradicat zu geben (al-Isnad), 
d. h. dafs von ihm etwas ausgesagt werden kann. Verf. ge- 
braucbt 	das Participium passivi (musnad) fir das masdar 
(Isnkl). 

,,Ein Verbum tritt klar hervor durch das Tit in fdalta, 
ti, tu, und in atat, durch das JO, in ifcali und das Nun 
in akbilanna." 

Erkl. Das Verbum wird unterschieden (lurch das to des 
Subjects (Fat il), das mit Damm in der erstcn Person, mit Fath in 
der zweiten Person masculini, mit Kasr in der zweiteu Person 
feininini, mit G'asm in der dritten Person fem. stela. Durch 
(las ruhende Th in atat scheidet man das HA, welches sich an 
die Nomina hiingt and die Vocale tier Declination hat, aus, 

*) Vgl. Freytag Verskunst p. 324 und 311. 
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cbenso 	auch das, welshes 	den Partikeln sich anhangt vgl. 
Ittta, ru b bata, tummata, das ruhende Ta an diesen Parti-
kein ist schen. Ferner wird das Verbum untcrschieden durch 

ndas Ja in ifcali, d. h. (lurch das Ja des Subjects im Impe-
rativ und das J a der zweiten Person feminini im Imperfee- 

- turn; das Ja des Pronomen hingegen, welshes das J.A. der 
ersten Person in sich begreift, tritt an Verba, Nomina und 
Partikeln. 	Ebcnso ist das schwere wie das Ieiehtc Nan des 
energischen Futurum ein sicheres Zeichen des Verbum. Vg 1. 
Kur.;96, 15. 	Wir wollen fiirwahr fassen beim Voederhaar. 
Vgl. Kur. 7, 86. Wir werden fiirwahr dich herausbringen o 
S'ttaib. 

„Aufser diesen beiclen (dem Nomen mid Verbum) giebts 
- die Partikel wie hal, fi und lam, Einem Verbum Imperfec- 
.tum kann lain voraufgehn wie lam j as'amin a. Das Perfectum 
dcr Verba unterscheide durch Ta und bezeichnc mit dem Nun 
das Verbum Imperativi, wenn ein wirklicher Imperativ dal.-
unter verstanden wird." 

Erld. 	Die Partikel unterscheidet sich vom Nomen und 
dem Verbum dadurch, dafs sic von den Kennzeichen dersel- 
ben Frei ist. 	Die angefidirten drei Beispielc machen auf die 
beiden Abtheilungen der Partikeln aufmerksam. Hal deutet auf 
die nicht specie!' zugetheilten Partikeln hin, da cs vor No-
mina und Verba tritt und fi und lam auf die speciell inge- 
theilten, 	fi 	steht speciell vor dem Nomen, 	lam von dem 
Verbum.  

Das Verbum zerfallt in Perfectum, Imperfectum und Im-
perativ. Wilma' das Imperfectum ist, dafs lain vor ilun stehn 
kann. 	Merkmal des Perfectum ist dic Anhangung des Ta 
des Subjects (FiVil). Vgl. Du seist gesegnet Bcsitzer der Holt- 
hcit und Mildthiitigkeit. 	Wie schiin ist die Frau IIind. 

Merkmal des Imperativ ist die Annahme des Nun der 
Bestatigung wie auch die Form 	des Imperativs. 	Bedcutct 
das Wort cinen Imperativ-Sinn, doch nitruut es das Nt'in der 
Bestatigung nicht an, so ist es ein Nomen Verbi. 

„Der Befall, wenn er nicht das NMI annehmen kann, 
ist ein  Nomen wie sah und ll aj j a hal." 

Pormen wie sah und 1)ajjahal werden nicht als Live-. 
rativa, sondern als Nomina, Verbi behandelt, wiewohl salt die 

   
  



ii 	 Dns Flexionstalilge und Flexiunsunfilliigc. 

Bedeutung von it skut, schweig, und 4 a j j a li al die I3edeutung 
von alsb il komin heran, hat. 

U. 	Das Flexionsfahige und Flexionsunfahige Wort. 

I. 	15. „Das Nomen zerfallt in das flexionsfahige und flexions-
unfahige Wort, das letztere ist ein solches wegen einer Aehn-
lichkeit, die es der Partikcl annahert." 

Erkl. Das Nomen zerfallt in zwei Theile. I. Das Flexions-
fhhige d. i. dasjenige, welches frei ist von der Achnlichkeit 
mit einer Partikel. 	II. 	Das Flexionsunfithige d. i. dasjenige, 
welches einer Partikel Windt. 

Beim Ver£ beschrankt sich die Flexionstinfahigkeit 1  auf 
die Aehnlichkeit mit der Partikel, wie er auch die .Aehnlich- 
keit in den beiden folgenden Versen specificirt. 	Audi nach 
der Lehrweise des Abu (Ali- al-Farisi wird die Flexionsun-
flihigkeit auf die Aehnlichkeit mit dcr Partikel und ihrer Sinn-
verwandten beschrankt, wic auch in der That Sibawaihi aus-
drucklich aufstellt, dafs jede Ursache der Flexionsunfahigkeit 
auf die -Aehnlichkeit mit der Partikcl zuriickfiihrt, 	dasselbe 
erwlihnt auch Ibn Abi-r-Rabi`. 

„Die Aehnlichkeit mit der Partikel besteht in dcr for-
mellen Achnlichkeit, wie in den beiden nominibus von gnana, 
und der idedien, wie in math und h u n a. 	Ferner in eincr 
Stellvertretung des Verbum, ohne Einflufs zu erleiden, und in 
einem in seinem Grundwesen gegebenen Bediirfnifs." 

Ela. 	Vert'. erwahnt die Achnlichkeit mit der Partikel 
an 4 Orton. — 1) Die Aehnlichkeit in der aufsercn Form 
wie, dafs das Nomen mit einem Consonanten geformt wird. 
Vgl. to in g'Pta, das als Verbal-Subject ein Nomen ist, doch 
ist es flexionsunfiihig, weil es nur von einem Consonanten, wie 
die Partikel, gcbildet wird; ebenso nil, in g'i'tana, das auch ein 
Nomen ist, als Verbal-Object, doch ist's flexionsunfahig, da cs 
ahnlich der Partikel nur von 2 Consonanten geformt wird. 

2) Die idedle Aehnlichkeit, sic zerfallt in 2 Theile: 
a. Die Aehnlichkeit mit einer vorhandenen und 
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b. die Achnlielikeit mit einer nicht vorhandenen Partikel. 
a. Ein Beispiel vom ersten Fall ist math, dies ist flexionsun-

fiihig, weil es der Partikel der Bedeutting nach iihnlich 
ist; denn es wird 	gebraucht zur' Frage und zur Be- 
dingung — In beiden Fallen ist math (bei den Arabern 
ein Nomen) einer vorhandenen Partikel, dem A lif der Frage 
und dem in der Bedingung, iihnlich. 

b. Ein Beispiel vom zweiten Fall ist hunft, (bei den Arabern 
ebenfalls ein Nomen), dies ist flexionsunfahig, da es einer 
Partikel iihnlich ist, die hiitte gebildet werden sollen, aber 
nicht gebildet worden ist. 	Dcnn die Hinweisung (Is'ara) 
ist ein I3egriff, der eine Partikel fiir Bich beanspruchen 
kann; so wie man fiir die Negation ma, fiir das Prohibitiv 
la, far den Wunsch 1 aita, und fiir die Hoffnung !dant), 
sctzt, und dergleichen. mehr. 	Die Nomina demonstrativa 
sind unflectirbar, weil sie in der Bcdeutung einer suppo-
nirten Partikel iihnlich sind. 
3) 	Die dritte Aehnlichkeit des flexionsunfithigen Worts 

mit der Partikel besteht darin, dais es das Verbum vertritt, 
ohne Einflufs vom Agens zu erleiden, so die Nomina verba- 
lia vgl. dart ki zaidan, 	daritki ist flexionsunfahig, 	da es 
der Partikel darin gleicht, dais es Einflufs ausiibt, ohne von 
einem 	andern 	Einflufs 	zu 	erleiden. 	Dagegen 	in 	dar- 
ban 	zaidan, 	clarban 	zwar 	idrib 	vertritt, 	doch 	nicht 
flexionsunfiihig ist, da es von einem ausgelassenen Verbum 
in Accusativ gesetzt ist, 	entgegengesetzt dem dar ilk i, 	das, 
wenn es auch a d r i k vertritt, doch keinen Einflufs erleidet. — 
Das Resume des vom Yea. Erwiihnten ware also, dais das 
Masdar, 	welches an die Stelle eines Verbum tritt mid die 
Nomina verbalia, beide an der Stelle von 	Verben 	stehen, 
doch erleidet das Masdar Einflufs von dein Agens und ist 
dcshalb flexionsfiihig, 	da es der Partikel nicht ahnlich ist. 
Die Nomina verbalia hingegen erleiden keinen Einflufs vom 
Agens und werden daher flexionsunfithig, da sic der Par- 
tikel 	somit 	iihnlich sind. 	— 	Des 	Verfassers 	Meintmg ist 
darauf begriindet, 	dais 	das 	Verbalnomen keine bestimmte 
syntactische Stelle int Satze findet, doch ist dies eine Streit-
frage, die wir untcn beim Verbalnomen bchandeln werden. 
' 	4) 	Die viertc Aelmlichkeit des flexionsunfahigen Wor- 

tes mit der Partikel beruht im nothwendigen Bediirfnifs. Dies 

   
  



8 	 Das Flexionsfahige and Flexioasuntlibige. 	• 

ist z. B. das Conjunctivnomen al ismu-l-mauul vgl. illadi, 
denn es bedarf in alien Fallen des Conjunctiv-Satzes d. i. ei- 
ner Sila. 	Es gleicht somit der Partilcel in der Nothwendig- 

n keit des Bediirfnisses und wird dcmnach flexionsunfahig. — 
Das Resume der beiden Verse ist, dais die Flexionsunfahig- 
keit in 6 Wortklassen stattfindet: 	1) dem Pronomen perso- 
nale; 2) dem Conditionalnomen; 3) dem Fragenomen: 4) dem 
Demonstrativnomen; 5) dem Verbalnomen; 6) dem Conjunc- _ 
tivnomen. 

„Das flexionsfahige Nomen ist dasjenige, welches von 
der Aehnlichkeit mit der Partikel frei ist." 

Erld. 	Das flexionsfahige Nomen ist der Gegensatz von 
dem flexionsunfahigen. 	Das Flexionsunfahige ist dasjenige, 
welches der Partikel gleicht, somit ist das Flexionsfahige das- 
jenige, welches der Partikel nicht gleicht. 	Das flexionsfahige 
Nomen 	zerfallt a. in 	starkes d. i. dasjenige, 	dessen letzter 
Consonant kein schwacher ist, vgl. ar4un und b. in schwa-
cies d. i. dasjenige, dessen letzter Consonant ein schwacher 
ist vgl. sum A'. eine Wortform von ismun, die deren sechs hat. 

Das flexionsfahige Nomen wird ferner eingethcilt in:, 
a. 	vollkommen declinationsfahiges 	d. II;  die erste Decli- 

nation, vgl. 'zaidun: 
b. unvollkommen deelinationsfahiges d. h. die 	zweitc De- 

clination, vgl. Ahmadu; 
c. das Indeclinable d. i. das Flexionsunfahige. 

Das Declinable ist das Flexionsfahige, welches in zwei 
Theile 	zerfiillt, in 	die erste 	d. i. die Starke und 	die zweitc 
d. i. die schwache Declination.*) 

v. 20. „Das Verbum Imperativi und Perfecti ist unflectirbar, **) 

*) Da die arabischen Grammatiker (Nib) Flexion ftir Verba und 
Nomina 	gebrauchen, haben wir 	zunitchst die Ausdracko 	tlexionsfithig 
fur mu'rab und flexionsunfahig ftir mabnt eingeftihrt. Hier, wo der Vcrf. 
eine andere Eintheilung erwiihnt, gebrauchen wir das Wort Declination 
und zwar fur: 

mutamakkinun amkana die erste starke Declination, 
ftir mutamakkinun gaira amkana die zweitc schwache Declination, 
ftir gairu-l-mutamakkini das Indeclinable. 

**) Der Ausdruck Flexion 	wird gebraucht vom Verbum in 	dem 
Sinne: Fahigkeit den Indicativ, Subjunctiv, Jussif zu bezeichnen, 

   
  



al - 	rub al -mabni. 	 9 

man flcctirt dagegen das Imperfectum, wenn ei frei ist vom 
enowerbundenen Na 	der Bestiitionno• oder Nun feminini. Val. 0 	 0 	0. 	 0 
Sic setzen in Erstaunen, den, der bezaubert worden." 

Erkl. 	Nachdem Verf. das Flexionsfahige und unfiihige 
bci dent NOmen abgehandelt, geht er zum Flectirbaren und 
Unflectirbaren beim Verbum fiber. Die Lehrweise der Schule 
von Basra Hirst die Flexionsftiligkeit beim Nomen urspriing-
lich sein, bei dem Verbum sei sie dagegen nur abgeleitet. 
Die Schule von Klkfa behauptet, dais sie beim Nomen und 
beim Verbum gleich urspriinglich sei. 	Das 	erste ist das 
Richtigc. — Pijeu-d-Din Ibnu-1-`11&,*) berichtet in seinein 
ausfahrlichen Commentar (al Basit) zur Kaflja, dais einigc 
Grammatiker behaupten, die Flectirbarkeit sei urspriinglich 
im Verbum, nur abgeleitet beim Nomen. 

Das Unflectirbare beim Verbum zerfalt in zwei Klassen: 
a. Das, iiber dessen Unflectirbarkeit man einig ist, wie das 

Pcrfectum, das unflectirbar auf a ist vgl. darab a, so 
lange Bich nicht das Waw pluralis damit verbindet und 
es mit u setzet, oder ein mit einem Vocal versehenes 
Pronomcn Nominativi und es in Ruhe versetzt vgl. 
darabta. 

b. Das, fiber dessen Unflectirbarkeit man uneins ist. 	Die 
iiberwiegende Meinung ist, 	dais 	es unflectirbar 	sei, 
niirnlich der Imperativ. Unflectirbar ist dieser nach der 
Schule von Basra. Flectirbar nach der Schule von litifa. 

Das Flectirbare vom Verbum ist das Imperfectum, dies 
ist aber -nur flectirbar, wenn sich weder das Nun der Bestii-
tigung, sei es leicht oder schwer, noch das Nan Feminini 
mit ihm verbindet. 	Schliefst 	Bich . aber das Nan der Be- 
stiitigung nicht ganz 	eng an, 	ist es nicht unflectirbar, wie 
z. B. 	wenn Alif Dualis 	dazwischen tritt, vgl. 	hal 	tadri- 
bAnna urspriinglich hal tadribaninna, oder das WA w 
Pluralis oder Ja der 2 pers fern. vgl. hal tadribunna, hal 
tadribinna, fir hal tadribanannaund hal tadribinanna. 
—, Das tine Nan wird weggenommen wegen des Zusammen-
stases derselben Buchstabcn. 

1st das Imperfectum vom unmittelbar verbundenen Nun 
der 13estiitigung und dem Nan feminini frci, wird es fleetirt, 

Hag'i Iihalfa II. NI% 1836. cf. Kafija V. 9707. 
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und es ist nur unflectirbar, wenn das unmittelbar verbundenc 
Nan herantritt. 	Al -Algas' sagt dagegen, dais das Imper- 
fectum mit' dem Nan der Bestiitigung unflectirbar sci, gleich- 
viel 	ob dasselbe 	eng mit ihm verbunden ist oder 	nicht. 
Anders dagegen sollen behaupten, dais das Futurum flectir-
bar sei, sclbst wenn das Nan der Bestatigung damit eng ver-
bunden wird. 

Ein Beispiel, in dem das Nun Feminini eng verbunden 
wird, ist taclribna. 	Das Verbum ist unflectirbar auf den ru-
henden Buchstaben. Verf. berichtet in einigen seiner Bucher, 
dais fiber die Unflectirbarkeit dieser Form kein Streit sei, doch 
streitet man dariiber wie der Lehrer Abu-l-Hasan Ibn (Us-
far in seinein Commentar zuin WV) bcrichtet. 

„Jede Partikel verlangt die Unflectirbarkeit. Die ursprang- 
Eche Form des Unflectirbaren ist die Endung auf einen ru-
henden Buchstaben. Doch giebt es deren, die auf Fath, Kdsr 
und Damm ausgchen wie aina amsi haitu, lam ist ein 
Beispiel 	von dem Ausgehn derselben auf einen ruhenden 
Buchstaben." 

Erkl. 	Jede Partikel ist flectionsunfiihig, da sie nicht in 
den Fall kommt, etwas auszudracken, zu dessen Ausdruck sie 
nothig Mute fleetirt zu werden (d. h. weil sic nur ein Ver-
haitnifb ausdriickt) vgl. im Beispiel all adt u min ad-dara-
hi m i wird der Theilbegriff aus dem Worte in in ohne Flexion 
verstanden. 	Das Flexionsunfiihige endet urspranglich mit ei- 
nem ruhenden Consonanten, denn diese Form ist leichter als 
die, welche mit vocalisirten Consonanten endet. Das Flexions-
unfahige endet mit vocalisirten Consonanten nur wegen eincr 
Ursache, wie z. B. um sie voni Zusammenstofs zweier ru-
henden Consonanten zu bewahren, auf Fath vgl. aina auf 
Kasr vgl. g'airi, auf Dainm, vgl. mundu. Als mit ruhen- 
den Buchstaben endigend vgl. kam, idrib, ag'al. 	Aus den 
angefuhrten Beispielen geht hervor, dais die Flexionsunfiihig-
keit auf Kasr und Damm nicht beim Verbum, .sondern nur 
beim Nomen und der Partikel vorkommt, die Flexionsunfii-
higkeit auf Fath und einem ruhenden Buchstaben beim No-
men, Verbum und der Partikel stattflndet. 

Vgl. Hag'i Khalfa I 510-512, Nr. 1564. 
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„Den Nominativ und Accusativ setze als ‘ Flexion dem 
Nomen und Verbum, vgl. ich will .fiirwahr nicht fiirchten. 
(Lan ahfib a). 	Das Nomen hat fir sich allein den Genitiv, 
das Verbum hat allein die auf einen ruhenden Consonanten 
endcnde Form. (Das G'asm). Setze den Nominativ mit painin, 	v. 25. 
den Accusativ mit Fath, den Genitiv mit Kasr., vgl. das Ge- 
denken Gottes an seinen Knecht erfreut. 	Setze in G'asm 
durch einen ruhenden Buchstaben und Alice, Is as wir nosh 
nicht erwithnt haben, 	ist nur stellvcrtretend, vgl. es 	kam 
der Bruder der Kinder von Namir." 	(allil bani. namirin). 

Erld. Es giebt 4 Flexionsweisen: 1) Nominativ auf Damm, 
2) Accusativ]auf F at 4, 3) Genitiv auf K a s r, 4) die g'asmirte 
Form. 	Der Nominativ und Accusativ. ist beim Nomen und 
Verbum, der Genitiv nur beim Nomen, die g'asmirte Form 
nur beim Verbum im G-ebrauch. 	Das, was hieriiber hinaus-
geht, ist nun stellvertretend wie Wa w Damm, Ji-i. Kasr, 
Alif Fatb vertritt, woriTher wir nun handeln werden. 

„Setze den Nominativ alit NI-raw, den Accusativ mit Alif, 
den Genitiv mit Jet bei den Nominibus, die ich jetzt beschreibe.” 

Erld. 	Verf. behandelt (lie Nomina, die mit stellvertre- 
tenden Consonanten flectirt werden. 	Dies sind 6 Nomina 
abun, abun, hainun, 	hanun, fithun, und dil Tthlin, 
die mit Witw im Nominativ, mit Alif im Accusativ und mit 
Ja im Genitiv auftreten. Die gewOhnliche Annahme ist, dafs 
sie mit dicsen Consonanten flectirt werden, wie auch die Verse 
aussagen; doch das Richtige ist, dafs sie mit den auf dieseu 
Consonanten 	supponirten Vocalen flectirt werden, 	so 	dafs 
nichts etwas anderes vertritt. 

„Hierher gehort auch d a wenn es eine Verbindung dar-
thut, mid famun, wenn das Alim von ihni wegtritt." 

Erkl. ,  Du und f am un gehoren hierher unter Bedingun-
gen, nitmlich (IQ mufs die Bedeutung vom Inhaber haben, cla-
(lurch verwahrt sich Verf. vor dem dii der Tit'iten, (las die . 
Bedeutung von all adi hat und unflectirbar ist, ail im Nomi-
nativ, Genitiv und Accusativ. 

Vgl. „Wenn ich irgend Vermogende, Edle treffe, fordere 
ich von ihrem Besitz nun das, was inir geniigt." 
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Bci faman ist die Bedingung patent, dais das Mint 
von ihm wcicht, vgl. ftl t  fii, fi. 	Weicht Mint nicht, wird ea 
mit Vocalen flectirt. 

„Hierher gelilirt abun, 	alt,un, 1)amun 	auch hanun, 
(loch (lie defective Declination ist bci dem letzteren besser. 
Bei abun und den zwei folgenden ist die defective Decli-
nation selten, und sic auf tine Endung zu beschriinken, ist 
noch gewohnlicher, als sic defectiv zu behandeln." 

Erkl. Gewohnlich bchandclt man abun, abun, Ilamun 
wie die embhnten du und fam un, so dais man sie mit 
Consonanten declinirt, Wt.i.w. fur den Nominativ, JA, fur den 
Genitiv, Alif fur den Accusativ. Spate': erwiihnt Verf. noch 
zwei andere Behandlungsweisen. Bei hanun hingegen ist das 
fein classische, 	es mit sichtbaren Vocalen auf dem NOn zu 
clecliniren , 	ohne 	schwache 	Consonanten , 	doch 	ist 	die 
voile Declination auf W ft w, Jit, Alif auch erlaubt. 	Wie- 
wohl sic sehr selten vorkommt, und al- Farra( 	sic verwirft, 
stcht sie doch (lurch (lie Anfiihrung des Sibawailli fest und 
der, welcher sick erinnert (der positive Zeuge) liefert Beweis 
gegen den, der sick nicht erinnert, (d. i. der negative). 	Bei 
abun und den beiden folgenden erwahnt , Verf. noch zwei 
andere Declinationsarten. 	Die Wegnahme 	des Wilw, e.ia. 
und Alif, worauf die Declination mit sichtbaren Vocalen 
cintritt. 

Vgl. „Seinen Vater hat (Adi im Edclsinn nachgeahmt, und 
wenn Jemand seinem Vater zu gleichen audit, thut er nicht 
Unrecht." 

Dicse defective Declination ist selten. 	Die andere Wcisc 
ist, sic auf A 1 if im Nominativ, Genitiv und Accusativ enden 
zu lassen. 

Vgl. „Filrwahr sein Vatcr (des Stammes) und der Vater 
seines Vatcrs haben inn Rultme die beiden aufsersten End-
p uncte*) crreicht." 

Die Merkmale des Nominativ, Accusativ und Genitiv 
Bind bier die auf Ali f supponirten Vocalc, wie bci der be-
seltriinkten Declination dargelegt ist. 

	

5) Dual 	im Accusativ auf Alif vgl. Mawilkif 209 ed. Soerenar 
vgl. peg 	14. 
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Das Resumd: 	Bei abun, abun und ha mu n giebt es 
drei Declinationsweisen: 	1) die bekannteste auf \\raw, Jfi 
und Alif: 	2) auf Alif in alien Fallen: 	3) dafs man die 
drei Vocal-Consonanten ihnen nimmt. 	Dies ist selten. — 
Bei li anun giebt es zwci Declinationsweisen: 	1) die defec-
tive, dies ist die gewohnliche, and 2) die voile, diese ist selten. 

„Die Bcdingung dieser Declinationswcisc ist, dais diese 
Nomina zwar in Anncidon stein, (loch nicht mit dein Jil der 
ersten Person. 	Vgl. Es kam der Bruder deities Vaters als 
crhabencr." 	(aim abika). 

Erkl. 	Die Grammatiker erwalinen 4 Bedingungen fiir 
die Declination mit Consonanten. 

1) Dafs diese Worte annectirt werden; werden sie nicht 
annectirt, flectirt man sie mit sichtbaren Vocalen, vgl. halo 
abun. 

2) Dafs sic nicht an das Jr. der ersten Person annectirt 
werden, vgl. abi im Nominativ, Genitiv und Accusativ. Denn 
in diesem Falk werden sic mit den auf dem Jtt supponirten 
Vocalen mid nicht mit Consonanten 	declinirt. 	Dies 	wird 
noch spiiter behandelt werden. 

3) Dafs sie nicht in der Diminutivform auftreten, dean 
als Diminutiva werden sie mit sichtbaren Vocalen declinirt. 

• 4) Dafs sie im Singular stein, denn im Dual mid Plu-
ral werden sie mit sichtbaren Vocalen declinirt. 

Verf. erwahnt von diesen vier Bedingungen nur die beiden 
ersten. Der Vers lafst verstehn, dais sie angelehnt werden mussel), 
doch nothwendig an etwas anderes als das J tt der ersten Pers. 
Miiglich ist aus den Worten des Verf. auch die beiden letz-
ten Bedingungen heraus zu verstellen , dcnn das Pronomen 
personale in j ad a fn a geht auf die erwiihnten Nomina zuriick 
und diese sind nur als Singulare und nicht als Diminutiva 
erwiihnt. Die Bedingung dieser Declination ist also dafs abun 
and die erwiihnten Verwandten an etwas anderes als das Ja 
der ersten Person annectirt werden miissen. — 1) 	komint nur 
in der Annexion vor, doch wird es nicht an Pronomina son-
dern nur an appellativa, die keine Eigenschaftsnamen (Sifa) 
scin konnen, annectirt, vgl. dt1 m ill in doch nicht du k Vimin. 

„Mit Alif setze den Dual im Nominativ, wie auch kilft 
(beide) wenn es als annectirt mit cinem Pronomen personale 
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verbunden wird, 	so auch k ii tit, it !Atli und itnathni ge- 
hen wie 	ibnitni 	und 	ibnathni. 	Das Ja vertritt in alien 
Fallen das Alif im Genitiv und Accusatiy nach einem FA, 
welches unwandelbar bleibt." 

Erkl. 	Nachdem Vert die 6 Nomina behandelt, bei de- 
nen in tier Declination Vocal-Consonanten die Vocale vertre-
ten, erwahnt er den Dual, der auch mit Consonanten declinirt 
wird. 	Die Definition des Dual ist: 	Der Dual ist ein Aus- 
druck, der zwei bezeichnet durch eine Vermehrung an seinem 
Ende, der aber der Abstreifung dieses Zusatzes und der 
Verbindung eines gleichen mit sich fahig ist. — „Ausdruck 
der zwei bezeichnet" umfafst in dieser Definition sowohl den 
Dual, als auch die Worte, deren Sinn schon zwei umfafst. 
Vgl. Das Paar. Dic nahere Bestimmung „durch eine Vermeh-
rung am Ende" schcidet Worte wie das Paar aus. Die zweite 
nacre Bestimmung „fiihig der Abstreifung" scheidet Worte 
wie itnhni zwei aus, denn dies Wort kann die Vermehrung 
nicht abstreifen, man sagt nicht itnun. Die dritte naltere Be-
stimmung „fahig der Verbindung eines gleichon mit flue 
scheidet das aus, was der Abstreifung und zugleich midi der 
Verbindung eines anderen mit ihm &big ist, vgl. die beiden 
Monde al-Isamarfini. 	Dies gestattet die Abstreifung, man 
sagt it a mar u n Mond, doch wird mit ihm ein verschiede- 
ncs, nicht ein gleiches verbunden. 	A 1-k am arani ist gleich 
kamarun wa s'amsun. 

Der 	Dual 	wird mit Alif declinirt, so auch 	das dem 
Dual iihnliche d. i. dasjenige, worauf die Definition des Dual, 
d. h. 	die, 	dais 	er 2 	bezeichnet 	(lurch cine Vermehrung 
oder dergleichen, nicht pafst. 	Das ist das an dem Dual an- 
geschlossene. 	Kilh, 	kilth, 	itnani, 	ibnatani 	sind dem 
Dual angeschlossen, da die obige Definition des •Dual auf 
sic nicht pafst. 	Doch schlicfsen sich kilts und 	kilth 	nur 
dann an den Dual an, wenn sie an ein Pronomen personale 
annectirt sind, vgl. kilhhuma. 	Werden sie an ein Substan- 
tiv annectirt, stehen sie mit Alif im Nominativ, Genitiv und 
Accusativ. Itnini und itnatani hingegen, die an den Dual 
Bich anschliefsen, 	werden wie die wirklichen Duale ibnani, 
ibnathni behandelt. — Im Genitiv und Accusativ des Dual 
fritt A an die Stelle des Alif, 	doch geht demselben stets 
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ein Fat') vorauf, urn sie von dem J1 ilitralis zu unterscheiL v  

	

den, dem nur Kasr voraufgehen ]cane. 	Das Resurna des 

. 

Verf. ist, dais der Dual und das ihm angeschlossene im No-
minativ mit Alif, irn Genitiv und Accusativ mit A sich de- 
clinirt. 	Das ist auch die gewiihnliche Annahme. 	Doch die 
richtige 	Ansicht wiire, dais der Dual und sein Anschlufs 
dnrcli supponirte Vocale im Nominativ auf dem Alif und im 
Genitiv und Accusativ auf dem JA, sich decliniren. Die vom 
Verf. erwahnte Behandlungsweise, dafs der Dual mit seinem 
Anschlufs sich auf Alif im Nominativ, und auf Jft im Ge-
nitiv und Accusativ declinire, ist die gewohnliche, doch giebt 
es noch eine andere, dafs man den Dual mit seinern Anschlufs 
in alien Fallen auf Alif declinire, vgl. zaidani 	auch im 

• 

Genitiv und Accusativ. 

„Setze den Nominativ mit- Waw, mit Jil, den Genitiv und v. 35. 
Accusativ des Pluralis sanus wie von camirun, mudnibun." 

Erkl. 	Verf. behandelt bier den 	(bitten Abschnitt der 
Declination durch Buchstaben, namlich den Pluralis sanus und 
das, was clanach geht. 	Dieser declinirt sich im Nominativ 
durch Waw und im Genitiv und Accusativ durch Jii. Durch 
die Bcispicle deutet Verf. das an, was auf diese Weise den 
Plural bildet. 	Dies zerfiillt in zwei Klassen: 	1) Nichtabge- 
leitetes d. i. Festes (G"arnid). 	2) Abgeleitctes, Eigenschafts- 
wort, d. i. (Sifa). 

• 

Beim ersten, dem Nichtabgeleiteten, wird zur Bedingung 
gestellt, dais es der Eigenname sei eines miinnlichen verniitif-
tigen Wesens, frei vom Tii feminini und der Zusammensetzung. 

1st das Wort kein Eigenname, bildet es diesen Plural 
nicht, so sagt man.  nicht rag'ulan a, wohl aber rug'ailtina, 
da das Diminutiv eine Eigenschaft einschliefst. 

Der Eigenname eines nicht iniinnlichen Wesens bildet 
auch diesen Plural nicht, zainab bildet nicht z ain ab Ana. 
Der Eigenname eines zwar nannlichen, aber unverniinfligen 
1Vesens bildet diesen Plural auch nicht, vgl. lithikun, ein 
Pferdenamc, bildet nicht la kiikii na. — Hat das Wort ein Tit 
feminini, bildet es diesen Plural auch nicht, vgl. Tanlatu 
bildet nicht Talhfina, wiewohl die Kufenser dies erlauben. 
Ebenso bildet cin zusammengesetztes wort diesen Plural nicht, 
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vgl. Sibawaibi 	bildet nicht Sibaweihtlna, 	wiewohl dies 
cinige gestatten. 	 - 

Beitn zweiten, dem Eigenschaftswort (S&L), wird zur 
Bedingung gestellt, dafs es die $ifa eines mannlichen ver-
niinftigen Wesens sei, frei vom Ta feminini, auch nicht zu 
den Wortklassen von aValu, fa( lieu, oder fdlanu fdlit 
gehore, wie auch nicht zu denjenigen, in welchen masculinum 
und femininum dieselbe Form haben, wie z. B. kteidun nicht 
kit'idtIna 	bildet, 	da es die Sifa eines weiblichcn Wesens 
ist. Und ebenso bildet sttbilsun nicht den Plural sttbilOna, 
da es die *ifa eines Pferdes, also eines unverniinftigen We- 
sens, ist. 	(Allttmatun bildet nicht (allttinCtna, 	da es das 
Tit feminini hat, akmaru bildet nicht akmartins., da es zur 
Wortklasse aralu fa<la)u gehort. 	Sakrttnu 	bildet nicht 
sakrantina, da es nach dem Paradigma fdranu, fal'a geht. 
Sabitrun bildet nicht sabfiritna, 	da sein masculinum land 
femininum dieselbe Form hat. 	Diese Bedingungen deutet 
Verf. durch die Beispiele an, denn carnirun ist der Eigen-
name eines mannlichen vernunftigen Wesens, frei vom TA 
feminini und von der Zusammensetzung. 	Deshalb ist der 
Plural (amirtIna. 	Die envahnte 	Sifa deutet Verf. durch 
mudnibun an, 	da es die gestellten Bedingungen erfiillt, 
deshalb ist der Plural mudniban a. 

„Ebenso verhalt sich das diesen beiden ahnliche, daran 
schliefst 	sich 	an cis'ritna 	mit 	seiner Kategorie, 	wie auch 
ahltIna, Mita, (ttlarnfina und (illijjfina, 	der Plural ara- 

-clftna ist abnorm. 	Sinftna, oder suntina mit seiner Kate-
gorie wird bisweilen wie kinun declinirt, bei manchen gilt 
dies sonar als das Durchgangige." 

Erkl. 	„Das diesen beiden iihnliehe" bezeichnet dig No- 
mina propria, welch° die bei (itmir erwahnten Bedingungen 
et-fallen; wie auch die Eigenschaftsworte, welche den 	bei 
mudnibun erwahnten Bedingungen 	entsprechen. 	(.1s'r tin a 
1111d die Zeliner bis tiscitna gehn dem Pluralis sanus, in wel-
chem die Form des Singularis erhalten blcibt, analog; da sic 
abcr keinen entsprechenden Singularis haben, denn man sagt 
ja nicht (is'run u. s. f., so sind sic dem Pluralis sanus an- 
oeschlossen. 	Abliina schliefst sick ebenfalls diesem Pluralis in 
an, da sein Singular a hlun 	als ein fester 	Gattungsbegriff 
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den oben gestellten Bedingungen nicht entspricht, 	so liifst 
:melt )61u a, das keinen wortlichen Singular hat, 'al amana, 

. ?lessen Singular ein unabgeleitetcr Gattungsbegriff ist und 
(ill ij juna, das obcrste Parodies, 	da es nicht ein verniinf- 
tiges Wesen bezeichnet, 	die Bedingungen unerftillt. 	Ara- 
Jana fcrner 	ist Plural von ardfin, 	einem unabgeleitcten 
Gattungsbegriff feminini generis. Alle diese Worte sind des-
halb dem Pluralis sanus nur angeschlossen. — San at u n und 
seine Kategorie bezeichnet alle die dreiradicaligen Nonaina, 
deren letzter Stammbuchstabe weggefallen und dawn dwelt 
Tti, feminini vertreten ist und die keinen Pluralis fractus bil- 
den, vgl. tubatun, tub Pala, etc. 	Dies ist die gcwohnlichc 
'Behandlungsart dieser Wortklasse. 	Haben sic aber den Pin- 
ralis fractus, vgl. s'afatun pl. s'i fah u n, bilden sic nur ab-
normer 'Weise nosh einen Plural nach Analogic des Pluralis 
sanus, vgl. zubatun pl. fr., zub an plur. sun. zubttna. 

Sanatun kommt bisweilen in der Form von hinun vor, 
il. h. • dafs 	sininun und 	seines gleichen 	bisweilen 	das Jit 
festhalten und die Declination auf Nan vorkommt, vgl. sini- 
nun, nin, min. 	Audi kann man dieser Form das Tanvin 
nehmen, 	doch ist dies 	seltener als es zu lessen. 	Man ist 
uneins fiber die durchgangige Geltung von dieser Form, doch 
das Richtige ist, dafs sic nicht durchgangig gilt, sondem 
sich auf das wirklich Gehiirte beschriinkt. Vgl. Die Tradition: 
0 Gott, setze ihnen Jahre, 	wie die Jahre des Josef nach 
einer Lesart. 	(sininttn kasinini). 

Vgl. „Verschont mich mit Nag', clean die Jahre in dem-
selben treiben loses Spiel mit uns Alten, und haben Unbiirtige 
zu Greisen gemacht." 	(saninahu). . 

Dieser Vers 	beweist, 	dafs 	as-saninu 	nacho 	al-111nu 
geht mit Festhaltung des Nan trotz der AMICX1011. 

„Das Nun eines Plural und des ihm An,gesehlossenen 
setze mit Fath, wenige sprechen es mit Kasr. 	Das• Mtn des v. 40. 
Duals aber und seines Ansehlusses behandelt man grade um-
gekehrt, merke auf." 

Erkl. Mtn Pluralis steht nur selten mit Kasr wie int Verse. 
- 	Vgl. „Wir kennen wohl G'a(far und die Solute seines Va- 

ters und bekiimmcrn uns nicht um die Geringen 	anderer 
Stamme." 	(fibarini). 

2 

   
  



18 	 Das Flexionsfahige und Flexionsuntlibige. 	 • 
- 	' 

Perner: 	Vgl. 	„Ist denn das ganze Leben nur Lagern 
und Aufbruch, schont es nicht mciner und stout mich nicht 
sicher." 

„Was wollen dcnn die Dichter von mir, da ich scion 
die Markscheide der Vierzig Oberschritten habe." (al-arbdirti).*) 

Das Kasr des Pluralis ist nicht tine anerkannte Wort-
form, wenn das auch manchcr denkt.Das Dual-Nfin hat reeht-
mafsig Kasr, doch ist Fath eine anerkannte Form. 

Vgl. „Auf zwei schncllen Schwingen hat sich (der Kati) 
eines Abends erhoben , es war nur tin Augenblick und er 
verschwand." 	(alit abwadijjaina). 

Der natiirliche Sinn des 'Vert: 1st, dais das Nfin Dualis 
mit Fath sich wit das Nim Pluralis mit Kasr verhalte, hin- 
sichtlich der Seltenheit, 	doch 	ist dies nicht so, 	denni  Non 
mit Kasr itn-Pktral ist abnorm, NOn mit Path im Dual aber 
anerkannte Wortform. 

Es giebt zwei Meinungen dariiber, oh das Path der 
Dualform mit JO. speciell zuerkannt sei, 	oder oh es sowold 
bei ihr als der Dualform auf Alif stattfindet, der .natiirliche 
Sinn der Worte des Verf. ware das zweite. 

Vgl. „Ich kenne von ihr den IIals und die zwei Amgen, 
und zweiNasenlocher, die Gazellen gleiellen." (ainanti, Fabjtinti). 

Man sagt selbst dicscr Vers sci fingirt, sodafs man sich 
nicht darauf berufen iciinne. 

„Die Worte, welehe mit Alif und TO (auf ittun) den 
Plural bilden, stehn im Genitiv und Accusativ zugleich mit 
Kasr." 

Erkl. Nachdem Verf. (lie Palle, in welehen Consonanten 
Vocale vertreten behandelt hat, geht er auf die Palle caber, 
in welchcn Vocale Vocale vertrcten. 	Das sired zwei Ab- 
schnitte. 

' 1) Pluralis feminini sanus wie musli m fttu n. Der Zusatz 
„sum's" schliefst den Pluralis fractus aus, niimlich den, 	in 
dery die Bildunz des Singular nicht beibehalten wird. 	Verf. 

— 

*) Nach dent Commenter Inds a a riett gelesen %verde'', 
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meint mit seinent Ta und Alif die Zusatz-Consonanten, wo-
durch Falk wie kudatun ausgeschlossen sind, da Alif hier 

, nicht ein Zusatz, sondern aus Ja iibertragen ist vgl. urspriing- 
. lich kud aj at an; 	ebenso sind Worte wie a b jiitun ausge- 

schlossen, da hier T a radical ist. Gerneint -sind die \Vorte, in 
deren Plural clic Endung atun ein Mittel ist, den Plural zu 
bezeichnen, vgl. hindatun. 	Dies schliefst Worte  wic ku- 
tyttun und a bj iltun aus, denn beide sind Pluralc, die litun 
in sich haben, 	doch bezeichnen sic nicht wic unserc _Mille 
durch 'awn den Plural, sondern die Bezeichnung des Plural 
beruht in der Form. Durch diese Erorterung wird der Ein-
wurf abgewiesen, den man mit kudatun und abjatun dent 
Verf. machen konnte. 	Man verstcht wohl, dafs cs fur 'Vert. 
nicht nothwendig war, „als Vermehrungsbuchstaben" hinzuzu- 
%gen. 	Die Regel dieses Plurals ist, dafs er mit D antra ha 
Nominativ und mit Kasr im Genitiv, wie auch hn Accusativ, 
wo Ka,sr Fatll vertritt, steht. Einige meinen, dafs er im Ac- 

' cus ttiv undeclinirbar sei, doch ist dies nichtssagend, da nichts 
sich vorfindet, was die Unfleetirbarkeit bewirken kiinntc. 

„So verhiilt 	es sich auch mit 'itlAtti 	und dernjenigen, 
welches als Nomen proprium gebraucht wird, wie adrnitun, 
in ihm wird dies auch angenommen." 

Erkl. 'Watt geht wie Pluralis fern. sanus and steht mit 
1)am m im Nominativ, mit Kasr inn Genitiv und Accusativ. 
Doch ist's nicht ein Pluralis fern. sanus, sondern ihm ange- 
schlossen, da es keinen wortlichen Singular hat. 	Ferner be- 
handelt Verf. den Pluralis fem. sanus oder seinen Ansehlufs, 
die man als Nomina propria setzet. Vgl. adricatun, das mit 
1Casr ina Accusativ stela, wic es war, 	bevor es 	als Nomen 
proprium gebraucht ward. Das Tanvin wird ihm nicht genom-
men, so ist wenigstens die ,richtige Lehrweise, doch giebt es 
deren noch zwei: 1) Dafs es im Nominativ mit Damm stela, 
und im Genitiv and Accusativ mit Kasr, doch das Tanvin von 
ihm weicht. 2) Dafs es im Nominativ mit Pavan), im Genitiv 
laid 	Accusativ 	abcr mit Fatly stcht, ohne Tanvin. 

Vg]. .„Ieh strebte sic zu erschauen von Mark, da, ihr 
Stamm' in aatrib weilte, 	eine hohe Aussicht brachte 	ihre 

Wobnung nab." 2 

   
  



20 
	 Das Flexionsfahige and 

Adri(at snit verschiedenen Lesarten. 
„lin Genitiv 	steht 	snit Fath 	die -schwache Declination, 

wenn sie nicht in Annexion tritt, oder nach al fOlgt." 

Erkl. 	Der zweite Abschnitt, 	in deco 	ein Vocal einen 
anderen vertritt, ist die schwache Declination. Die Regel ist, 
dais sic im Nominativ mit Damns, fin Accusativ und Genitiv 
mit Frith steht. Im Genitiv vertritt das Fatll Kasr, wenn das 
Wort nicht in Annexion tritt, oder nach al steht, denn dann 
wandelt es sich 	nach der 	starken Declination 	snit den drei 
Vocalen ab. 

v. 	45i. „Setze fur Falle wie jafcal &Ili, tad'ina und tas'alfina, 
das Nun als Nominativ. 	Seine Wegnaltme ist (las Merkmal 
fiir die G'asmirte und die Accusativform. 	(No4l)). Vgl. 	Du 
bist nicht 	eine 	solche, 	dais 	du 	Ungcrechtigkeit crstrcben 
miichtest." 	(takfusi, tardmi). 	. 

Erkl. 	Nadi der durch Stcllvcrtretung gebildeten Decli- 
nation 	der Nomina, 	handelt Verf. 	iiber 	die beim 	Verbuiss, 
(lurch Stellvcrtretung stattfindendc Declination. 	Ja Val ani 
ist 	das 	Paradigma 	fiir 	den 	auf 	ani 	gebildeten 	Dual, 
gleichviel, 	ob zu Anfang a oder Ta stcht. 	Tad'ina ist 
das fiir die mit JA gebildete zweite Person fem., tna 3ahlna, 

das fiir den durch W ttw pluralis gebildeten Plural, gleichviel oh 
er mit Jtt oder Tit anftingt. 	Diese fiinf Falk stehn im No- 
minativ mit Nun, 	in der g'asinirten und 	der Accusativform 
ohne dasselbe. 	Das Nan ist somit Mcrkmal des Nominativ, 
der Wegfall dcsselben, aber Zeichen des G'asus und des Na4b, 
vgl. Kur. 2, 22. 	Und wenn ihr es nicht that, ihr werdet es 
aber nicht thun, so walla Euch vor deco Feuer. 	(taf`alfia). 

,,Nenne achwach Nomina wie muitall und murtaisi, 
(der zu Edelthaten sich erhebt). Beim ersten wird (lie ganze 
Declination im Slime behalten. 	Dies nennt man auch die 
beschriinkte Declinationsweise. 	(Maksfir). 	Von der zweiten, 
der defectiven (Mankt10, ist der Accusativ klar, (loch der 
Nominativ und Genitiv wird nur intendirt." 

Eric]. 	Verf. gelst auf die Declination der geschwiichten 
Nomina ein, als Beispiele dazu dienen muimufts and mur- 
taki. 	Al utqafa, ist Paradigma fiir die Worte, deren letzter 

' Radical ein fesisichendes Alif mit vorhergchendem Fat4 ist. 
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Mu rtaki 	ist chi Beispiel 	von 	den Worten, 	deren letzter 
Radical ein Ja mit vorhergehendem Kasr ist. 	Beim ersten, 
dem Alif mit voraufgehendem Fatb werden alle Declinations- 
vocale supponirt, 	dcnn 	es 	ist 	ant' 	Alif 	besehrankt. 	Das 
Beschrankte (al-makstlr) ist namlieh das declinirbare Nomen, 
(lessen letzter I3uchstabe 	ein 	feststehendes Alit ist. • Diese 
Definition schlicfst zunachst Verbalformen wie jard A und in- 
deelinables wic dal aus. 	Alit 	dem Alif vermeidet man das 
Defective, wic al-1;atji und tier Zusatz: 	„das Feststehende" 
schlicfst den Nominativ Dualis aus; denn das Dual-Alif steltt 
nicht,fest, sondern verwandelt sich im Genitiv und Accusativ in 
JA. — Das Defective (al-rnankft§) ist das declinirbare Nomen, 
(lessen 	letzter 	Stammbuchstabe 	ein feststehendes Kasr ist, 
wie murtaki. 	„Nomen" schlicfst Verbalformen wic jarmi, 
„Decliairbares", Indeclinables,- wie all adi, und „mit vorauf-
gchendena Kasr" das, welchem G'asm voraufgeht, wic z: B. 
zabjun, ramjun, ails; dcnn diese sind nach der starken Decli-
nation skit abwandelnde geschwiichtc Worte. — Die Rego! 
des Defectiven ist, dafs der Accusativ hervortritt, vgl. (d a`ij a) 
'Kur. 46, 30: oh mein Volk antwortet dem Rufer Gottes. 
Der Nominati; und Genitiv abcr tritt nicht hcrvor, weil sic 
auf dem J A zu schwer auszusprechen sind. Das Zeichen des 
Nominativ in al4adi, ist ein auf dem J t supponirtes Damn), 
wie itn Genitiv ein auf JA supponirtes Kasr. 	Aus deni Er • 
wahnten heraus kann man verstehen, dafs (las.  Nomen nie ein 
W itw mit voraufgehendent Danun zum Endeonsonanten hat, 
freilich beitn Indeclinabten kommt das vor, vgl. huwa, (loch 
nicht beim Declinablen, die 6 Worte ausgenomwen, vgl. im 
Nominativ abithu. Die Kitfeuser erlauben dies nocli an zwei 
Stollen: 	1) ,Bei der Verbalform, die als Nominalform gesetzt 
wird, vgl. jad(u: 	2) Bci fit:m(1m Wiirtern, vgl. sant ande, 
kamanda. 

„Diejenigen Verbalformen, 	deren letzter Radical Alif, 
W ft w oder J A ist, sind als gcschwachte beltannt." 

Erkl. 	Verbalfor)nen, die auf Wttw mit voraufgeltendem 
Paatim, auf JA mit voraufgchendem Kasr, auf Alit' mit vor-
aufgehendena Fath ausgehn, vgl. jagzil, jartni, j a 12s'A, nennt 

man•geschwileht. 	(mdtallun). 	 . 
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so_ 	„Auf dem Alif intendire alle nicht easmirten Formen, 
macho den Accusativ bei Formen wie ja d`u bud jarmi klar. 
Intendire bei ihnen den Nominativ, und wenn du das G'asm 
setzest, nimm alle drei weg, 	so wirst du eine feststchendp 
Regel errtillen." 

Erkl. 	Vert behandelt bier die Beschaffenheit der De- 
clination auf dem geschwachten Verbum. Auf dem Alif wird • 
Nominativ and Accusativ supponirt. 	Bei z aid u n j a 12  s'a ist 
Merkmal des Nothinativ-Zustandes ein auf dem Alit' (Ja ver- 
tritt hicr nut Alif) supponirtes pamm. 	Bei 'lan j a 13 s'a ist 
ein auf dem Alif supponirtes Fad) Merkmal des Accusativ. 
Dagegen ist die g'asmirte Form klar, denn der letzte Con- 
sonant wird dann weggenommen, vgl. jab s'a. 	„Mache deut- 
lich den Accusativ von Fallen wie j ad(A, jarmi, vgl. jad`uwa, 
j arm ij a, wo auf dem letzten Stammbuchstaben Fath klar 
hervortritt, doch intendire den Nominativ in ihnen, vgl. ja &ft, 
jarmi. Zeichen des Nominative ist ein auf Waw und Ja sup- ' 
ponirtes pamm. 	,.Nimm weg alle drei beim G'asm, d. h. 
Alif, Waw und Ja, vgl. jakzu, jabs'a, jarmi. 	Zeichen. 
des G'asm ist die Wegnahme der drei Consonanten.  Alif, 
Waw, Ja. — Das Resume ist: Der Nominativ wird suppo-
nirt auf Alif, Whw, Jfi. — Das G'asm tritt klar hervor bei 
alien dreien (lurch ihre Wegnahme, der Aceusativ ist War 
beim Ja und Waw, wird abet im Sinne behalten beim Alif. 

III. 	Das Unbestimmte und das Bestimmte. 

(an-nakira al-rna'rifa). 

„Unbestimmt ist dasjenige Wort, welches al als ein auf 
die Bedeutung Einflufs iibendes in Bich aufnimmt, 	oder ein 
die Steno vom eben Erwiihnten vertretendes." 

Enid. 	Das Unbestimmte ist das, welches 	al annimmt, 
das in ihm 	die Bestimmtheit 'bewirkt, oder due, 	welches an 
die Stolle des al annehmenden Wortes tritt. Diese Erkliirung 
schliefst die Worte aus, welche das, die Bestimmtheit nicht bewir- 
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kende al, annehmen. Wenn z. B. ein Eigenname wie (abbasun 
das al annimmt, bewirkt dies nicht bei ilun die Bestimmtheit, 
denn cab b asun ist bestimmt, bevor al davortritt. 	Als Bei- 
spielvon dem, das die. Stelle eines al annelunenden Wortes 
vertritt, diene clii in• der Bedeutung Inhaber. 	D it lnhabcr, 
ist ein Unbestimmtes, 	zwar ninunt es al nicht an, 	aber es 
vertritt ein al annehtnendes sahibun. 

„Das antlers als dies bcschaffen 1st, ist Bestimmtes, vgl. 
hum Sic, till dieser, Hind, ibni mein Sohn, al-ftultimu 
der Diener und•all ad i welcher." 

Erkl. 	Das Nieht-Unbeslimmte ist das Bestimmte, dies 
zerfallt in 6 Abschnitte: 	1) Pronomen personale. 	2) Das 
Nomen Dernonstrativum. 	3) Das Nomen proprium. 	4) Das 
mit al Versehenc. 	5) Das Conjunctivnomen. 	6) Das, was 
einetn von diesen annectirt wird. 	Vol ibni mein Sohn. Vgl.  

„Das sich auf ein Abwesendes oder Gegenwiirtiges be-
ziehende wie anta du, huw a er, benenne als Pronomen.” 

Erkl. 	Das auf &Ilion Abwesentlen skit beziehende ist 
Pronomen; vgl. huwa, ebenso das sich ant' chief' Gegen- 
wartigen 	beziehende. 	Das letzterc zerfiillt in zwei Theile: 
1) Die angeredete zweite Person, wie anta, oder: 2) Die re-
dende Person, wie ana ich, nahnu wir. 

	

„Das vcrbundne Pronomen (Suffix) ist dasjenige, vomit 	,., 
man nie anftingt und was mit illa in ungebutidner Rede sich 
nicht verbindet. 	So wie das Ja. und 	KAI' itn 	Satz 	(ibni 
akramaka) „Mein Sohn hat dich gcehrt" und das Jti und 
Ha in „fordre von ihm was er besitzet." (salihi mit malalca). 

Erkl. 	Das hervortretende Pronomen zeritillt in das Ge- 
trennte und Verbundene. Das Verbundene ist dasjenige, mit 
dem 	man tile anfilitt, vgl. 	akramaka. 	Auch konunt, es 
nicht nach WA in der freien ungebunderten Rede (Prosa) 
vor, sondern nur abitormer Weise in der Poesie. 

Vgl. 	„Ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Thro- 
nes vor ciner Schaar, die an mir gefrevelt. 	ich babe Nie- 
mand zum Helfer als Um." 	(illithu). 

Vgl. „kit ma,ehe mir nichts daraiis, wenn liu ineine Haus- 
gettossin wirst, dafs keine andere aufser Dironir, 	nahe kont4." 
(Alai). 
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Das Unbestimmte and Bas Bestimmte. 

„Allen Pronominibus ist die Unflcctirbarkeit nothwenc1ig, 
and die Form des im Genitiv stehenden ist wic die des im 
Accusativ stehenden." 

Erkl. 	Alle Pronomina sind indeclinable, da sic der Par-
tikel in der Festigkeit gleichen. Deshalb stehn sic weder inn 
Diminutiv, noch im Dual, noch im Plural. Steht einmal lest, 
dais sie indeclinable sind, so giebt es solche, die gleich sind 
im Genitiv und Accusativ wie jedes 	Pronomen Accusativi 
und Genitivi, das verbunden wird. 	Vgl. ha in akramtuka 
als Accusativ,.in bika als Genitiv, wie auch solche; in de-
nen Nominativ, Genitiv und Accusativ gleich sind, wic z. 13. 
ma. 	Hiertiber handelt der folgendc Vers. 

„Zum Nominativ, Accusativ und Genitiv signet sich na., 
vgl. in crkennen uns an, (bins), denn farwahr (innanit,) wir 
haben erlangt (nilna) die Gaben." 

Erkl. 	Das \\Tort  ns steht im Nominativ in nilna, im 
Accusativ in innana, 	im Genitiv in bina. 	So steht auch 
Ja, in idrib i 	im Nominativ, in akramani 	im Accusativ, 
in bi im Genitiv. 	Ebenso auch hum, vgl. hum kft'imana, 
akramtuhum, lahum. 	Doch erwahnt Verf diese beiden 
letzteren nicht mit nal, weil na, in allen 3 Fallen in derselben 
Bedeutung und als verbundenes Pronomen (Suffix) auftritt. 
Jtt hingegen zwar in alien drei Fallen Suffix ist doch nicht 
in derselben Bcdcutung, vgl. in ,idribi ist es die zweite Person, 
in akramani 	die erste. 	Endlich 	hum in alien 	drei 	Fal- 
len zwar dieselbe Bedeutung hat, doch steht es im Nominativ 
als ein getrenntes Pronomen und in den andern Fallen als 
Suffix. 

„Alif, 1Vilw und N6n werden zur Bezeichnung der drit-
ten und anderer Pcrsonen gebraucht, vgl. karat and Namit." 

Erkl. 	Alif, %Yaw and Nan gehiiren zu den Suffixen 
des Nominativs, far die dritte and die zweite Person. — Der 
Verf. hat sich nicht gut ausgedriickt, denn ,,das andere" um-
fafst die zweite und erste, doch dienen die drei Buchstaben 
durchaus nicht zur Bezeichnung der ersten Person, 	sondern 
nur fiir die der zweiten und Britten. 

). „Zu den Pronominibus Nominativi gehiirt das Verbor-
gene, vgl. iral, uvafil, natabit, tas'kuru." 
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Era 	Das Pronomen zerfallt in Verborgenes und Her- 
vortretendes, das Verborgene wieder in das nothwendiger und 
erlaubterwcise 	Vcrborgenc.. 	Das letztere 	ist dasjenige, 	an 
(lessen Stelle this Hervortretende stehen kann. 	Das erstere 
hingegen ist dasjcnige, 	an dessen Stolle das Hervortretende 
nicht stehen kann. 	Vier Stollen erwaltnt Vert, an denen 
die Verbergung nothwendig ist. 	1) Der Imperatif 2. Pers. 
Sing., vgl. iral scil. ant a. 	Dies Pronomen ist nothwendig 
verborgen, da das Hervortretende seine Stelle nicht einireli- 
men kann; man sagt nicht, iral zaidun. 	Sagt man if(al 
anta, ist das Pronomen. anta die Bestatigung des in iral 
verbergcnen Pronomen, aber nicht Subject; da if (al seiner 
richtigerweise 	entbehren kann. 	Steht aber der Imperativ 
im Singularis Feminini, oder im Dual, oder im Plural, tritt 
das Pronomen hervor. 2) Das Imperfectum, dessen Anfangs- 
buchstabe Hamz ist, vgl. uw a fik scl. an  a. 	Sagt man u w a- 
fi ls anti, ist anti nur Bestiitigung des verborgenen Pronomen. 
3) Das Imperfectum, dessen Anfitngsbuchstabe Nan ist. — 
Vgl. nagtabit scl. nalmu. 	4) Das Imperfectum, dessen An- 
fangsbuchstabc das TA der zweiten pers. sing. masc. ist, vgl. 
t as'k u r u. 	In 	alien 	andercren. Fallen 	Imperfecti 	tritt das 
Pronomen hervor. — Dies Bind die Fall% in denen nothwen-
dig das Pronomen verborgen wird. 

Ein Beispiel, in dem die Verbergung moglicher Weise 
stattfindet, ist zaidun ja15.dinu scl. huwa. 	Hier kann das 
sichtbare Pronomen seine Stelle einnehmen, vg1. zaidun ja- 
Is limn abilliu. 	Dies findet statt bei .jedent Verbunr, das an 
eine dritte Person masc. oder fern. angcichnt wird, vgl. Hi n- 
du n takirtnu, 	oder an das ihm in der 13edentung entspre-
chende, wic zaidun ka'imun scl. huwa. 

„anti, huwa, anta, kann im Nominativ 	und in der 
Trennung stein. 	Die Abzweigungen sind nicht ungewifs." 

	

Erkl. 	Das hervortretende Pronomen, weiches Vert*. jetzt 

	

behandelt, 	ist Suffix 	oder getrennt. 	Das Suffix steht, 	wic 
oben gezeigt ist, im Nominativ, Accusativ und Genitiv, das 
Getrennte steht im Nominativ 	und Accusativ, 	doch nie im 
Genitiv. 	Vom Getrennten, im Nominativ stehenden giebt es 
12 Formen: 	anti, 	1. prs. sing. nahnu, 1.. prs. plur., oder 

Our. majestaticus; anta 2. 'prs. sing. me., anti 2. prs. sing. 
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• fem., antunia 2. prs. dual. corn., autum 2. prs. plur. luso., 
antunna 2. prs. plur. fern., huwa 3. prs. Inn. sing., hi j a 
3. prs. fem. sing., hum a 2. prs. dual. corn. hum 3. prs. plur. 
insc., h unn a 3. prs. Our. fem. 

„Das accusative in der Trennung stehende Pronomen 
1st ijj aj a. 	Seine Abzweigungen lassen keinen Zweifel." 

Erkl. 	Die accusativen getrennteu Pronomina sind der 
Zahl flitch 12: 
i jj aj a 1. prs. sing., ij jttn a 1. prs. plur., oder Plur. majestaticus: 
ijjttka 2. prs. sing. mse., ijjaki 2. prs. sing. fem.: 

ijjakuma 2. prs. dual. coin.; 
ijjakum 2. prs. plur. msc., ijjakunna 2. prs. plur. fern; 
ijjahu 3. prs. sing. msc., Walla 3. prs. sing. fem.; 

ijjahuna a 3. prs. dual. coin.; 
ijjahurn 3. prs. plur. msc., ijjahunn a 2. prs. plur. fern. 

„Bei freier Wahl kommt das Getrennte nicht vor, wenn 
mi;glicherweise das Suffix stein harm." 

Erkl. 	In 	keiner Stelle, 	in der man das Suffix setzen 
kann, darf man davon zum getrennten Pronomen abweichen. 
Die Palle ausgenommen, welche Verf. erwahnen wird. 	Fur 
ak r am t ttk a kann man nieht• sagen akraintu Wilk a, da 
man hier das Suffix setzen und ak r a m t uk a sagen kann. 
Vgl. das Wort des Propheten zu Ibnii--Sajjad, wenn er es 
ist (jakunhu) wird dir nicht Macht iiher ihu verlichen wer-
den, wenn er es aber nicht ist, so 1st es fiir dial nicht gut, 
ihn zu todten. — Ferner das Wort des Propheten zur (A)is'a. 
Nimm dich in Acht du kleine rothe, dais du es seist (takist- 
nifia). 	Ist es 	nicht naiglich, 	das Suffix zu setzen, ist aus- 
schliefslich 	nur 	das Getrennte 	mifglielt. 	Vgl. 	0 du, dich 
habe ich geehrt. (ijjaka akramtu). Das Pronomen komnit in 
der Poesie auch getrennt vor, trotz der illUglichkeit, es Ids 
Suffix zu setzen. 

Vgl. „Beim Auferwecker, dem Erbcn der Todten, da hat 
die Erde sic ausgenommen fiir ewige 'Leiter]." (<1aminat Willium). 

„Setze als Suffix, odcr getrennt ha in salnilii rind bci 
dem, was ihm iihnlich ist. 	Bei kuntuliu ist die Streitfrage 

0  iiberliefert, 	so auch bei biltaniii. 	(Du bast mich ftir ihn 
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gehalten). Ich ziehe vor, es als Suffix, ein anderer aber, es 
in Trcnnung zu setzen." 

Erkl. 	Diese beiden Verse behandeln die Mille, in de- 
nen man das Pronomen getrennt setzen kann, wiewolil es als 
ein Suffix stehen kiinnte. 	Salnihi' ist eM Beispiel von den 
Vcrben, die zwei Objecte regieren , von denen das zweite 
nicht urspriinglich cin Aussagc-Wort (Jabal.) ist, 	[wie die 
Vcrba cordis urspriinglich cin Anfangs-Wort (llubtada?) und 
cin klabar regieren] 	und beide Pronomina sind, 	vgl. ad- 
dirhama s al n i hi, hier kann hi als Suffix aber auch getrennt 
stehen, vgl. sal ni ijj'a,hu. Der natiirliche Sinn des Verf. ist, 
dais sowohl die Verbindung als die Trennung bier auf ganz 
gleiche Weise stattfinden kann, 	so ist auch die Ansicht der 
moisten Granunatiker. 	Doch der natiirliche Sinn beim Siba- 
waihi ist, dais das Suffix nothwendig sei; die Trennung dagegen 
nur in der Poesic vorkommt. — Wenn das Habar von k an a 
und seiner Verwandten ein Pronomen ist, ist die Verbindung 
und Trennung maglich, clod' streitet man, 	was in 	beiden 
Fallen vorzuziehn. 	Verf. 	zieht die Verbindung vor, 	vgl. 
kunt Om,-  Sibaw aihi 	hingegen 	die 	Trcnnung 	kuntu 
ijjahu. 	Vert'. zieht so auch die Verbindung bei Fallen wie 
1,2  il t ani hi vor. 	d. h. bei jedem Verbum, das zwei Objecte 
regiert, von denen das zweite ein klabar ist, and lessen beide 
Objecte Pronomina sind. 	Sibawaihis Lehrwcise ist, dais das 
Gewahlte ebenfzills die Trennung sei, 	vgl. 1,3  i 1 t ani ijja hu. 
Sibawaihis Lehrweise ist gewichtiger, denn so kommen diese 
Mille haufig in der 	arabischen Sprache vor, 	wie Sibawaibi 
bcrichtet, und er hat unmittelbar mit ihnen verkchrt. 
Vgl. Wenn Iladtim redet, 	so haltet sic far wahrhaft, 	denn 
die reehte Redo ist das, was &ham geredet. 	(addiVihit). 

„Stolle das Speciellere beim Suffix vorauf, doch bei der 
Trennung stelle voran, was du willst." 

Erkl. 	Das Pronomen der ersten Person ist specieller, 
als das der zweiten, und das der zweiten ist specieller, als 
das der dritten. 	Kommen zwei Pronomina zusammen, die 
im Accusativ 	stehn und von denen 	das eine specieller als 
das andere ist, so ist, wenn sic beide Suffixa sind, (lie Vor- 
anstellung des Speeielleren nothwendig. 	Vgl. a't a i t ti kahu, 
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dtaitanih i, aber man sagt nicht mit der Voraufstellung des 
Suffix 3. prs, actaituliCtka und dt,aitahlini. Zwar erlauben 
dies cinige. 	Blether gehiiren die fremdartigen Ausdrileke, 
die Ibnu-l-Atif, 	voin (Utintin iiberliefert; 	„die Liige lids 
sic niicli (artiliumni) fur eincn Satan anschn". 	1st abcr eins 
der Pronomina gctrennt, so kann man wahlen, ob man das 
speciellerc voraufsetzcn 	will oder nicht: 	vgl. ad-di rh am a 
dtaituka ijjahu und a(taittiltiu ijjaka. — Die Norte des 
Verf. sind aber nicht unbeschriinkt zu fassen, denn das we-
niger speeielle kann dann nur in der Trennung voraufstelm, 
wenn keine Unklarheit zu befiirchten ist. Wo man eine sol- 
che fitirchtet, ist die Voranstellung nicht gestattet, 	vgl. zai- 
dun 	dtaituka 	ijjtitihu. 	Hier 	ist 	die Voranstellung 	nicht 
mfiglich, man sagt nicht dtaituhu ijjaka, da, man dann 
nicht weirs, ob Zaid der Genommene oder der Nehmende ist. 

• 
„Bei dcr Einheit der Rangordnung setze the Trennung 

nothwendig. 	Bisweilen 	erlaubt 	die thitte Person 	die Ver- 
bindung."  

Erkl. 	Konimen zwei Pronomina zusammen, die beide 
im Accusativ 	und in 	desselben Rangordnung stehn, d. h. 
sind sic beide der ersten, zweiten oder dritten Person, ist es 
nothwendig, eins von ihnen gctrennt zu setzen, vgl. dtaitani 
ijjaja•u. s. f. 	Sind aber beides Pronomina der dritten Per- 
son und ihre Wortform vcrschieden, werden sic beide auch 
verbunden, vgl. dta;ituhumithu. 	Das bezeichnet Vcrf. mit 
dent Vcrs in der Kitifija. 

VgL 	„Bei irgend einer Verschiedenheit und bei Fallen, 
wie die Erde hat sic aufgenommen, hat der Verszwang Noth- 
wendigkeit erfordert." 	(daminat ijjahuinu-l-arclu). 

Dieser Vers wird oft in manchen flandsehrifien bier in 
die Alfijja gestellt, 	(loch gehort er nicht dazu. 	Verf. meint 
mit dem Beispiel: „die Erde hat sic aufgenommen", das 
Fitille, 	in denen das Pronomen gctrennt stcht, 	wtitihrend die 
Verbindung desselben nothwendig ware, (lurch den Verszwang 
hervorgerufen seien." 

,,Vor dem J'a 1. prs. setzc das Nfin der Abwehr noth-
wendig, laisi kommt bisweilen im Verse vor." 
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Erkl. Wird das Jii• 1. prs. mit dem Verbum verbunden, 
hangt sich Ulm nothwendig das Nan an, welches das Nan 
der Abwehr heifst, da es das Verbum - vor dem Kasr schatzt, 
vgl. ak ram a n i. Bisweilen fillt es almormer Weise bei laisa wcg. 

Vgl. 	„Ich habe mein Volk 	geschatzt als unendliche 
Menge, da die Edlen aufser mir geschwunden sind." (laisi). 

Beim Verbum der Verwunderung nach der Form af(ala 
giebts Aleinun‘rasversehiedenlicit ob das Nan dcr Abwehr noth-
wendig ist. Vgl. %Vie bedurftig bin jell der Gnade Gottes (rn ii 
afisarani und ails. ari), (loch das riehtige ist, dafs es noth-
wendig sei. 

.,Laitani ist gewohnlich, laiti dagegen selten7  bei Walla 
verhalt es sich umgekehrt, frci steht die Wahl bei den iibri- 
gen. 	Beim Verszwamrr, haben manche von den Friiheren 
ni inn i und canni ohne Tas'did gesetzt." 	• 

Erkl. 	Veil. behandelt die Regel des Nan der Abwehr 
bei den Partikcln. Bci laita wird es nur selten weggelassen. 
Vgl. Wie der Wunsch des Crlibir, da er sprach: maehte ich ilin 
doch treffenund d en grafsten Theil meines Vermagens vergeuden. 

Gewiamlich 	ist im Arabischen das Nan bei lait a zu 
setzcn, vgl. Nur. 4, 75. 	0 ware ich doch unter ihnen (lai- 
tani). 	thagekehrt von laita, verhiilt es Bich mit Idalla,. 	Das 
Richtige ist die Wegnahme des Non, vgl. lur. 40, 38 die 
Worte des Pharao: „Vielicieht (Idalli) werde, ich die Mittel- 
stufen ersteigen." 	Seltcn ist die Setzung des Nun.: 

Vgl. Ich sprach, leiht.  mir ein Beil (eine Feile) vielleleht, 
dais ich damit aushohle ein Grab (eine Schneide) 	fir ein 
gliinzendes, berahmtes (Schwerdt). 

Bei den Verwandten von laita und ldalla hat man 
freic Wahl. 	So sagt man inni and i nn an i, anni und an- 
nani, ka'anni und ka'annani, lakinni und rakinnani. 
Bci min und 'an ist das Nim der Abwehr nothwendig, nur 
abnormer Weise kommen sic ohne dasselbe vor. 	• 

Vgl. 	„O du, der du fragst, nach ihnen und nach mir, 
(`ani) ich gehiire nicht zu Kais, und Kale nicht zu mir (mini)." 

„Far ladunni 	ist selten lachini, 	und bei ladlat und 
"till gentigt bisweilen die Form ohne NItn." 

Erkl. Fein ist ladunni alit dem Nan, vgl. 'cur. .18, 75. 
Salon halt du von mir Entschuldigung erreicht. 	Selten ist 
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die Wegnahme des Nitn, wie es in cincr andcren Lesart vor- 
kommt. 	Haufig steht bei kad und 15at das Nim, vgl. kadni 
und katni. Selten ist die Wegnahme dessclben, vgl. kadi und 
kati mein Geniige. 	Beidcs findct"sick im Vers. 

Vgl. Es geniigt mir die IIiilfe der beiden Hubaib, genng 
der Imam ist nicht karg und kein Ketzer. (kadnija min naFi-.  
1-1subaibaini kadi). 

. 	. 
IV. 	Der Eigenname. 

„Ein Name, welcher das schIcclithin Genanntc als Indi- 
viduum setzt, 	ist sein Eigennamc wie Gacfar, 	Ilirnik, Ka- 
ran, `Adan, LW:, S'adkam, flaila, Was'lls." 

Erkl. Der Eigennamc ist der Name, welcher das schlccht-
bin, (d. i. das ohne beschriinkcndc Beziehung auf die erste. 
zweitc und clrittc Person) Genannte individualisirt. Dcr Gat- 
tungsname 	umfafst das Unbestimmte 	und das Bestinntc. 
Dcr Ausdruck „der das Genannte individualisirt", ist cin spc- 
cifischer Unterschied, 	der das Unbestinunte ausschlicfst. :— 
Der zweite Zusatz „ohne beschriinkende Beziehung" schliefst 
die ubrigen Bestimmworte (Determinativa), wie die Prono-
mina aus, da, diese als Individuum zwar setzen, jedoch mit 
der besehriinkenden Beziehung auf die erste. 	zweitc und 
drittc Person. Verf. fiihrt Bann Eigennamen von menschlichen 
und andcren Wesen an, um aufinerksam zu machen, dais 
mit Eigennamen vernunftige und unverniinftigc bekannte We- 
sen bcnannt werden. 	G'alar ist Eigennamc eines Mannes, 
Hirnik, der einer arabischen Dichtcrin, der Schwcster des Ta-
rafa  Ibnu-1-(Abd der Mutter nach. Karan, Name eines Stun- 
Ines, (Adan, der eines Orts, LiibiIs (die Erreicherin), der einer 
Stine, 	S'adkarn 	(weitscheniclich), der eines Katneelhengstes, 
Hails, der eines Schafes. 	Was'ik (der schncll gehorchende), 
der eines Hundes.  

„Der Eigcnname kommt vor als Name, Zunatne und 
Beiname, setze den letzteren nach, wenn er mit einem andcren 
in Verbindung steht." 

Erhi. 	Der Eigenname zerfallt in drei Klasscn: 	1) den 
Namen, 2) den Zunamen, 3) den Beinarnen. 	--, 	Name ist 
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hier derjenige, welcher weder Zuname noch Beiname ist, 
*vgl. zaid. 	Zuname ist dellenige, dessen Anfang a bu n oder 

" um mu n bildet. 	Beintune ist derjenige, 	der auf Lob 	oder 
Tadel hindeutet, vgl. Schmuck der Glitubigen, oder Kamccl- 
Nase (zainu - 1- ( iibi din, 	antic-n - nallsati.). 	Der Beiname 	mufs 
naeltstchn, wenn cr mit einem Namen zusammcnstcht, 	vie 
'laid, die Kameel-Nase. Die Voranstellung desselben ist nicht 
moglich aufser selten. 

Vgl. 	„Die Nachricht, dafs der Inhaber des Hundes 
( AmruH der beste von ihnen an persiinlicher Wiirde, in, Batn 
S'irjan(liegt), urn urn herum heult der Wolf." 

Nach dem natiirlichen Sinn des Verf, ware die Nach-
stellung des Beinamen nothig, wenn er mit einem andern, d. i. 
Clem Namen und Zunamen, zusammensteht, loch mufs er nur 
nothwendig dem Namen *nachgestellt werden. 	Steht.  der Bei- 
name mit . dem Zunamen zusammen, so hat man die Wahl, 
welches von beiden man voranstellen will. — In einigen Ma- 
nuscripten 	tritt daher ftir den zweiten Halbvers „und sctze 
den Beinamen nach, wenn er den Namen begleitet." 	Dies 
ist bcsscr, well es von dem Einwurf Frei ist, den man bier-
gegen machen kann. Denn es ist tine bestimmte Erlditrung, 
dafs die Nachstcllung des Beinamens nur beim Zusammen-
stofs mit dem Namen niithig ist, woraus man schliefsen kann, 
dafs es beim Znsammentreffen mit dem Zunamen nicht no-
thig sei. Matte Vert'. anstatt siwtthu gesagt siw Alla, wiirde 
man nichts dagegen sagen kiinnen, da die restitutio gewesen 
ware, .aufser dem Zunamen" und das aufser dem Zunamen 
ist der Name. 

„Sind 	beides 	Einzclbegriffe, 	stelle 	sie 	bestimmt 	in 
Annexion, wo nicht, lasse als Apposition das Nachstehende 
folgen." 

Elia. 	Kommt der Name und der Beiname.  zusammen, 
sind sic cntweder beide Einzelbegriffe, oder beide zusammen-
gesetzte, oder der Name ist zusammengesetzt und der Bei- 
name ein Einzelbegriff, oder umgekehrt. 	Sind beidc Einzel- 
begriffe, lehrt die Schule von Basra die Annexion als noth-
wendig, vgl. s di d u , d i, da lc urzi n. Die Kitfenser erlauben 
die Apposition, vgl. sandun kurzun, sdidin - kurzin, sag- 
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dan kurzan, Saqd, cin Schnappsack. 	Buten stimmt Vcrf. 
in andern Blichern bei. 	Sind sie nicht beide Einzelbegriffe. 
sondern beide zusammengesetZte, oder ein zusammengesetzter , 
and ein Einzelbegriff, oder ein Einzelbegriffund ein zusammen-
gesetzter, ist die Stellung als Apposition nothwendig, man sctzt 
das zwcite als Apposition des Ersten. — Anch 1st der Abbruch . 
zu►n Nominativ und zum Accusativ moglich, zum Nom. mit \ler-
schweigung des Anfangswortes d. i. huwa, zum Acc. mit 
Verschweigtmg eines Verbtim d. i. dni. Man bricht vont Ac-
cusativ zum Nominativ und vont Nominativ zum Accusativ, 
vom Genitiv zum Nominativ and zum Accusativ ab, vgl. hatlii, 
zaidun anfa-n-nakati sell. acni, ra)aitu zaidan 	anfu- 
n-nakati, 	sell. huwa, 	endlich marartu bizaidin 	anfu, 
fa-n-nakati. 

„Die Namen sind iibertragen wie 1i'a41, 	Asad oder im- 
provisirt wie Su'ad and Udad; ferner auch Siitze, oder durch 
Mischung Zusammengesetztes. Letzteres wird declinirt, wenn 
es nicht auf waihi endet. 	Verbreitet ist unter den Eigen-
namen das Annectirte, wie (Abdu-s'amsin und Abit-isuliafa." 

Die Eigennamen zerfallen in improvisirte, das sind die,. 
welehe bevor sie als Eigenname auftreten, nicht von etwas 
anderem gebraucht wurden, vgl. Sdttd, Udad und iibertragene, 
niimlieh die, welehe, bevor sic als Eigennamen auftraten, in 
Gebrauch kamen. 	Sic kiinnen iibertragen sein entweder von 
einem Eigenschaftswort, vgl. 13,1trit, oder cincm Madar, vgl. 
Fad], 	oder einem Gattungsnamen, vgl. asad. 	Diese sind 
declinirbar. — Dcr Eigenname kann ferner Ucbertragung 
von einem Satze sein, dann gilt die Regel, dafs or unveran-

dert gesetzt wird, vgl. k lima zaidun and zaidnn kli'itnan 
als Eigenname. 	Dieser Fall gcliiirt zu den znsammengesetz- 	. 
ten Eigennamen. 	Hierher gehort auch das durch Mischung 
Zusammengesetzte , 	vgl. 	b aq a bakku 	and 	in a(  d i lc ar i b a , 
endlich sibawaihi. 	Endet das aus Mischung Zusammenge- 
setzte nicht auf waihi, ist es declinirbar. 	Damns geht her- 
vor, dais, tvenn es mit waihi sehliefst, es nicht declinirt wird, 	1  
sondem. indeclinable ist. 	Die deelinirbaren Eigennamen die- 
ser Art gehn 	nach der schwachen Declination, 	auch kann 
man sic 	indeclinable 	auf Fatl► setzen, 	vgl. b aq ab aid: a in 
alien drel  Fallen. 	Ain+ kann man sic als zwci in Annexion 
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stehendeWorte decliniren, hadru, ri, ra mautin. Sib aw aihi 
stcht indeclinable auf Kasr. Einige erlauben bei ilnn die schwa-
chc Declination. — Hierher gehoren auch die durch An- 
nexion zusatrunengesetzten Eigennamen 	wic (ab du s'amsin 
und ab it ls uhafat a mit vollstandiger Declination auf dem an- 
nectirten crsten Wort. 	Die voin Veil: angcliihrten I3eispiele 
ergeben im ersten Theil eine Declination mit Vocalen, vgl. 
(abdun und mit Consonanten, 	vgl. abit, 	ins zweiten Thcil 
eine 	starke Declination, 	vgl. 	s'a m sin 	und 	cine 	schwache 
vgl. k u hafatu. 	_ • .  

„Man setzt far manche Gattungen, Eigennamen gleich 
den Eigennamen von Personen der Form nach, das ist allge-
mein. Hierher gehort auch urnm u (irjat in fiir den Scorpion, 
und ebenso t dalatun fur den Fuchs. Bun ahnlich ist bar-
ratu far al-mabarratu und faetri far al-fag'ratu." 

Erld. 	Der Eigennatne zerfallt in zwei Theilc, den Ei- 
gennamen der Person, und den Eigennamen der Gattung. 
Der Eigenn:ame der Person Int zwei Regeln, 	cine ideelle, 
namlich die, 	dafs damit Jemand in 	seiner Individualitiit be- 
zeichnet vird, vgl. z ai d u n und eine formelle, nantlich die, 
dais 	das Hill (das Zustandswort) 	nach ihm .eintreten kann, 
ferner die lintniiglichkeit, es nach der starken Declination zu 
flectiren, wenn ein anderer Umstand zu dem, dais es El.-n  en-
name ist, noch hinzu kommt, vgl. hada allmadu (hada tritt 
'tier hcrzu) endlich die Unmaglichkeit al clavorzusetzen. 

Der Eigennatne einer Gattung ist wie der Eigenname 
einer Person in seiner formellen Regel, 	hada ots ant atu 
in ukbilan. Man giebt ihm nicht die erste Declination, kann 
einen Zustand nach Dun setzen und al tritt nic davor. 	Die 
ideelle Regel 	des Eigennamen 	der Gattung ist gleich der 
Regel 'des Indeterminirten in der Hinsicht, dais es niclit spe- 
ciell Einen in seiner Individualitat bezeichnet, 	denn von je- 
dem LOwen gilt (ler Name Usittna Tapferer etc. Der Eigen-
name der Gattungen wird von kiirperlichen Dingen gebratteht, 
wie obige Beispiele zeigen, aber•uuch von Begritlen. 
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V. 	Das Demonstrativurn. 

(Ismu-l-Is'a ra). 

„Mit d a weise hin auf einen Singularis Maseulini. 	Auf 
di, dih, t I, t a, beschranke dich zur Bezeichnung des Fe-
mininum.” 

. 
Erld. 	Auf einen Sing. Masc. wird mit da hingewiesen, 

Die Schule von Basra halt das A lif fiir zurn Wort gehorig. 
die von Ktifa, aber fur einen Servilbuchstaben. Auf das Femi- 
ninum wcist man hin durch di und 	dill, 	mit ti, to und 
dihi mit Kasr furtivum unter dem Ha und dem voll auszu-
sprechenden, dann durch tihi mit ruhendem Ha wie auch mit 
dem Kasr unter demselben, 	das sowohl als furtiv, als auch 

_ voll auszusprechen ist. ferner mit dliti. 

„d ani, trtni wird gcbraucht fiir den Dual ill:* Nomina-
tiv, in anderen Fallen gebrauche daini, taini, dann erfallst 
du die Regcl." 

Erki. Dual. Masc. ist im Nominativ dani, im Gen. und 
Acc. daini. Dual. Feminini im Nom. Cirri, im Gen. taini. 

.,'filii ist das Hinweisuno•snomen auf den Plural in alien 4, 
Fallen. 	Es mit Madda 	zu setzen, 	ist vorziiglicher (`iAlei). 

v. 85. Bei der Entfernung sprich es mit Kaf, als Buchstaben ohne 
das Lam, oder mit demselben. 	Das Ltim ist nicht erlaubt 
wenn du H a voraufsetzest.' 

Erkl. 	Das Demonstrativ far den Pluralis Masc. und 
Fern. ist 'Ma. Das Erfordernifs dicses Wortes ist, dais man 
es als Demonstrativ far das Vcrniinftige sowohl, als das Un- 
verniinftige gcbraucht. 	Gewiihnlicher aber gebraucht man 
es beim Verntinftigen. 	Ein Beispiel vom Gegentheil ist: 

Vgl. „Tadle die Lagerstatten nach dem Lager in Liw'ft 
and das Leben nach jenen Tagen." 	(ba`da 'illiVika-l-aijami). 

'fil a hat zwei Wortformen: 1) Die Form mit Madda, 'filtl'i, 
(111.4 1st die Form der Hig'aziten, 	sic kommt im Kuran vor. 
2) Die kurze, sie ist die Form der Tamimiten. — Das, 'wor-
m:4' than hinweist, hat zwei Stufen, die Niihe und die Ferne. 
Die bisher behandelten Formen gebraucht man bei der Hin- 
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wcisung auf etwas nahes, will man di gegen 	das Ferne mit 
dcm Demonstrativ bezeichncn, setzt map Kaf dazu, vgl. jttka, 

0odcr KM' mid Lam, vgl. ditlika. Kaf ist die Partikel der 
Anrede und hat hier keine Stelle in der syntaktischen An- 
°Ailing, dariiber ist kein Streit. Gat aber die .Partikel der 
Errcgung, 	namlich 	ha, 	dem 	Demonstrativ vorauf, 	steht 
K of allein: 	• 

Vgl. 	„Ich salt, dais Armc sowohl mich kennen als auch 
die Leute jenes weitgespanriten Zeltes." 	(hadlika). 

Hier darf man nicht ha dalik a sagcn. 	Der natiirliche 
Sinn 'der Worte des Verf. ist, dais man far das, worauf man 
hinweist, nur zwei Stufen, die Nahe und die Ferne babe, 
wie wir auch erortert haben. 	Doch nach der Ansicht der 
Mehrzahl giebt es drei Stufen. 

1) Die Nahe, darauf weist man hin mit dtt und di, ohne 
Lam und ohne Kaf. 

2) Das in der Mitte Stehende, hierauf weist man mit der 
Form hin, in welcher Kaf allein steht, ditkit. 

3) Der in der Ferne, hierauf weist man hin (lurch die 
Form mit Lam und KM', vgl. (Mika. 

„huna und h a hun a ist das Demonstrativ ftir das dem 
Orte nach Nahe, verbinde damit Kaf bei der Hinweisung  in 
die Ferne. Dann sind auch tam ma oder hanna, ocler hu-
nalika, oder hinny hierfiir Demonstrative" 

Erld. Alit hunfi weist man auf den nahen Ort bin, man 
setzt noch ha der Aufmerksammachung davor, vgl. hah u n it. 
Auf den Fernen deutet man nach der Ansicht des Verf. (lurch 
hunaka, hunalika und hinny bin, sowie mit tam ma und 
t am ma t a. 	Nacli anderer Ansicht ist hunalika das Demon- 
strativ far das in der Mitte Stehende und hinny rur das Ferne 

. 	VI. 	Das Conjunctiv-Nomen. 
(al-Mausal). 

',Das Alausfil der Nomina ist alladi, Femininum all at I. 
Das Jit setze im Dual nicht, sondem dem jinn vorhergehenden 

3* 
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Buchstaben schliefse das Zeichen des Dual an (d. i. dem 
v. 90. 	Dal). - Das Nun zu tits)diren, ist kein Felder. Auch das Nun 

von 	daini und 	taini wird tas'dirt, womit eine 	Stellvertre- 
.tung beabsichtigt wird." 

Erkl. 	Das MatWil zerfallt in das Nominale und das 
Partikelartige. 	Der Partikelartigen, welche Verf. nicht er- 
wahnt, giebt es Flitif. 

•1) an, dies wird mit einem Verbuni verbunden, das Bich 
flectiren lafst, im Perfectum, Imperfectum und Imperativ. — 
Steht nach ihm ein nicht (vollstandig) flectirbares Verbum, 
wie lilur. 53, 40, dafs nichts dem Menschen gehort, aufser 
was er erstrebt (an laisa), 	ferner Nur. 7, 184 und dais es 
moglich ist, 	dais ihr Lebensende nahe ist (an (asa), 	so 1st 
es ein aus dem schweren anna erleichtertes. 

2) anna wird verbunden mit seinem Nomen und seinem 
(Attribut) Habar. 	Vgl. Icur. 29, 50. 	Gentigt 	each 	nicht, 
dais wir flirwahr herabsandten (anna anzalna). — Das aus 
dem schweren anna erleichterte an wird mit seinem Nomen 
und Priidicat zwar verbunden, (loch ist sein Nomen wegge-
nommen und das des Schweren wird gesetzt. 

3) kai steht mit dem Verbum Imperfecti. 	Ich kam zu 
dir, damit du direst den Zaid (kid tukrima). 

4) in s, das Masdar und Zarfartige (eine Zeit oder Ort 
ausdriickende), vg1.•ma dumta - muddata dawamika. Das 
nicht. Zarfartige ist 	wie (ag'ibtu mitnma. 4arabta zaidan. — 
Dies wird mit dem Perfectum und Imperfectum verbunden. 
Vgl. darum, dais sic den Tag des Gerichts vergafsen (bima 
nas6a). Audi steht ma mit einetn Nominal-Satz, doch ist das 
selten. — Das Masdar- und Zarfartige ma wird gewohnlich 
mit dem Perfectum, oder dem (lurch L am negirten Imperfec-
tum verbunden, selten steht es mit einem Imperfectum, das 
nicht durch L am negirt ist. 

Vgl. ,,Ich schweife herum" , so lange ich will, dann kehre 
ich zu meinem Hause 	zuriick, 	desscn Besitzerin eine his- 
sige ist." 	(utawwifu ma utawwifu). 

5) lau wird mit Perfectum und Imperfectum verbunden. 
Verf. spricht von dem Nominal-Mau61, und hiitet rich vor 
dem Partikel-Mausiii, 	die die 	erwahnten Ilia sind, 	und 
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die man daran'erkennt, dais man das Masdar an ihre Stelle 
setzen kann. 

Die Nominal-Conjunction ist alladi Masc. Sing., allati 
Fem. Sing., setzt man sie in Dual, Hirst man das Jft wegfal-
len und es tritt an seine Stelle Alif im Nominativ, vgl. al-
ladani, allattini und Jet im Gcn. und Ace., vgl. alladaini, 
allataini. 	Wenn man will, setzt man das Min wegen des 
ausgefallenen Ja. 	mit Tas'didi 'vgl. alladanni, allatanni. 
Vgl. lcur. 4, 20. Diejenigen, von Euch, die es begehen. Audi 
ist das Tas'did bei der Form mit Ja moglich nach der Schule 
von Kitfa, vgl. alladainni, allatainni, vgl. Kur. 41, 29, 
oh Herr, 	lafs uns die sehn, 	welche (alladainni). 	Dieses 
Tas'did kann auch bei dem Demonstrativ da und to stehn, 
vgl. cliInni, tanni, wie auch bei der Form mit Ja, dainni, 
tainni nach der Schule von Kat. 	.A.1it dein Tas'did will 
man eine Stellvertretung vom weggenommenen Ali f bezwecken, 
wie bei alladi und allati gesagt worden ist. 

„Der Plural von alladi ist arula und alladina fiir all° 
drei Casus,,  manche spreehen den Nominativ mit WA w. — 
Auf allati 	und 	alla'i 	wird 	allati 	in Plural gesetzt und 
alliei kommt im seltenen Fallen wie alladina vor." 

Enid. 	Plur. Masc. ist al'ul a ganz allgemein, gleichviel 
ob es verniinfdge Wesen 	bezeichnet oder nicht. 	Vgl. Es 
kamen zu mir die, welche thaten (aPulto. — Bisweilen wird 
aPttlb% auch fiir Pluralis Feminini gebraucht, vgl. den Vers, 
in dem beide Fiille vorkommen. — (Der Tod) wird aufrei-
ben die, welche sich pi-mem auf solchen (Rossen), welche 
du siehst am Tage des Schreekens, wie die vorausziehende 
Weilie. ,-- Far den Pluralis Masculini des Verniinftigen sagt 
man alladina im Nominativ, Genitiv und. Accusativ. Einige 
Araber, namlich die Hudailiten sagen alladfina mit dem 
Waw  im Nominativ. 

Vgl. „Wir Bind die, welche (alladona) am I1orgen, am 
'rage von Nuliail kamen zu einem gewaltigen Angriff." 

Plur% Fern. ist allati und alla'i mit Wegnahme des Ja. 
Auch i  Rt 	die Setzung des Ja, crlaubt, so alltiti .und allit'i, 

bisweilen kommt alla'i in der Bedeutung von alladina vor. 

   
  



38 	 Das Conjanctiv-Nomen. 

Vgl. 	,',Und nicht sind unserc Viiter, 	die ihren Schoofs 
zur Wiege uns gebettet, wohlthatiger als er." 	(alla)i). 

„man, ma und al kommen dem Erwahnten gleich, so 
ist auch dft beim Stamme der Ta)iten bekannt. 	\Vie al 1 ati 
ist bei ihnen Ruch (Vitt', und an die Stelle von anati hitt 
aawAtu.“ 

Erkl. man, ma und al sind dem Erwiihnten darin gleich, 
dafs sic 'eine Form haben fir Masc. Fein. 	Dual und Plur. 
Meistens wird ma von Unverniinftigen gebraucht, aber midi 
bisweilen von Vernftnftigen, 	vgl. Kur. 4, 3. 	Heirathet was 
(ma) von den Frauen Euch gefallt. 	Ferner, wie man sagt, 
Preis dem (ma), der Euch uns dicnstbar gemacht hat, mid 
Preis dew ono, dcssen Lob der Donner verklindet. 	thuge- 
kehrt wird man meist von Verniinftigen gebraucht, bisweilen 
auch von anderen. 	Kur. 24, 44, dazu gehiirt was (man) auf 
alien Vieren geht. 	 i 

Vgl. Jell weinte zu einem Kata-Schwarm, als er bei mir 
voruberzog, und Leute wie ich, haben wohl Ursach zutn 
women. 	0 Data-Schwarm ist nicht einer, cicr (man) mir 
seine Schwingen lciht, vielleicht dafs ich fliege zu dem, den 
ich Fiche." 

Das al steht bei Verntinftigen 	und anderen. 	Man ist 
fiber dies Wort uneins. 	Einigc sagen, es sei ein Nominal- 
Mausfil und dies ist das Richtige; andere, es sei ein Partikel- 
Mauftl; andere, es sei eine Determinativ-Partikel und habe 
gar nichts Conjunctionartiges an sigh. 

man und ma sind, wenn sic nicht ma0arartig sind, an- 
crkannter Weise zwei Nomina. 	Das ma0arartige ma gilt 
richtiger Weise far 	Partikel, al-Was), hiilt es fir ein ,eine 
Nomen. 	 „ 

Die Gebrauchsweise der Ta'lien bei d ft ist, dafs sic dil 
als 	eine 	Conjunction 	far Verniinftiges 	und Unverniinftiges 
halten. Am gewanlichsten gebraucht man es in einer Form 
fir Nlase. Fem. Sing. Dual. und Plur. Manche sagen in 
Fem. Sing. (-Mtn im Plur. Fem. dawatu, auch setzen es ci-
nigc in Dual und Plur., vgl, dawii, claw t1 a in Nominativ, d a - 
w oti und dawi, im Gen. und Acc. ferner dawata, in Now. 
dawatai, Gen, und Acc. Dual. Fem., ferner dawiltu Plur. 
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indeclinable. Der S'aili Baha)u-d-Din Ibn NalhAs sagt, seine 
Declination 	sci 	wie die Declination 	des Plur. Fern. 	sinus. 

' Gewiihnlich abet: gilt von der Corijunction d it, 	dais sic in- 
declinable sci. 	Einige flectiren sic mit IV acv im NOM., mit 
A lif int Ace. und mit J a ha Gcn., so dars die Form dieses 
!Iii cleat dii, das die Bedeuttmg von sahib hat, gleich konnnt. 
-- So wird 	der pig. 11 	angefiihrte Vers auf beide Artcn 
iiberliefert (in i u d A mid min di). d a t u ist nach dew clas- 
sischen 	Gebrauch indeclinable auf dew Damn, iin Now. 
Acc. und Gen. wie dawatu. Einige decliniren es wie inns-
inifieti n, im Nom. mit Damn), im Gen. und Ace. mit Kasr. 

„Wie ma 	ist da nach dein ma der If • (b. 	1' •  1•ane , 	Oder dew 
man, wenn es nick des grammatischen Einilusses beraubt 
wird." 

Erkl. 	da wird 	von 	den 	iibrigen 	Denionstrativen 	als 
Conjunction gcbraucht, es hat wie ma nur eine Form fir 
Masc. Few. Sing. Dual. und Plur. 	LTm da als Conjunction 
zu brauchen wird belling t, dais ibm ma oder man der Frage 
voraufgcht, vgl. in an d a g'il'a k a; 	in an, ein Fragewort, 1st 
in diesein 	Satzc ciii Anfitngswort (llubtada'). 	(la 	ist Con- 
junction int Sinnc von alladi, dies  ist Ijabar (Aussagewore 
von man und gteaka die Sila (Verbindungssatz) zur Con-
junction, Die restitutio man alladi eaka, ebenso vgl. miff 
da fd-alta; mil ist Mubtada), da Conjunction und dies ist &La- 
bar von mh, fa(alta ist die Sila. 	Das zuriickkchrende. Pro- 
nomen (der Wid) ist wcggenommen, 	restituirt ware es ma• 
da facaltahn. man und ma kann mit dA aber auch als cin 
Wort zur Frage gesetzt werden. 	Bei madh, (indaka ist 
mart .illubtada3  gleich ajju s'aPin und ( in daka sein lja-
bar, dit ist bier seines.granunatischen Einflusses beraubt, denn 
es ist cin Theil eines Wortes. 	Das 	ganze mad& ist cin 
Fragewort. 

„Alle 1\Iaustil, 	nach denen 	eine Sila nothwcndig stela, 
umfassen in sich cin entsprechendes Pronomen." 

Enid. 	Alle MausAl, 	Seim sic partikel- oder nominalar- 
lig, miissen eine Silt], nach sich haben, 	die Uwe Bedeutung 
8Pecialisirt. 	Die Sila eines Nominal-Mauqa'd mufs 	cin dem 
Alau§fil entsprechendes Pronomen umfassen, sowohl in Bin-.. 
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sicht 	des Numerus als 	des Genus, 	vgl. g'it'ani-lladi 	da- 
rabtultu etc. 	Bisweilen kann das Mau01 dcr Form nach 
ein Sing. Masc. sein, seirietn Sinne aber nach ein Dual oder 
Plur. 	Dann kann man es entweder der Form nach oder 
dem Sinne naelt betrachten, so sagt man a( gabani man 
ktim a und man kit mita nach Mafsgabe dessen, was man be-.  

'zeichnen will. 
„Ein Satz, 	oder ein 	dem Satz ahnliches wird als Sila 

dem Mauyel beigegeben. Vgl. Wer bei mir ist, ist der, des- 

	

sert Sohn verpflegt wird." 	(man ( indi-lladi-bnuhu 1tuflla). 
Erkl. Die Suitt eines MatWt1 darf nur ein Satz oder ein 

Satzahnliches, d. i. ein Ort und Zeitbezeichnung (Zarf) oder 
eine Praeposition mit ihrem Anhang (G'itr wa Mag'rhr) sein. 
Dies gilt von der Sila, die nicht die von al ist, deren Regel 
spater folgt. 	Fiir cinen Mausfd-Satz werden drei Bedingun- 
gen gestellt. 	1) Es mufs din Aussage-Satze 	2) er mufs frei 
von' Verbum adinirandi, und 3) keiner Rede vor ihm be-
diirftig sein. — Aussage-Satz schliefst die anderen, wie den 
Fordcrungsy und den Wunsch-Satz aus, so ist nicht ein Satz 
wie gVani-lladi-dribhu erlaubt, wiewohl al-Kisei dies 
meint, 	noch ein Satz wie gl'ani-lladi laitahu lstVimun. 
Gegen die Ansicht des His'tim. — Nach der zweiten Bedin-
gung ist der Admirativ-Satz ausgeschlossen, so ist nicht ein 
Satz miiglich wie g'ft'ani-lladi: ma ahsanahu, wenn wir ihn 
auch als Aussage- Satz annchmen. 	Die dritte Bedingung 
.schliefst Siitzc aus wie g'il.)ani-lladi lakinnahu 	kteimun. 
Denn dieser Satz verlangt noch einen anderen vor Bich, vgl. 
ma kdada zaidun lakinnahu kaImun. 	Bei dem Zarf und 
dem G'iIr wa Mag.'rftr wird bedingt, dafs sie beide vollstan- 
dig sind, 	d. i. dafs in der Verbindung ein Sinn liegt, 	vgl. 
g'a)ani-lladi 	( indaka und 	gl)ani-lladf fi-l-baiti. 	Das 
Agens in beiden ist ein nothwendig weggenommenes Verbum, 
seine 	restitutio 	gl'a-lladi-stakarra 	`indaka. 	Sind 	sic 
nicht vollstiindig, ist die Verbindung derselben mit dem Mau- 
sul nicht miiglieh, 	weder 	g'isea-11a,di 	bike), 	nosh gl'a- 
lla 4 i-1 -j au ma. Es kam der heute. 

0) Saze wie,g'fi'a:lladi bika haben fur den Araber keiuen Sinn, 
da sie keitten Agens in sich haben. 	bika steht virluell im Accusativ; 
wenn nun der G's r wa Mag'rfir cin Accusativ ist, haben wir kein Agens. 

   
  



al - Taausid. 	 41 

„Line reine Sila ist die Sila von al, 	selten ist die Sila 
von al emu flectirtes Verbum.” 

Erkl. 	al 	stcht nur 	mit eine] 	rcinen Sila in anderen 
Biichern sagt Verf., dais er unter einer reinen Sila ein Fla 
(Participium 	activi), 	oder 	ein Marta 	(Participium Passivi) 
oder chi gewiihnliches Adjectiv verstehe. 	Das umfafst nicht 
Fade wie al-kuras'i und al-afdalu. 	Dariiber, dais al vor 
ein gewohnliehes Adjectiv als vor ein \'erbundenes (mausala) 
tritt, giebt's verschiedcne Ansichten. 	Ungewifs ist die Wahl 
des 	S'aib, Abu-l-l-Iasan Ibn (1.TOIr 	in 	dieser 	Streitfrage, 
einmal halt er es fiir ein Verbundenes (Mausfila) rind ein an- 
dermal vcrneint er es. 	Abnorm ist die Verbindung des al 
mit einem Verbum Imperfecti. 

Vgl. Du bist kein Schiedsrichter, mit dessen Urtheil man 
zufrieden ware (alturda), weder der vom edlen Stamm nach 
der Mann des klugen Raths und der Streitkunde. 

Die meisten Basrenser erlauben dies nur . in der Poesie, 
Verf. lafst dies aber nach einem anderen Buche auch in der 
freien Redo zu. 	Bisweilen kommt es abnormer Weise beim 
Nominal-Satz und dem (Zarf) vor.  

Vgl. 	„Zu den Lenten gchoren sie, von denen der Ge- 
sandte Gottes ist, ihm haben gich die Nacken der Mine 
Mdaddi's unterworfen." (minal-kaumi ar-ra.sidu-11p,hi minhum). 

Vgl. „Wer nicht aufhort zu darken fur das, was er hat, 
der ist wiirdig eines wohlhabigen Lebens." (ala-l-mdaltu). 

„ajjun ist wie ma, es wird declinirt, so lange es nicht 
annectirt wird und der Anfang seiner Sila ein Pronomen ist, 
das weggenommen worden." 

ajjun ist wie ma darin, dais es nur tine Form fur Masc. 
Fem. Sing. Dual und Plui. hat. 	Es giebt bei ajjun vier Mille. 

1) Dafs es annectirt und der Anfang der Sila erwahnt 
wird j dg'ibuni ajjuhum huwa IsWimun. 

2) Dafs es nicht annectirt, doch der Anfang seiner Sila 
nicht erwahnt wird ju`g'ibuni ajjun 	 limn.ls 

3) Dafs es nicht annectirt und doch der Anfang seiner 
:'.illa erwahnt werde ju`g'ibuni ajjun huwa ka?imun. 

In diesen drei Fallen ist cs mit den drei Vocalen declinirt. 
4) Dafs es annectirt, aber der Anfang seiner Sila weg- 

genommcn wird j u(g'i buni aj juhu in ls tt'i m u n. 	In diesem 
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Fall steht es indeclinable auf Pamm, vgl. Icur. 19, 70. Dann 
wollcn wir hera,usholen von jeder Scite den, 	der von ihnen 
am meisten gegen Gott gefrevelt. 	(ajjuhtun as'addu). 

Vgl. „Wenn du triffst die- Siihne Maas griifse den, tier 
von ihnen schr trench ist." 	(alit-  ajjuhum afdalu). 

Die Versworte umfassen die drei ersten Fiille, schliefsen 
aber den viertcn Fall aus. 

v. too. „Einigc flectiren ajjun allgemein, 	und in dieser Weg- 
nahmc richten sich auch andere Worte nach aj j u n im Fall, 
dais man cinen Verbindungssatz zu lang findct, doch ist er 
nicht zu lang, so ist die Wegnaltine sclten. 	Man verweigert 
sclbst, dais (das Pronomen) weggenonnnen wcrdc, wenn sich 
das Uebrige zu einem vollstandigcn Verbindungssatz eignct. 
Die 1Vegnalune zeigt Bich bei ihnen hatifig, 	wenn ein ver- 
bundenes sich zurtickbeziehendes Pronomen ((a)id) durch ein 
Verbum 	oder Eigenschaftswort (vgl. man narg'it jaliab) im 
Accusativ steht." 

Erld. 	Einige Arabcr "decliniren 	ajjun 	allgemein 	mit 
drei Casus, d. h. auch wenn es annectirt wird 4.md der An- 
fang seiner Sila wegfallt; 	vgl. ju`gibuni ajjuhum lsa)imun, 
rdaitu ajjuhum lsa)imun, marartu bi'aijihim Isiinmun. Danach 
werden auch die beiden oben erwalinten Citate vcrschieden 
gelesen. 	In den Fallen, wo das auf das Mausul sich zu- 
rlickbeziehende Pronomen d. i. der `aid wegfallt, kann derselbe 
im Nominally, 	oder in einem 	anderen Casus stehn. 	Stcht 
der (feid im Nominally, fallt er nicht weg, aufser wenn er 
als Mubtada)  auftritt und sein 11abar ein Singular i'st. 	Man 
sagt nicht g'tea-lladani 	kama, sondern lc am t, so audi 
g'it'a-lladani 	4 uriba, 	(karat), 	und 	(juriba 	haben 	in) 
A li f 	einen 	(iVid, 	wahrend 	lsama 	und 	durib a 	indecli- 
nable 	sind, —) well 	in lsA,nt a 	der (fl'id 	als activ-subject, 
und in duri b a als passiv-subject im Nominally steht. — Das 
Arubtada)  (der Sila) fiillt bei aj j un weg, auch wenn die Salt 
nicht lang ist, 	vgl. ju(gsibuni 	ajj it h um 	lsa'imun. 	Doch 
wird der .Anfang der Salt nicht bci anderen als ajjun ge- 
nommen, 	nurser 	wenn 	die 	Sila 	lang 	ist, 	vgl. 	g'il'a-lladi 
huwa 4aribun zaidan. 	Hier kann huwa wegfalien. — 
So sagt man auch, ich gehore nicht zu dent, tier dir sagt iibles, 
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(vgl. ma  ana billadi 1; ft 	laka- Wan). 	1st aber die Sila 
nicht 	lang, 	ist die 1Vegnahme 	des (a)id 	selten, 	.wiewohl 
dies die KiVenser als 	regelrecht erlauben, 	vgl. g'a'a-lla di 
ls al in rt n, urspriinglich aft -11a di huwa 1$ a'i m u n, so Ku r. 6, 
155. „Z it Vervollstlindigung dessen, Nvelehes das 13cste." So 
erliliiren sic :welt in 	la sijjam a 	z ai dun das ma als Mau- 
t5111 and zaid als unbar eines weggenonimenen Mubtada)  gleich 
la sijj a -11a di huwa zaidun, es giebt keine Gleichheit mit 
deity, 	was Zaid ist. 	Der (ii?id, 	der bier Mubtada' wiirc, 1st 
nothwendigerweise weggefallen. 	Dies wiire somit eine Stelle, 
wo nothwendig bei einem anderen als ajjun der Anfang der 
Sib, 	weggenommen wird, wiihrend 	die 511a, nicht lang ist 
and das sci regelrecht and nicht abnorm. 	• 

Die Bedingung far die Wegnahme des Anfangs der Sila 
ist, 	dais das ihm Folgende nicht geeignet ist, eine Sila zu 
bilden; 	wie wenn nach 	ihm ein Satz oder ein vollstiindiger 
4arf, oder 	ein Gar wa Mag'riir- folgt, vgl, 	1) g'al'a-lladi 
huwa ab.ahu muntalit:un, 2) g'a)a-lladi huwa (indaka 
3) g'a)a-lladi huwa fi-d-dfiri. — Hier darfman huwa nicht 
weglassen, 	denn die Rede 	danach giebt einen vollstiindigen 
Slim and man weirs nicht, ob etwas von ihm weggenommen 
ist oder nicht, so sind auch die Lihrigen Beispiele, ohne Unter-
schied zwischen ajjnn and den tibrigen. — Diese Rebel be- , 
schankt sich nicht auf das Pronomen allein, wenn es Mubtada? 
ist, sondern das Feststehende ist, dais, wenn das Folgende 
die Wezno•nahme oder Nichtwegnahme ertriige, die \Vegnahmc 
des 'and nicht erlaubt ist. 	Dies findet z. 13. statt, wenn in 
der Sila ein anderes Pronomcn, als das weggenonunene sich 
befindet, was auf das Mausul znriickbczogen Averden kiinnte, 
vgl. aa-lladi darabtuhu fi darihi. Hier kann man das 
ha you darabtuhu nicht wegfallen lasses. 

Hierdurch wird die Unbestimmtheit, die in den Worten 
des Verf. licgt, liar, denn er sagt nicht deutlich, dais, wenn 
das auf das PronomenFolgende eine Sila ztt bilden geeignet 
ist, es nicht weggenommen wird, gleichviel, ob das Pronomen 
int Nominativ, 	Genitiv oder Accusativ stcht, 	gleichviel, ob 
das Mausul ajjun oder ein anderes ist. 	Vielleicht zeigt der 
natiirliche Siun des Verf., dais die Regel auf das Pronomen 
Nonthiativi and auf die anderen illautd als ajjun, beschriinkt 
sei, dehn er sprieht eben davon. Doch verhalt sich die Sadie 
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nicht so, sondern das Pronomen wird weder bei aj j u n noch 
bei einem andern weggenommen, wenn das Folgende eine 
*ila. fir 	sich bilden 	kann, 	gleichviel, ob es im Nominativ, 
Genitiv oder Accusativ steht. 

Die Bedingung, dais das  Pronomen Accusativi wegge-
nommen warden kann, ist, dais es verbunden und (lurch ein 
vollstiindiges Verbum, oder ein Eigenschaftswort (Participium) 
iin 	Accusativ 	stehe, 	vgl. 	g'tea-lladi 	darabtuhu. 	Vgl. 
1i:tin 74, 	11. 	Las 	mich und den ich als Einzigen ge- 
schaffen.*) 	1st er es, 	den Gott als einen 	Gesandten gc- 
schickt hat? 
, 	Vgl. 	Was Gott 	dir giebt, ist Giite, lobe ihn deshalb, 
nicht ist bei einem anderen als ihn Nutzcn oder Schaden. 

Die Worte des Verf. erforderten den Sinn, dais dies haufig 
. sei, (loch ist's nicht so. 	Iiii.ufig ist zwar die Wegnahme des 

Pronomen von einem vollstiindigen Verbum, aber bei dem 
Eigenschaftswort ist die Wegnahme des Pronomen selten. 1st 
das Pronomen getrennt, kann es gar nicht weggenommen 
werden, vgl. gl'ani-lladi ijjAhu cjarabtu. So kann auch 
das Pronomen nicht wegfallen, wenn es zwar verbunden, aber 
es (lurch etwas anders als das Verbum oder Eigenschaftswort 
im Accusativ steht, 	niimlich. (lurch die Partikel, 	vgl. Oa- 
llad1 innahu muntalik.un. — Ebenso ist die Wegnahme 
nicht gestattet, wcnn das Pronomen zwar im Accusativ (loch mit 
einein defectiven Verbum verbunden steht, vgl. gWa,-11adi 
kAnahu zaidun. 

„So verhiilt sieh auch die Wegnahme des Pronomen, 
das (lurch ein Eigenschaftswort im Genitiv steht, wic du bist 
Richter (anta ktujin) nach der Aufforderung des, der da rich-
ten kann."  

N.. 	105. „So verhiilt sich auch dasjenige, 	was im Genitiv steht, 
durch das, was das Mausul in Genitiv stellt, vie man ging 
voriiber bei clew ich vortibergegangen (murra-lladi marartu) 
und er war wohlthiitig." 

Erkl. Nachdem Verf.liber das Pronomen Notninativi und 
das Pronomen Accusativi gehandclt, spricht er fiber das Pro- 

") Es ist halaktu zu lesen. 
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nomen Genitivi. 	Das kann im Genitiv 'stelm chiral die An- 
nexion oder die Partikel. 	Stcht dasselbe im Genitiv durch 
die Anncxion, fallt es nicht weg, aufser wenn es im Genitiv 
steht durch die Annexion des (Participium activi) Fail, das 
in der Bedeutung des Prasens oder des Futurum stcht, vgl. 
gl'a-lladi anti, daribun alana, .au Madan. 	Hier wird das Ha 
von 4 itrib un weggenommen. 	1st aber das Pronomen (lurch 

- etwas anderes in den Genitiv gestellt, wird es nicht weggemim- 
men, 	vgl. g'it'a-]Judi -aria gulam tahu , 	oder anit mac) rill) u 11 ci, 
oder anti diiribuhu amsi. 	Die im Verse angedeutete Ku- 
ranstelle ist, urtheile, woriiber du Richter, vgl. ilsdi ma anta 
kadin fur ma auta kadihi. — Durchs Beispiel iiberhebt 
sich Verf., 	das Eigenschaftswort zu beschreiben.' 	1st 	aber 

• das Pronomen durch tine Partikel in den Genitiv gestellt, wird 
es nicht .weggenommen, aufser wenn vor das Maud dieselbe 
Preposition der Form und Bedeutung nach tritt, und das 
Agens in beiden materiel' gemeinschaftlich ist, vgl. marartu 
billadi mararta bihi, — Hier kann bihi wegfallen. 

Vgl. 'Du verbargst die Liebe zu Sanwa? large Zcit, offen-
bare jetzt, was du von ihr offenbaren kannst. 
' 	Sind die hoiden Partikeln verschieden, ist die Wegnahme 

nicht moglich, vgl. marartu billadi gadibtu calaihi. Hier 
kann calaihi nicht wegfallen, 	vgl. ferner marartu billadi 
marartu bihi 'an, zaidin. Hier kann bihi nicht wegfallen 
wegen der Bedeutungsverschiedenheit der beiden Partikeln. 
Das erste bi vor dem Mau§ill ist das des Anhnngs, das vor 
dem Pronomen aber das Ursachliche. Ebenso ist, wenn die bei-
den Agens verschieden sind, die Wegnahme nicht erlaubt. vgl. 
marartu billadi farihta bihi. 	Verf. iit!erhebt sich durch 
das Beispiel die voraufgehenden Bedingungen zu crwahnen. 

VII. Das durch die Partikel der Bestimmung Bestimmte. 

(al-mdarrafa bradati-t-ta`rifi). 

3)41 ist die Partikel der Bestimmnng oder Lam allein. 
l?tir Namatun das du bestirnmt kannst, setze an -11 arn at u." 
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Erkl. 	Die Grammatiker sind in Hinsicht der Bestim- 
mungspartikel al uneins. al-Kalil sagt, al ist das Bestimmende, 
Sibawaihi hingegen meinf, es sei Lam allein. 	136 Ha111 ist 
das Eamz 	ein wesenhaftes Hamz, bei Sibawaihi aber.  das 
Hainz 	der Verbindung, 	das herbeigczogen ist um 	den ru- 
bender' Buchstaben auszusprechen. 	Das bestimmende al ist. 
1) zur Erinnerung, vgl. Kur. 73, 15, 16. Wic wir zu Farao 
ein6n Gesandtcn (rasillan) 	geschickt und Farao 	war wider- 
spenstig gegen den Gesandten 	(arrasUla). 	2) Steht al 	die 
Gattung zu erschopfen. 	Vgl. Ffirwahr, 	die Mensehen (al- 
ansana) sind im Vcrlust. Ein Kennzeichen fur diescs al ist, 
dacs man kullun an (lessen Stelle sctzen kann. 

3) Zur Bezeichnung des Wesens, vgl. dcr Mann ar-ra-
g'uln ist besser, als die Frau, d. h. theses lVesen ist besser, 
als jcnes. 	natua tun ist eine Art von Teppichen pl. anma- 
tun. 	Auch bedeutet cs eine Menge von Menschen, deren 
Sadie dieselbe ist. 

„Auch 	ist al pleonastisch, 	feststehend wie bei 	allftti, 
alana, alladina enact' allati. Auch steht es wegen eines 
Verszwangs wie banatu-l-aubari, so auch, du bist gutwil- 
ligen Herzens (an-nafsa) edler Dais." 	(15aisu-s-sari). 	....4 

ErId. 	Das pleonastisch 	al zerflillt in a. das Nothwen- 
dige und b. 	das Nichtnothwendige. 	Das Nothwendige ist 
z. B. in allati einem Gfitzennamen und in alana einem Zeit- 
unistand , auf Fath indeclinable. 	Man ist 	uneins 	fiber das 
vortretendc al. 	Einige sagen, es ist die BestimmUngspartikel 
der Gegenwart, da alana, gleich halo-l-wa15.ta sei, somit 
ware es nicht pleonastisch; 	andere dagegen, worunter dcr 
\Ted., meinen es sei plconastisch. Die Form sei indeclinable, 
weil sie 	die Bedeutung 	einer Partikel urnschliefst, 	namlich 
die des Lam der Gegenwart. Dann fiihrt Verf. als Beispiel 
alladina mid allati 	an, 	um (lie Conjunction, 	vor (lie al 
tritt zu bezeichnen. 	Sic sind indeclinable, deshalb, weil die 
Bestimmung dcr Conjunctionen crst 	(lurch die .ila 	erfo]gt, 
und somit ist das al pleonastisch. 	Dieser Ansicht tritt Verf. 
bei. 	Andere behaupten, die •Bestimmung der Conjunctionen 
erfolge durch al, wenn al dabei ist; wenn al Aber nicht da- 
bei ist, 	erfolge sie durch die intendirte Bedeutung des 	al, 
vgl. man und ma. 	Hiervon ausgenommen sei ajjun, denn 
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dieses wilrde Burch die Annexion 	bestimmt. 	Nach 	dieser 
Lehrweisc ist al nicht pleonastisch. — Die Kura nstelle 1, 5. 
den 1Veg dercr, (sirata- ladina) 	die du hegnadigst, 	heweise 
nicht, dais al pleonastisch sci, da es ja miiglich sci, daps es 
abnormer Weise weggefallen, auch wenn es wirklich bestiin-
mend ware, wie man sal amu cal aiku m ohne Tanvin spreche 
fur as-salam u. — Das nicht nothwendig pleonastisehe tritt 
aus Vcrszwang vor Eigennamen, 	vgl. in folf.);endem Veise 
banatu-l-aubari tine Art von Trtiffeln. 

• Vgl. „Bei Gott, ich habe dir gesammelt die (gewohnlichen) 
Triiffcla und die grofsen weifsen und habe dir verboten, die 
Tachter der. Zottigen (eine Art kleincr schlechter Truffeln)." 

al steht hier pleonastisch. — al- Mubarrad sagt b an at ii- 
1- au b ari 1st kein Nomen proprium und al ist nicht pleonastisch. 

Hierher t,  °Aloft :melt das aus Verszwang vor den nailer 
hestimmenden Zusatz (Tamjiz) tretende al. 

Vgl. Ich sail dich, wie du itch abwanatest als du erkamt-
test unscre Ilaupter; du karinst entbchren o Vcais des cAwirw. 
(tibta-n-nafsa). 	- 

al ist bier pleonastisch nach der Annahnic, dais der 'Aber 
bestimmende Zusatz (Tamjiz) nur indeterminirt steht, so die 
Schule von Basra. 	Die von Kara erlaubt, dais er determi- 
nirt sci. — al ist bei ihnen nicht pleonastisch. 	— 	Auf - die 
beiden Verse spielt Vert oben au. 

„Vor cinige Eigennamen tritt al, urn einem 	Wink zu 
gehen 	auf das, wovon sic iibertragen worden, vgl. al- fadl, 
al-lgirit und 	an-ndinfin. 	Die Setzung des al 	mid 	seine , 
Wegnahme sind gleich." 

Verf. behandelt das al, wenn es omen Wink auf das 
Eigenschaftswort, die Sifa, wirft, d. h. wenn es vor dem 	. Ei- 
gennamen steht, 	*der als Noinen 	proprmm gesetzt ist, nach 
Tjebertragung von Wiirtern, die das al annehmcn, vgl. ll asa- 
nun, al-1)asanu. 	Gewiihnlich tritt hier das al vor die ails 
dem Eigenschaftswort iibertragenen Nomina propria wie bei 
al-Ilfirit, auch tritt es vor die aus dem Masdar iihertragenen 
Nomina propria, vgl. al-fadl, 	auch vor die aus einem Ap-
pellativmn, ohne Masdar zu sein, iibcrtragenen wie a n-nu( mitn, 

. 	urspriinglich 	ein Bezeichnungswort des Mutts. 	Von 	diesen 
drei Klasscn kann al stehn in Hinbliek auf die unsprung- 
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fiche Bedeniung uncl auch wegfhllen in Ilinsicht auf den jetzi- 
gen Zustand. 	Der Sinn, das al vorzusetzen, ist, 	data man ‘ 
auf das Eigenschaftswort hinleiten will, von dem das Nomen 
proprium iibertragen ist. — Das Resume: will man bei dein 
aus dem Eigenschaftswort tibertragenen Noinen proprium an-
denten, dafs es als Eigennarne gesetzt sei, nur um eine gute 
Vorbedeutung abzuleiten,' setzt man den Artikel ; so steht al-
il  ari t, um anzudeuten, dafs die Person als Ackerbauer lebe. 
Will man aber darauf nicht hinleiten, lafst man al weg. 	So 
giebt die Setzung des Artikels einen Sinn, der bei der Nicht- 

, setzung des Artikels nicht wiirde herausgezogen werden kon-
nenn, und al sind also nicht blofse Vermehrungsbuchstaben, 
wie einige erwithnen. Auch ist die Setzung und Weglassung 
derselben nicht gleichgtiltig, wie Verf. offenbar meint, sondern 
beide sind nach den zwei 	erwiihnten Fallen zu beurtheilen. 
Wird ein Wink auf die urspriingliche Bedeutung gegeben, 
setzt man al, wo nicht, larst man es fort. 

„Bisweilen wird ein Annectirtes '(Mudaf) oder ein von 
al Begleitetes , 	wie al - ca k a b a tu zum iiberwiegenden , Thei 1 
Eigenname. 	Setze nothwendig die Wegnahme des al, wenn 
es im Vocativ oder in der Anlehnung stein, bei anderen Fal- 
len fait es nur bisweilen fort." 	 • 

al steht bei dem.  zum tiberwiegenden Theil als Eigen-
name Gesetzten, vgl. al-madinatu eigentlich jede Stadt, doch 
racist die Stadt des Propheten, so auch al-kit A bu das Buch 
des Sibawaihi, sodafs, wenn sic allgemein hingestellt sind, das 
•Verstiindnifs nicht zu etwas anderein 	hineilt. 	Dies al wird 

. 	nur beirn Vocativ and der Annexion weggenommen, so vgl. 
ja 	sdiku, 	nicht 	ja-dilsu 	und. 	madinatu-r-rasfili. 
Bisweilcn flint es auch in anderen Fallen abnormer Weise 
aus, vgl. had& (ajjillsun talican far al-ajjUku, den Stern- 
namen. 	Auch sind die iiberwiegend als Eigennamen ge-
brauchten Worter annectirt. So werden die Ausdriicke Ibn- 
(Umar, Ibn-' A bbas, Ibn-Mand meist als die(Abdallah gebraucht, 
aber nicht von anderen Kindern so genannter Vater, wiewohl sio 
auch diesen richtigerweise zukamen. 	Sie sind uberwiegend 
nur ftir 	dicse 	giiltig, so 	dafs, wenn 	Illi-Trinar allgemein 
stcht, kein anderer (Abdallah als er verstanden wird. 	Diese 
Annexion trennt sich nie, 	weder im Vocativ north in einern 
anderen Casus, vgl. ja-bnu (umara. 
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VIII. 	Das Wesen des Anfangsworts. 
• (al-ibtida'). 

„lin Satz: zaidun (ftdirun man iltadara (Zaid cut-
schuldigend den, der sich entschuldigt) ist zaidun Mubtada)  
(Anfangswort) und 'Atli ru n ein Habar (Aussagewort). — In: 
asttrin 	dttni (sind diese beiden gehend), 	ist das erste ein 
Mubtada', und das zweite cin Fitcil (Activ-Subject), das geniigt. 
Nach dieser Weise richte dich. Wie das Fragewort ist auch 
die Verneinungspartikel. Jedoch sind auch wohl Falle erlaubt 
wie: finzun filii-r-ras'adi (seelig sind dieRechtwandelnden)." 

v. 115. 

Erkl. 	Verf. erwahnt, dafs das Mubtada)  in zwei Theile 
zerfallt: 1) ein Mubtada)  mit einem Habar, 2) ein Mubtada' 
mit einem 14161, das die Stelle des Habar vertritt. Ein Bei-
spiel vom ersten ist zaidun cadirun man nadara. Hiermit 
sind die Falk gemeint, in denen das Mubtada)  nicht ein 
Eigenschaftswort ist, 	das die Eigenschaften enthiilt, 	welche 
im zweiten Fall erwahnt werden; 	also zaidun Mubtada' 
(adirun Habar und man Nadara, ein MafcAl (Passiv-Ob-
ject) von `ii•dirun. In: asttrin clani ist a Fragewort, sttrin 
Mubtada), da ni ein Fffil, das die Stelle des Habar vertritt. 
Alle ahnlichen Falle sind in dieser Weise zu behandeln d. i. 
jedes Eigenschaftswort, das Bich auf ein Frage- oder Vernei--
nungswort stiltzt, vgl. alstgimun az -z aidani und ma la)i-
mun az-z aid in i. Stiitzt sich das Eigenschaftswort nicht auf 
eins soldier Wiirter, dann ist dasselbe nicht Mubtada'; so ist die 
Lehrweise der Schtde von Basra, al-Alfas' ausgenommen. Das 
Mubtada) setzt ein substantives FAT oder ein getrenntes Pro-
nomen in den Nominativ, vgl. alsteimun an tuma, so dafs die 
Rede danach vollstiindig ist. 1st aber die Rede nicht vollsandig, 
so ist das erste Wort nicht Mubtada), vgl. alsa)imun abawahu 
zaidun; zaidun ist bier nachgestelltes Mubtada), ls iti)imun 
vorgestelltes Habar und a b a w a h u Fffil von ka)imun. Un-
naiiglich kann man k Willi u n als Mubtada)  setzen, dean es kann 
14ck dann nicht mit seinem Facil begniigen, da als h'imun aba- 
wit hu keinen vollstandigen Sinn giebt. 	Ebenso kann ein Ei- 
genschaftswort nicht Mubtada)  sein, wenn es nur cin'verborge-
nes Pronomen in den Nominativ stellt. So kann im Satze ma 
zaidun kfeimun wan', Isffidun, V fici d un nicht als Mub- 
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tada? angesehn werden, noch das in ihm verborgene Prono-
men als ein racil, das des Habar entbehrt, denn es ist nicht 
ein von ihm Getrenntes. Doch findet fiber diese Frage eine 
Meinungsverschiedenheit statt. 

Es ist kein Unterschied, ob die Frage in ciner Partikel, 
wie im obigen Beispiel, oder in einem Nomen beruht, vgl. 
kaifa g'filisun al-tamrilni; 	so ist auch kein Unterschied, 
ob die Negation durch die Partikel oder (lurch das Verbum 
ausgedriickt 1st, 	vgl. laisa 	IsWimun 	az-zaidani; 	laisa 
1st ein transitives Verbum, IsVimun sein Nomen, az-zaidttni 
das Facil, das die Stelle vom Habar von laisa vertritt. In: 
gairu IsWimin az-zaidfini ist gairu Mubtada), 	Isft'imin 
im Genitiv durch die Annexion und az-zaidani ein .Fffil, 
das die Stelle des Habar von gairu vertritt, denn die Be- 
deutung ist: 	nicht stehend 	sind die 	beiden 	Zaid. 	gairu 
1,- ft'i m i n wird behandelt wie m A, Is rei mu n. 1 

Vgl. 	„Fein Nachliifsiger ist dein Feind, so wirf von 
dir die Tiindelei und lafs dich nicht ti uschen durch die auf-
tauchende Scheinwolke von Frieden (gniru Min. cidiika)." 

Vgl. 	„Nicht bedauert ist eine Zeit, die verstreicht mit 
Sorge und Trauer (A-aim ma)slifin (ala zamanin)." 

gairu ist Mubtada', ma'stifin im Genitiv durch die An-. 
nexion, 'alit zamanin ein G'arr und Mag'reir an der Stelle 
des 	Nominativ durch 	in a'siifin, 	weil 	es anstatt des Fffil 
steht. 'an. zamanin vertritt die Stelle des I-Iabar von gairu. 
Den Abil-1-Fat4 Ibn G'inni fragte einst sein Sohn nach der 
Analyse dieses Verses und er war zweifelhaft. 

Die Basrenser aufser a1-Al3fas' lehren, ein solches Eigen-
schaftswort sei nicht Mubtada), aufser, wenn es sich auf eine 
Negation oder Frage stfitze. 	al-Abfas' und die Kflfenser neh- 
men dagegen an, dais diese Bedingung nicht Mithig sei. In 
Ish'imun az-z aidAni analysiren sie IsWimun als Mubtada', 
a z-z a i d ani als Fffil, das. die Stelle des Habar vertritt.  Dies 
deutet 	Verf. mit 	dem Beispiel fa'izun 	fill-r-ras'adi an. 
Das Eigenschaftswort kann als Mubtada' betrachtet werden, 
auch wenn weder Fragewort noch Negation vorhergeht. Verf. 
meint, Siliawaihi babe sich entschieden, dafs diese Bedingung 
nicht 	nothwendig sei, 	wievvohl dies schwach 	begriindct ist. 
Hierher gehort der Vera: 
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Vgl. 	„Und besser sind wir bei den Menschen als ihr, 
wenn der wiederholend Rufende sagt: zur 'Rafe!" 

Vgl. 	„Kundig 	sind (lie Lihbiten, 	drum schiitze 	nicht 
gering die Rede eines Lihbiten, wenn Vogel vorbeiziehn." 

„Das zweite ist ein Mubtada)  und diesel Eigenschafts-
wort ein Habar, wenn es in einem andern Numerus als dem 
Singular mit dem Mubtada)  iibereinstimmend steht." 

Erkl. 	Das Eigenschaftswort und das Fin konnen sich 
cinander entsprechen im Singularis, Dualis und Pluralis oder 
sich nicht einander entsprechen. Hier glebes zwei Fillle, ei-
nen verbotenen -und einen gestatteten. ,Entsprechen Bich beide 
im Singularis, vgl. al5tOimun zaidun, konnen zwei Mille 
stattfinden: 1) das Eigenschaftswort ist Mubtada), und das ihm 
Folgende ein Fag], das die Stelle des Unbar vertritt; 2) do.  
Nachstchende ist nachgestelltes Mubtada) 	und das Eigen- 
schaftswort Vorangestelltes Habar. 	Vgl. lPir. 19, 47. 	„Bist 
du abgeneigt von meinen Giitzen, o Abraham (arttgibun anta 
(an illihati)?" Von den beiden Auslegungsweisen ist die erste 
(1. i.. rttgi bun als Mubtada? zu fa,ssen, 	die beste, 	weil can 
Alih a ti ein Mdmitl (Regime) vost rttgi bun ist. — Nach die- 
ser ersten Auffassung ist es somit nicht nothiao  das Regens r 
von dem Regime durch ein Fremdartiges zu trennen, (da.anta 
Fin von rfitibun ist), was bei der zweiten Auffassungswcise 
nothwendig wird, denn &inn ist anta dem rttgi bun fremdar-
tig, da anta Mubtada' wird und ragibun als Habar keinen 
Einflufs auf das Mubtada' nach richtiger Auffassung hat. 
• Folgen sich Mubtada' und Habar im Dual oder Plural, 
so 1st das nach dem Eigenschaftswort Stehende ein Mubtada' 
und das Eigenschaftswort vorgestelltes Habar, so der Verf., 
wie es auch das Anerkannte in der arabischen Sprechweise 
ist. 	Nach der Wortform akal {int al-baraglt u (es frafsen 
mich die lilac), kann das Eigenschaftswort (alialAni) ein 
Mubtada)  sein und das Folgende (tin Ftt(il, 	das do Ijabars 
entbehrt. 	Folgen sich beide nicht in entsprcchendcr Form, 
so giebt es verbotcne und erlaubte Falk. Verboten sind Fillle 
Wie aktVimani zaidun und al5h)irntina zaidun, dagegen 
erlaubt sind Fidle wie als AI mun az-zaidani und 0,15 teimun 
az -iaidfi na, 	denn Mann 	ist nur miiglich, dais das Eigen- 

4* 
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schaftswort ein Mubtada' und das nach ihm Stehende ein 
FistS1 ist, welches das Habar vertritt. , 

„Man setzt ein Mubtada? in den Nominativ als ein solches; 
ebenso steht das Habar im Nominativ durch das Mubtada)." 

Erkl. 	Die Lehrweise des Sibawaihi und der meisten 
13asrenser ist: 	das Mubtada)  steht im Nominativ als solches 
und das Habar steht im Nominativ durch das Mubtada). Das 
Regens des Mubtada', (das auf das Mubtada' einwirkende 
d..i. `ttmil), ist ein geistiges, namlich, dafs das Nomen ent-
blafst ist von jedem wirtlichen Regens, das nicht nur pleona-
stisch oder dem iihnlich ist. In: bihasbika dirhamun wird 
bil)asbika als Mubtada? betrachtet, wiewohl es Einflufs er- 
leidet von einem pleonastischen bi. 	Das Regens des Ijabar 
ist .  daiegen wirklich wortfich da, dies ist niimlich das Mub- 
tada'. 	Das „ihm ahnliche" schliefst Rifle wie rubba ra- 
g'ulin Isft)imun aus; 	hies ist 	zw'ar ein 	wiirtliches Regens, 
doch ist rag'ulin als Mubtada)  bettachtet, und sein IIabar 
steht im Nominativ. 	Ein 	durch Wttw mit diesem Genitiv 
verbundenes und im Nominativ stehendes Wort beweist dies, 
vgl. rubba rag'ulin 	Iseimun 	wamra'atun. 	So ist die 
Lehrweise des Sibawaihi. 	Einige meinen, 	dafs das ,Regens 
auf das Mubtada' und das Habar eben das Wesen des Mub-
tada' (Ibtia?) sei, so dafs das Regens in beiden eM ideelles 
sei. 	Auch sagt man, das Mubtada' stehe im Nominativ als 
solches und das Habar im Nominally durch das Wesen des 
Mubtada' und das Mubtada? selbst. 	Auch sagt 	man, sic 
setzen sich gegenseitig in den Nominativ, das Habar das-- 
Mubtada)  und wieder das Mubtada' das Habar. 	Die rich-
tigste Auffassung ist die des Sibawaihi und diese Streitfrage 
ist eine von den nutzlosen. 

„Das Habar ist der den Sinn vervollstandigende Theil, 
vgl. „Oott ist gutig und die Wohlthaten sind Zeuge (al-
lahu barrun wal-ajadi slhidatun)."  

Erkl. Verf. definirt das Habar damit, dafs es der Theil 
sei, 	der den Sinn vervollstandigt. 	Dagegen kann man das 
Fail anftihren, vgl. 1$.11m a zaidun, denn vein ihm gilt, dafs 
es den Sinn vervollstandigt. 	Man definirt ferner das Habar, 
es sei der Theil, aus dem mit dem Mubtada' eM Satz ge- 
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bildet Overdo. Hiergegen kann man das Fffil nicht anfiihren, 
Glenn es 	bildet nicht mit dem Mubtada), sondern mit dem 

i, Verbum 	einen .Satz. 	Ver£ 	hat also das Habar mit etwas 
definirt,. was auch von anderen gilt; doch verlangt die Defi-
nition, dafs sie allein auf das, was durch sie bestimmt wer- 
den soil, passe. 	 • 

„Das Habar kommt vor als Einzelwort and auch als 
ein Satz , der die Bedeutung von dem umfarst, 	als dessen 
Pradicat der Satz gesetzt ist; aber wenn nun der Satz dies 	v 	120,  
selbst der Bedeutung 	nach ist, 	so genfigt 	der Satz allein. 
Vgl. „Meine Rede ist, Gott ist mein Genuge and riichts wel-
ter (nutlsi a1-lahu hasbi wakafa)." 

Erkl. 	Das Habar =Talk in Einzelwort and Satz. 	1st 
es ein Satz, kann dieser das Mubtada? der Bedeutung nach 
selbst darstellen 	oder nicht. 	Stellt er 	das Mubtada)  nicht 
ausschliefslich dar, 	mufs er ein Band 	haben, 	dafs ihn mit 
dem Mubtada)  verbindet. 	Das Band kann ein Pronomen 
bilden, welches auf das Mubtada' zurfickfiihrt, vgl. zai dun 
Isam a a b a Iru ; auch kann das Pronomen nur supponirt sein, 
vgl. as-samnu manawtini bidirhamin =---. 	manawani 
minhu; oder ein Demonstrativ mit Bezug auldas Mubtada', 
vg1.1.ur. 7, 25. „Die Kleidung der Gottesfurcht dies ist besser 
(walibfisu-t-talswil d'alika bairun)"; oder die wortliche Wieder- 
holung des Mubtada', diese ist meist beim emphatischen Aus- 
druck, 	vgl. 	Kur. 	69, 	1. 	„a1-11alskatu 	m&-1-4A151satu, 
das 	Unvermeidliche , 	was 	ist 	das 	Unvermeidliche ," 	and 
Kur. 101', 1. 	„der Gerichtstag, 	was ist der Gerichtstag?" 
Auch kommt 	es an anderen Stellen vor, 	vgl. zaidun mfi 
zaidun. 	Endfieh kann es cin 	allgemeiner Ausdruck sein, 
der das Mubtada' mit umfaist, vgl. zaidun ni(ma-r-raeulu. 
1st aber der Satz, der als Habar vorkommt das Mubtada)  
der Bedeutung nach, ist ein Band nicht nothwendig, so im an-
gefiihrten Beispiel, wo al-lah u hasbi der Sinn von nu tVi ist. 

„Das (nicht abgeleitete) feststehende Einzelwort ist leer, 
das  abgeleitete hingegen hegt ein verborgenes Pronomen 
in rich." 

	

Erkl. 	Das 	Einzelwort, 	welches als Unbar auftritt, 	ist 

	

cntweder 	unahgeleitet oder 	abgeleitet. 	1st es 	unabgeleitet, 
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sagt der Verf., ist es leer von dem Pronomen, vgl. zaidun 
abiik a. al-Kish'', ar -Rummttni und tine Menge meinen, es 
fiihre ein Pronomen mit sich, so zaidun ab{ilia scl. huwa. 
Die Basrenser unterscheiden; cntwccler, sagen sic, enthlilt das 
Unabgeleitete 	die Bedeutung des Abgeleiteten 	oder nicht. 
Hat es die Bedeutung des Abgeleiteten, vgl. Zaid ein Liiwe, 
zaidun as adu n, d. h. ein riistiger, so fiihrt es das Pronomen 
mit sich; wo nicht, hat es kein Pronomen wie im obigen Bei-
spiel. Ist das Ilabar abgeleitet, so sagt Verf., dafs es ein Pro-
nomen mit sich fiihre, vgl. zaidun 15 it'i in un scl. huwa. So 
verhiilt es sich, 	wenn es nicht ein Substantiv in den Nomi-
nativ setzt. Diese Regel gilt nur far das Abgeleitete, welches 
den Weg des Verbum geht, wie das Participium activi oder 
passivi, das verbalartige Adjectiv (a-§ifa al-mus'abbaha) und 
die Comparativ-Form. 

Das Abgeleitetc hingegen, was nicht den Weg des Verbum 
geht, trligt kein Pronomen in sich, wie die Nomina inAru- 
menti, vgl. miftal}. 	Dies wird von fatal) a zwar abgeleitet, 
doch hat es kein Pronomen. • So verhiilt es sich auch mit 
dem Nomen des Orts und der Zeit, vgl. marman. Das Ab-
geleitete, welches den Weg des Verb= geht, Mkt nur dann das 
Pronomen mit sich, wenn 	nicht ein Substantiv in den ...es 
Nominativ setzt, thut es dies, so hat es kein Pronomen mit sich, 
vgl. 	zaidun IsVimun guliimahu, 	gultimfthu stelit 	im 
Nominativ von Ist2imun und dies birgt kein Pronomen in 
sich. Das Resum6: Das Unabgeleitetc fiihrt gar kein Prono-
men mit sich 'melt den Kiifensern, auch hat es kein Prono-
men 

 
nach den Basrensern, aufser, wenn es als Abgeleitotao-- 

a bedeutet wird. 	Das Abgeleitete hat nur dann ein Pronomen 
mit sich, 	wenn . es -kein Substantiv 	in den Nominativ 	setzt 
und den Weg des Verbum geht, vgl. zaidun in unt al i Is u n scl. 
huwa; geht es nicht dicsen Weg, so hat es kein Pronomen 
mit sich. 

),S t el I c 	das Pronomen 	liberal" 'lentils, 	wo 	ctwas folgt, 
(lurch dcssen Bedeutung dasselbe nicht dargestellt wird." 

Erkl. 	Wird das abgeleitete Unbar so gesetzt, dais das 
Pronomen darin sich auf das Subject zuriickbezicht, wie z a i- 
dun 	i'L'imun scl. huwa und setzt man null dem abgeleite- 
ten Ijabar huwa oder dergleichen, indem man dasselbe dent- 	. 
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hell herausstellt, vgl. zaidun kiseimun huw a, so" erlaubt Si-
bawaihi zwei Auffitssungsweisen: 

" 	1) dafs das Pronomen eine Bestatigung des in IsaImun 
Verborgenen sei; 2) dafs es das FAT von IsWimun sei. 

So verhidt es sich, wenn das Pronomen sich auf stir 
Subject bczieht; bezieht es sich aber auf etwas anderes, mufs 
man das Pronomen deutlich hervortreten lassen, 	gleichviel, 
ob eine Zweideutigkeit zu befiirchten ist oder nicht: so lehrt 
die Schulc von Biwa. Die Schule von Kfif'a hingegen meint, 
wenn eine Zweideutigkeit nicht zu befiirchten ist, stehe bei- 
des frci, 	vgl. zaidun hindun .diribuhtt; 	hier kann man 
huwa sctzen oder auch nicht. Bei einer Zweideutigkeit hin-
gegen wic bei zaidun (amritn claribuhu mufs man huwa 
hinzufiigen, 	da dies darstellt, 	dafs Zaid das Fffil ist, 	vgl. 
zaidun (amr(in daribuhu huwa. 	%T. wait in diesem 
Buche die Weise der Basrenser, in einem andern die der 
Ketfenser. 	Man hart Falk nach beiden Weiscn. 

Vgl. 	„Mein° Leute, die Spitzer des Ruhmes, Grander 
davon 	sind 	sic .(banttlia 	fur banetha hum); 	wohl weirs die 
Wahrheit davon cAdnan und li:abtlin." 

„Man setzt nis tlabar ein 'Zarf (Otis- und Zeitbestim-
mung) oder eine Proposition, indtm man die Bedeutung von 
„seiend" oder „er ist bestandig", erzielt." 

Erkl. 	1st das Habar ein Zarf (zaidun (indaka) 	oder 
steht es im Genitiv (zaidun fi-d-dttri), so sind diese abhiingig 
von cinem nothwendiger Weise Weggefallenen. Einige, wo-
runter Verf. erlauben, dafs das Weggefallene ein Nomen oder 
Verbum sei. Supponirt man ein Nomen wic lainun, gehiirt 
das Habar zu dem der Einzelbegriffe, supponirt man aber 
ein Verbum wic istakarra, so ist es tin I-Jai:oar, das dutch 
einen Satz gebildet 	wird. 	Die Granunatiker 	sind hieriiber 
uneins. al-Alfas' behauptet, ein Habar sei immer cin Einzel-
begriff, clean es hiinge sieh immer an ein supponirtcs Nomen wic 
k tt'i nun oder mustakirrun. 	Dies wird auf Sibawaihi zu- 
riickgefiihrt. Dagcgcn sagt man, in beiden Fallen finde Bich 
chi aus 	einem Satz 	bcstehendes Habar vor, 	da es an ein 
ausgefallenes Verbum sich wie istakarra hiinge, dies wird 
auf die Mchrzahl der Basrcnscr zurackgefithrt und melt auf 
Sihawaihi. 	Auch sagt man, es sei cntwcdcr ein Unbar, das 
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durch. einen Einzclbegriff, 	wenn man rims tak irrun, 	oder 
eM Habar, das durch einen Satz gebildet wird, wenn man 
is tals arra supponirt, das meint auch Verf: Ab6. Bakr Ibnu-
s-SarrAg' setzt sowohl das Zarf als auch das in den Genitiv 
Gestellte als einen Theil fiir sich: sic geharen bei ihm we-
der zu dem Habar, das (lurch einen Einzelbegriff, noch zu dem, 
das durch einen Satz gebildet wird. 	Sein Schuler Abil (Ali 
al-Flirisi iiberliefert dies in seinen S'irazijjat. Dies ist falsch, 
dean sie hangen sich an ein nothwendig Weggefallenes, wel-
ches abnormer Weise bisweilen hervortritt.  

Vgl. 	„Du hast Macht, wenn dein Herr machtig ist; 
ist er schwach,. so bist 	auch du 	seiend in 	der Mitte der 
Ohnmacht." 

Wie nothwendigerwcise das Regens des Zarf and des 
G'tirr wa Mag'rtir wegfallt, wenn sie als Habar stehn, so fallt 
auch nothwendig das Regens fort, wenn beide (Zarf and a'arr 
wa Mag'rtir) als Sifa stehn, 	vgl. marartu birag'ulin (in- 
daka oder fi-d-dhri, oder als um, vgl. marartu bizaidiu 
(indaka 	und 	fi-d-dari, 	oder 	als Sila, 	vgl. 	efea-lladi 
(indaka und fi-d-dari. Doch mufs bei der Sila das Wea 

. gefallene nothwendig ein Verbum sein, wogegen die Regel 
der 5ifa mid des Val wie die voraufgehende des Habar ist. 

„Das Nomen der Zeit ist nicht das Habar von cinem 
Concretum; giebt dies aber einen vollstandigen Sinn, so seize 
es als Habar." 

Erkl. 	Die Ortsbestitntnung tritt als Habar auf, sow0.61— 
von einem Concretum als auch von einem Abstractum. 	Die 
Zeitbestimmung tritt als Habar vom Abstractum auf int Ac- 
cusativ, oder 1111 Genitiv durch fi stehend; 	dagegen kommt 
sic, 	sagt der Verf., 	nicht als Habar eines Concretum vor, 
aufser wenn sie einen vollstandigen Sinn giebt, vgl. al-hi- 
ifilq-l-laila ta „der Neumond diese Nacht." 	Giebt sie kei- 
nen vollstandigen Sinn, • so steht sic nicht als Habar eines 
Concretum. 	Dies ist die Ansicht dcr einen Partei, woruntcr 
Verf. 	Die andere Partci verbietet dies aber allgemein, und 
kommt dergleichcn vor, wird es kiinstlich gedeutet. So ist die 
Lehrweise der meisten Bwenser. 	Andere hingegen, wozu 
Verf. 0161.4 erlauben dies ale gar nicht abnorm, nur miisse 
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es einen vollstiindigen Sinn geben; giebt es hingegen einen 
solchen nicht, so sei es verboten. 

„Es ist nicht erhuibt,  das Mubtada? als indeterminirtes 	v. 125. 
Wort, wenn es nicht einen vollstancligen Sinn giebt, zu setzen; 
vgl. bei Zaid (ist) ein Tiger ((hula zaidin namiratun); ist nicht 
ein Mann unter Euch (hal fatfin fikum); nicht ist uns cin 
Freund (mft billun hula); ein Mann von den Edlen ist bei 
uns (rag'ulun min al-kirfimi (indanfi.); eine Lust zum Guten 
ist gut (ragbatun fi-l-bairi bairun); 	eine fromme Handlung 	. 
schmiickt .(carnalu birrin jazinu). 	Hiernach werde behandelt 
das, was nicht aufgefahrt ist." 

Erkl. Die urspriingliche Gebrauchsweise beim Mubtada? 
ist, dafs es ein Determinirtes sei. 	Bisweilen ist es ein Inde-
terminirtes, doch nur unter der Bedingung, dafs dasselbe ei-
nen vollstandigen Sinn giebt. EM vollstandiger Sinn geht aus 
jedem der nine, die Verf erwiihnt, hervor, es sind deren sechs: 

1) Dafs das klabar als ein Zarf oder ein G'firr wa Ma-
g'rilr ihm voraufgehe; ist das Voraufgehende nicht derartig, 

so ist es verboten. 
2) Dafs vor dem Indeterminirten einFragewortvoraufgehe. 
3) Dafs vor dcrn Indeterminirten eineNegation voraufgehe. 
4) Dafs es ein Eigenschaftswort bei sich habe. 
5) Dafs es einen grammatischen Einflufs ausiibe. 
6) Dafs es annectirt sei.  
Dies sind die vom Verf. hier erwahnten Palle, ein An-

derer • vermehrte sie nach den sechs erwahnten, namlich: 
7) Dafs es eine Bedingung sei (man jakum akum). 
8) Dafs es eine Antwort sei (vgl. rag'ulun als Antwort 

auf die Frage man (indaka). 
9) Dafs es ein allgemein I: rmfassendes sei (kullun jamatu). 

10) Dafs es eine Theilung in Gattungen ausdriicke. 
Vgl. ,,Ich kam heron kriechend auf beiden Knieen; ein 

Gewand hatte ich angezogen, ein anderes zog ich nach (fa-
taubun labistu wataubun ag'ur)." 

11) Dafs es 	cin 	Anruf an Gott sei 	(vgl. Kur• 36, 1. 
ealamun (ala Idi jasina). 

12) Dafs es den Sinn der Verwunderung enthalte (vgl. 
ma ahsana zaidan). 

13) Dafs es ein Stellvertreter von einem beschriebenen 
Hauptwort sei (vgl. mu'minun bairun min kafirin). 
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14) Dafs 	es ein Diminutiv sei, 	da ein Diminutiv ein 
Eigenschaftswort in sich schliefst (vgl. rug'ailun (indana). 

15) Dafs es in der Bedeutung des Beschrankten stehe; 
vgl. s'arrun aharra da nabin nur etwas Uebles hat das 
Wilde Thier mit Haucr knurren lassen, vgl. Meidani I. 675. 

Die rest. ist 'tier ma aharra illa „nicht Hirst knurren 
als", oder s'ai)un cazi mu n, „etwas Gewaltiges macht knurren." 
In diesem Falle gehort es in die unter Nr. 13 erwahnte Klasse, 
da es ein Eigenschaftswort hat. 	Das Eigenschaftswort kann 
hervortreten oder supponirt sein, und hier ist es supponirt. 

16) Dafs vor ihm das Waw des Zustands stehe. 
Vgl. „Wir reisten bei Nacht, da schon cin Stern knelt-

tete (wanag'mun lead acia3a), seitdcm aber dein Gesicht er-
schien, hat sein Glanz-  alle Strahlenden verdunkelt." 

17) Dafs es verbunden sci mit einem Determinirten 
(zaidun warag'ulun Isa'imani). 

18) Dafs es verbunden sei mit einem Eigenschaftswort 
(tamitnijjun warag'ulun fi-d-dari). 

19) Dafs mit ibm cin Beschriebenes verbunden werdc 
(rag'ulun wamra'atun tawilatun fi-d-dari). 

20) Dafs es ein Unbekanntes sei, vgl. Amrullsais ed. Slane 38. 
Vgl. 	„Ein Riemen (Amulet) ist zwischen seinen Kilo-

cheln (mura-ssdatun baina arsagihi) : verdorrte KnOchel hat 
er, der einen Hasen malt." 

21) Dafs es nach 1 aul a stehe. 
Vgl. „Gabe es nicht Geduld (laula-stibarun), so wtirde 

jeder Liebende untergchn, wenn ihrc Reitthiere sich =I,. 
Fortgehn erhoben haben." 

22) Dafs es nach dem fa des Nachsatzes stehe, 	vg1.• 
Meid. 1, 34. „Wenn din Waldesel entkommt, so ist ein an-
dcrer im Stamm, in dahaba (airun facairun fi-r-rahti." 

23) Dafs vor das Indeterminirte das Lam des Anfangs 
trete (larag'ulun Isa)imun). 

24) Dafs es nach dem aussagendcn k arn stehe. 
Vgl. „Wie vie' Tanten von vaterlicher und miitterlichcr 

Scite 	flattest du nicht G'arir! Krummbeinige, 	die fur inich 
mcine Kameele rnelkten (]cam (ammatin laka)." 

Einer der spateren hat diese Zahl auf 30 und mchr Stollen 
gesteigert. Die, welche ich nicht erwahnt, habe ich ausfallen 
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lassen, 	weil sic sich auf die erwiihnten Falk zuriickftihrcn 
lassen, oder weil sic nicht richtig sind. 

„Die ursprangliche Stellung des Habar ist, dafs es nach- 
stehe; 	man .erlaubt auch die Voranstellung, 	wenn 	dieselbe 
nichts schadet.” 	 - 

Erkl. Urspranglich ist das Mubtada)  voran und das Ha- 
bar nachzustellen; 	denn 'das Habar ist hinsichtlich der Be- 
deutung ein Eigenschaftswort des Mubtada' und verlangt rich- 
tigerweise nachzustchen, 	so wie das Eigenschaftswort. 	Es 
kann vorangestellt werden, wenn keine Undeutlichkeit dadtirch 
entsteht. Einige behaupten, dafs die Lehrweise der Ktifenser 
die Voranstellung des Habar verwehre, das nach der Schule 
der Ba§renser nachgestellt werden kanne. 	Das mufs 'loch 
untersucht werden. Einige behaupten, dafs die Bacenser und 
Kafenser darin abereinstimmen, Satze wie „fi darihi zaidun" 
zu erlauben, also sei nicht wahr, dafs die Kfifenser die Vor- 
anstellung ganz allgemein verbieten. 	So sagen einige, und 
dariiber schwebt noch die Entscheidung. 	Ureilich verbieteu 
die ICafenser bel Fallen wie zaidun 	kalmun, zahlun 
kama abilhu, und zaidun abethu muntalikun die Voran-
staung des Ilabar; richtiger war's, sic zu erlauben, da nichts 
hindert. Vgl. „gehafst ist der, der dich harst (mas'nfi'un man 
jas'na'ulca);" mas'aun ist bier voraufaestelltes Habar. an 

Vgl. „Dessen Mutter ist kinderlos, mit dem du allein zu-
sammentrafst; er verweilt klebend an der Klaue des Lowell 
(kad takilat ummuhu man kunta walliclahu)." 

Hier ist kad takilat ummuhu voraufgestelltes Ilabar. 
Vgl. 	„Ich treibe mein Reitthier zu einem Konige (al- 

Walid Ibn `Abel al-Malik Ibn Marwan),.dessen Vaters Mutter 
nicht zu Mubitrib geharte; nicht war sie mit Kulaib ver-
schwagert out malikin ma ummuhu min mulAribin abtthu)." 

ma ummuhu min muba.ribin ist vorgestelltes Habar. 
Abet-s-Sdklat . Hibatu-l-lahi Ibnu-s'-S'ag'ari 	der 	S'axif 

iiberlicfert, dafs die Bwenser und Kfifenser ithereinstimmend 
das Jabal  vorauszustdlen erlauben, im Fall es einen Satz bil-
det; loch isi das nicht richtig, wie wir schon oben das Ge-
gentheil hiervon von den Kfifensern berichtet haben. 

„Verwehre dies, wenn die beiden Theilc als determinirt 
oder indeterminirt gleich skid, ermangelnd 	der Erklarung, 
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v. 130. 	ebenso 'wenn das Verbum Habar ist, oder das Habar im be- 
schrankten Sinn gebraucht wird; 	ferner wenn dasselbe an 
etwas, das mit dem Lam des Anfangs vcrsehn ist, oder an 
etwas, was die erste Stelle verlangt, angelehnt ist, vgl: „wer 
ist mir Mille bringend (man li mung'idan)." 

• 
Erkl. 	Das Habar zerfallt in Hinblick auf seine Voran- 

stellung vor das Mubtada' und seine Nachstellung in drei 
Falk: 	1) der, in dem die Voranstellung und die Nachstel- 
lung moglich ist, davon haben wir schon gehandelt; 2) der, 
in dem 	die Nachstellung des Habar nothig ist; 	3) der, in 
dem die Vorausstellung des Habar nothig ist. 	Hier handelt 
Verf. aber den Fall, der die Nachstellung des Habar noth-
wendig verlangt, und er erwahnt 5 Puncte: 

1) Dafs beide, Mubtada)  und Habar, determinirt oder 
. indeterminirt seien, geeignet als Mubtada)  gesetzt zu werden, 

ohne dafs es etwas gabe, was das Mubtada)  vom Habar un-
terschiede, vgl. zaidun ab aka; sagte man hier a bilk a zai-
dun, so warde das Voraufgestellte Mubtada? werden, da man 
es doch als sHabar setzen will, ohne dafs es ein Anzeichen 
davon gabe. .Ist aber ein Anzeichen da, dafs das Voraufge-
stellte ein Habar sei, so ist die Voranstellung gestattet, vgl. 
abft jCtsufa abet hanifata. Das Habar abti hanifata kann 
hier voraufstehn, da bekannt ist, dafs man den Abtl 'Maui' 
mit dem Abet Hanifa vergleicht und nicht umgekehrt. 

Vgl. „Die Sohne unsrer Sohne sind wie unsere Sohne; 
doch unsere 'Richter, ihre Kinder sind Nachkommen von fer-
nen Verwandten (banana, band ahnteina).“ 

Bei diesem Verse ist bekannt, dafs die Aussage auf die 
Enkcl 	geht. 	banana, ist vorgestelltes 	thbar und 	'Jana 
a bn AI n a, nachgestelltes Mu b tad a). 

2) Dafs das Habar ein Verbum sei, das das Pronomen 
des Mubtada? als ein verborgenes in den Nominativ setzt, vgl. 
zaidun kama, wo karna mit seinem supponirten Pfeil ein 
Unbar von zaidun ist. Hier kann man nicht kftma zaidun 
sagen in der Weise, dafs zaidun ein nachgestelltes Mubtada' 
und das Verbum ein vorgestelltes Habar sei; sondern dann 
ist zaidun Fffil von Isam a und der Satz besteht dann nicht 
mebr aus dem Mubtada)  und Habar, sondern aus Verbum 
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und Fag'. 	Setzt aber das Verbmn ein Substantiv in den 
Nominativ, vgl. zaidun lama a b ahu, so ist die Voranstel-
lung miiglich, vgl. 'Am a al:A hu zaidun. Wir haben oben 
die Streitfrage hieraber erwahnt. — So ist such die Voran- 
-stellung moglich, wenn das Verburn ein sichtbares Pronomen 
in den Nominativ stellt, vgl. az-zai d an i Vilma. Man kann 
hier sagen Isiima az-zaidani. Dann ist az-zaidani nach- 
gestelltes Mubtada' und ls haat vorgestelltes Habar. 	Einige 
verwehren dies. Hiernach ware des Verf. Rcde so zu fassen: 
„wenn das Verbum Habar ist, so verlangt Verf. die nothwen-
dige Nachstellung des Verbal-Habar in alien Fallen." Jcdoch 
ist's nicht so, 	sondern nur 'claim ist dies nothwendig, wenn 
das Habar ein Pronomen des Mubtada' als ein Verborgenes 
in den Nominativ stellt. 	 . 

3) Dafs das Habar (lurch inn ama oder durch illa be-
schrankt sei, vgl. inn am a zaidun ls ei mu n und ma zai- 
dun ills Wimun. 	Hier kann isti?imun nicht vor zaidun 
gestellt werden, nur abnormer Weise kommt dies bei illa vor. 

Vgl. ,,Flirwahr o Herr, nicht ist aufser bei dir die Hiilfe 
zu hoffen gegen sie (hal illy bika an-nwu), 	und nicht ist 
aufser auf dial Verlafs (hal illti calaika-l-nntawwalu)." 

4) Dafs es ein Habar von clern Mubtada)  sei, vor dem 
das Anfangs -Ulm steht, vgl. lazaidun. IsOinaun, nie 15.5?i-
mun lazaidun, denn dem Anfangs-Lam gebuhrt der erste 
Platz, abnorm ist dann. die • Voranstellung des Habar. 

Vgl. 	„Mein Ohm bist du (ball la'ania), und wenn G'arir 
Jemandes Ohm ist, erlangt er Hoheit und ist geehrt an Oheimen." 

5) Dafs dem Mubtada' die erste Stelle in der Rede ge-
biihre, vgl. die Fragewiirter, wie man li mung'idan, nicht 
li man mung'idan. 

„Bei Fallen wie (indi dirhamun und 11 watarun ist 
die Vorausstellung des Habar nothwendig; dasselbe gilt, wenn 
darauf ein Pronomen zuruckgeht, welches einen Theil dessen 
bildet, wovon durch das Habar erldarend ausges.agt wird; 
ferneK wenn es nothwendig die erste Stelle verlangt. 	Vgl. 
,,'Wo ist der, den du kennst ale einen Helfer (aina man (alim- 
tahu nasiran)." 	Das Habar von dem Beschrankten setze 
stets voraus, 	vgl. 	„Nichts haben 	wir aufser die Naehfolge 
des Alimad (ma Nu& illft-ttibieu almada)." 

v. 135. 
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Pas Anfangswort. 

Eric'. Diese Verse behandeln den dritten Abschnitt, nam-
lich die nothwendige Voraufstellung des Habar an vier Stellen: 

1) Wenn das Mubtada)  emu Indeterminirtes ist, das durch 
nichts anderes moglich gemacht wird; als durch die Voraus- 
stellung des Habar und das Habar ein Zarf odor G'arr wa - 
Mag'retr ist, vgl. (indaka rag'ulun und fi-d-dari-mra(a- 
tim. 	Es stimmen die Syntaktiker und der Sprachgebrauch 
iiberein, die Nachstellung des Habar dann zu verbieten. Hat 
aber das Indeterminirte einen die Vorausstellung ermoglichen-
den Grund, so sind beide Mille miiglich; vgl. rag'ulun z a-
rifun (indi und (indi rag'ulun zarifun. 

2) Wenn das Mubtada' ein Pronomen umfafst, das auf 
etwas im Habar zuriickgeht, vgl. fi-d- (Uri stt4ibuha. Das 
Pronomen geht auf ad -daru, einen Theil des Habar zuriick. 
Man kann daher nicht sagcn sal)i built', fi-d-dari, damit das 
Pronomen nicht auf etwas dem Worte und der Stufe inach 
Nachstehendes sich zuriickbeziehe. 	Verf. sagt eigentlich: es 
ist die Vorausstellung des Habar nothwendig, wenn auf (las-.  
selbe ein Pronomen vom Mubtada)  zuriickfiihrt. 	So ist der 
wortliche Ausdruck des Ibn (Usfitr in einigen seiner Bucher. 
Doch ist dies nicht richtig, denn im erwiihnten Beispiel geht 
das Pronomen nur auf einen Theil des Habar, nicht auf das 
Habar selbst zuriick. 	Nothwendig mufs man bier das weg- 
genommene Annectirte in den Worten Verf. cad a (alai hi er- 
ganzen; 	restituirt: kada ida `Ada %la mulabisihi, dann 
wurde das Annectirte narnlich mulabisu weggenommen, und 
es trat das Ha, woran es annectirt war, an seine Stelle. 

Vgl. 	,,Ich ehre dich mit Ehrfurcht, und nicht haze-  flu 
Gewalt fiber mich, aber die Fullung eines Auges ist der Ge- 
liebte desselben." 	(miPu cainin llabibuha). 

	

Es ist eine Streitfrage daruber, 	ob man Falk wie cla- 
rab a isulamuhu zaidttn erlauben darf, wiewohl das Pro-
nomen darin auf etwas dem Worte und der Stufe .nach Nach- 
gestelltes geht; 	doch 	giebt 	es, 	so 	viel 	ich 	weifs, 	keinc 
Streitfrage, Fiille wie stl4i bull& fl-d-dari zu verbieten. Der 
Unterschied ist der, dais bei Fallen wie ()arab a gulftmuhu 
zaidan, das, worauf das Pronomen zuriickgeht, und das, wo-
mit das Pronomen verbunden ist, ein gemeinschaftliches Re-
gens hat; wohingegen in s a I)  ib u h a fi-d-dari das Regens 
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(lessen, womit das Pronomen verbnndcn wird, told das, worauf 
das Pronomen zurtickgeht, verschieden 1st. 

3) Wenn dem Habar die erste Stella gebiihrt, wie aina 
z aidun; man sagt nie zaidun 	aina, weil das Fragewort 
die erste Stelle haben mufs. 

4) Wenn 	das Mubtada)  beschrankt ist, vgl. inft fi- d- 
dari illy zaidun. 

„Die Wegnahme 	(lessen, 	was bekannt ist, 	ist erlaubt, 
wie man sagt „Zaid" nach der Frage: wer ist bei Euch? 
Auch in der Antwort von „wie ist Zaid?" sprich „krank", denn 
von Zaid kann man absehn, da, er bekannt ist." 

Erkl. Mubtada? und Habar werden vollstandig weggenom-,..- 
men, moglicher oder gewisser Weise, wenn darauf etwas bin-
weist. Hier erwiihnt Verf. das miiglicher Weise Weggenom-
mane. Das Ijabar fiillt weg, wenn man nach der Frage „wer ist 
bei Euch (man cinclalcumti)?" antwortet: Zaid sal. 1st bei tins 
((hula*. Aehnlich ist nach einer Ansicht der Fall: ich ging 
heraus und siehe den Lowen, d. i. und sidle der Lowe 
gegenwiirtig, idft-s-sabcu kifidirun. 

Vgl. 	„Wir sind mit dem, was wir, und du snit dem, 
was du halt, zufricden; doch die,  Ansicht ist verschieden." 

Das Mubtada? fiillt weg, wenn du z. B. fragst kaifa 
zaidun, und man antwortet salliirtn, (1. h. huwa salAhun. 
Wenn du waist, 	stellst ;du beides klar hin; 	vgl. Nur. 41, 
46. 	„Wer wohl handelt, so ist's fir seine Seele (falinafsihi) 
und wer Libel that, das Uebel fallt auf sic (fdalaiha)." Hier kann 
man sagen, so ist rein Guthandeln fur seine Seale (facamaluhu 
linafsihi) und das Bosehandeln gegen sie (facistl'atuhu calaiha). 
Bisweilen Milt sowohl klabar als Mubtada)  weg, wenn etwas 
auf sie 	hinweist; vgl. INur. 65, 4. 	„Und diejenigen von 
euren Frauen, welche an ihrer Reinigung verzweifeln, so ist 
wenn ihr zweifelt, 	ihre Zeit 	drei Monde, und 	diejenigen, 
welche 	nicht - menstruiren, 	sal. 	ihre Zeit 	ist drei -Monde." 
Mubtada)  und I-Jabar fielen weg, 	da 	das 	Voraufgehende 
darauf hinweist, cloch wurden sie nur weggenommen, well  
sic an 	die Stelle 	eines Einzelbegriffes 	treten. 	Das Natilr- 
lichste ist, dais 	das Weggenommene 	ein Einzelbegriff sei, 
rest.: a 1 -1 ft'i lam j ahicln a kadalik a. Am besten ist dieser 
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Fall zu vergleichen mit der Antwort „ja" auf die Frage: ist 
Zaid stehend? ja scl. Zaid ist stehend. 

„Hach hula 1st die Wegnahme des Mbar iiberwjegend 
nothwendig, und bei einem ausdracklichen Schwur steht dies 
fest; 	dasselbe gilt bei dem Wftw, das den Sinn von mda 
ausdriickt, vgl. „jeder Handwerker mit dem, was er betreibt 

v. 140. 	(kullu Oni(in wama 	ftitaca.);" 	endlich vor einem Hal, 	der 
nicht Habar von demjenigen ist, dessen Habar schon im 
Sinne behalten ist, vgl. „Mein Schlagen den Diener, wenn 
er iibel thut (darbija-Vabda musi)an)" und: „Am vollkom-
inensten 1st mein Erklaren die Wahrheit, wenn sie gekniipft 
1st (mant‘tan) an. Weisheitssprache." 

Das Habit]: wird nothwendig an vier Stencil weggelassen: 
1) Wenn es Habar von einem Mubtada)  ist nach !aunt; 

nttr abnormer Weise steht es. 

Vgl. 	„Ware nicht dein Vater und vor ihm (Umar ge- 
wesen, wiirde der Stamm Mdadd dir die Schlassel iiberge-
ben haben (laula ablika walaula kablahu `umtiru)." 

Verf. erwant hier, dafs die Wegnahme nach laula 
nothwendig sei, nurser in seltenen Fallen. Dies ist eine Lehr- 
Weise; eine andere ist, dafs die Wegnahme durchaus nothwen-
dig, und dafs das dieser Regel Widersprechend Vorkommende 
zu erkliiren sei. 	Eine dritte Lehrweise ist, dafs das Habar 
entweder ein allgemeines oder ein 	beschranktes Sein aus- 
driicke; 	ist es ein allgemeines, 	so ist die Wegnahme noth- 
wendig; 	ist's ein beschranktes, 	kann etwas darauf hinleitep 
oder 	nicht; 	vgl. laula zaidun lakana kada = hula 
zaidun mauetdun. 	Leitet nichts darauf hin, mufs es er- 
wahnt werden, vgl. laula zaidun muhsinun ilajja mit 
ataitu; 	flihrt aber etwas darauf hin, kann man 	es setzen 
oder wegnehmen, wie wenn 	man nach der Frage: 	„Ist 
Zaid wohlthatig gegen dich?" antwortet: 	,,wenn nicht Zaid, 
ware ich untergegangen (laula, zaidun scl. mulginun ilajja)." 

Vgl. den Vers des AbCt-1-(AM-1-Mdarri: „Der Schrecken 
vor ihm schmilzt jedes Schwerdt; hielten nicht die Scheiden 
dieselben, wiirden sie zerfliefsen." 

Diese Lehrweise wahlt Verf. in einem anderen Buche. 
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2) Wenn das Mubtada' ein ausdracldicher Schwur ist, 
.vgl. lacatnruka la'afcalanna rest. lacantruka lsasami. Hier 
/lad' man das Habar nicht ausdriicken. Vgl. ferner jam intt- 
l-lah; la'af`alanna 	rest. jaminu-1-lahi 	lsasami. 	Hier 
ist nicht aussehliefslich nothwendig, dafs das Weggenommenc 
ein Habar sci, da es Mubtada' sein kann, vgl. lsasami ja- 
minu-l-lalti; 	wogegen bei Idamruk a es nothwendig ein 
Habar ist, da das Lam nur vor das Mubtada' tritt. 	1st das 
ilubtada? kein ausdriicklicher Schwur, so ist die Wegnahme des 
Habar nicht nothwendig, vgl. candu-1-lahi la'arala,nna 
.,-_--_ (a hd u - 1 -1 a h i 'al aj j a. 	(alajja kann wegfallcn 	und ge- 
setzt werden. 	 . 

3) Wenn nach dem Mubtada' ein Whw als Ausdruck des 
Mitseins folgt. 	Vgl. 	„Jeder Mann mit seinem Landgut", 
kullu rag'ulin wa claratahu rest. kullu rag'ulin wa (jai's,-
tuhu mulsta.rintini. Das ljabar nach dem \Yaw des Mitseins 
ist supponirt. — Man sagt, eine restitutio des Habar sci nicht 
nothig, denn die Bedeutung sei: jeder Mann ist mit (inda) 
seinem Gute (d. i.*Lebenserwerb). Das sci eine vollstandige 
Recle, 	die 	nicht der restitutio 	eines tIabar 	bedarf. 	Diese 
Weise wahlte Ibn `I.4far in der Erklarung des 104. 	1st 
abet. das WA, NV nicht Ausdruck des Mitseins, wird das Ha-
bar nicht nothwendiger Weise weggenommen, vgl. zaidun 
wa (amrfin lsWimani. 	 . 

4) Wenn das Mubtada)  ein Masdar ist und nach ihm 
ein Hill (Zustandswort) folgt, das die Stelle des Habar  ver-
tritt, ohne geeignet zu sein, als Habar betrachtet zu werden. 
Das Habar fallt nothwendiger Weise fort, da das Zustands- 
wort seine Stelle vertritt, 	vgl. 4 arb i ja-1-(ab da 	musi)an, 
.4arbija ist Mubtada', 	a1-cabda sein 	Regime 	und mu- 
si'fin ein tlal, das die Stelle des Habar vertritt. Das Habar 
ist nothwendiger Weise weggnommen; rest.: darbija.-1 (abda 
idtt Ulna musPan, wenn man das Futurum bezeichnen will, 
und id k an a, wenn man das Perfectutu darstellt. 	musi)an 
ist Hill eines 	verborgenen Pronomen in kana, das in 'a bd 
erklart ist, ids k Ana und id lc iina sind Zeitbestimtnungen 
(arfu - z a nt hn in), die die Stelle des Mbar vcrtrcten. Vert. 
macht aufinerksam, dafs das weggenommene Habar ein sup-
ponirtes sei, vor dem Hal, das die Stolle des tIabar vertritt, 
wie die Erorterung davon voraufging. 	\Ted., wahrt sich vor 
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dem Htd, das geeignet ware, Habar vom . erwahnten Mubtada' 
zu sein, wie man nach al-Al2fas' zaidun 	1.1,)imiin sagt, zai- 
du n als.Mubtada), (lessen Habar weggenommen sei, rest.: t a 
bata Isa)iman. Theses Halkann als Unbar auftreten, vgl. zai-
dun lsninun, so dais nicht das Habar nothwendig weg-
genommen werden mufs, entgegengesetzt dem anderen Beispiel 
darbija-l-eabda musi)an. 	Hier 1st das }jilt nicht geeignet 
1-Jabar des voranstehenden Mubtada)  zu sein, man sagt nicht.  
darbija-1(abda musi)un, denn dem Schlage wird nicht die 
Eigenschaft beigelegt, dais er•abelthuend sei. Das an theses 
A.lasdar Annectirte geht nach der Regel des MaOar. 	Vgl. 
atammu 	tabjinija-l-1):110sa 	manityrn 	biltalcami. 	— 
a t a m mu 1st Alubtada?, tabjinija damn anneetirt, al- I) als Is a 
Pass. obj. zu 	tabjinija, 	man fttan Hal, das die Stelle des 
Habar vertritt; rest.: a t am mu t ab j I ni j a -1 -ha Isis a i cl a Ica n a 
nianittan, oder id Irana mantltan billlikarni. 

Verf. erwahnt nicht die Stellen, in denen das Mubtada)  • 
nothwendig wegfallen mufs, 	(loch in einem anderen Buche 
giebt er vier an. 	1) Das Adjectiv, welches zum Nominativ 
abgewandt ist, zir einem Lobe, Tadel oder Mitleid, vgl. m a- 
rartu bizaidin al-lcarimu. 	Das Mubtada)  ist bier noth- 
wendig ausgelassen, rest. huw a-l- It a ri mu. 

2) Dais das Habar ein solches sei, dafs ihm ein ni'ma 
oder bi)sa specie!! zukommt, vgl. ni`rna-r-rag'ulu zaidun 
rest. huwa, zaidun. 

3) Redensarten wie al-Firrisi sic angiebt. Vgl. „Auf mein 
Gewissen, ftirwahr ich will es thun" (fi dim m ati la'af(alanna). 
fi di m m a t i ist Habar eines nothwendig weggefallenen Mub-
tada', vgl. fi  dimmati jaminun, so die ahnlichen Stollen, 
in denen niimlich das Habar den Schwur offen ausdriickt. 	' 

4) Dafs das Habar einAlaOar sei, das dieStelle desVerbum 
vertritt, vgl. sabrun g'amilun = sabri sabrun g'arnilun. 

„Man setzt zwei oder mehr Woke als Habar Von einem 
(Mubtada)) wie: Sic (sind) Ftirsten, Dichter." 	(hum saratun 
s'dara)u).;  

Erltl. 	Die Syntaktiker 	sind uneins, 	die Mehrheit des 
Habar von cinem Mubtada)  zu erlauben ohne die Verbin- 
dungspartikel 	(zaidun IA)iinun dabikun). 	Ein Theil, worun- 
ter Verf., erlaubt (lies, gleichvicl ob zwei Habar in der Be- , 
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deutung von einem Bind, vgl. „dies ist stifssauer" (hada hid-
wun harnidun) oder nicht. Einige behaupten, als Habar stehen 
nie mehrere Worte, aufser wenn die beiden Habar in der Be-
dentung des eines einzigen stehen; ist dies nicht der Fall, so 
tritt die Verbindungspartikel ein. Kommt etwas ohne Verbin-
dungspartikel im Arabischen vor, wird ihm ein anderes Mub-
tada' supponirt. Vgl. lcur. 85, 14. 15. „Er ist der Vergebende, 
der Licbreichc, der Besitzer des Thrones, der Gepriesene." 

Vgl. „Wenn Jema,nd einen Mantel besitzt, so bin ich wie 
cr; mein Mantel ist fur den Herbst, Sommer und Winter." 

Vgl. „Er schlaft mit einem Augapfel und wahrt sich mit 
dcm andern vor dem Tod; er ist wachend, schlafend." (huwa 
jalsfginu aimu). 

Manche meinen, der Habar diirfe es nic mehrere geben, 
aufser wenn sie von ciner Gattung sind, so wenn beide M- 
bar Einzelbegriffe sind, 	vgl. zaidun 	15 a'i mun 	dahiku n, 
oder zwei Satze, vgl: zaidun lsh,'ma dahika. 	Ist aber das 
eine ein Einzelbegriff, das andere ein Satz, crlauben sic dies 
nicht. 	Doch konunen haufig bei den Duran-Erklarern und 
sonst Mille vor, wo sic dies erlauben; vgl. Kur. 20, 21. „und 
sidle, da war or (der Stab) tine Selilange, er lief." 	(Ma 
hija lutjjatun tas(a). 	Sic analysiren ,  t a s'a ais'zweites Habar, 
doch ist das nicht ausschliefslich niithig, da es ein Hal sein kann. 

IX. 	kiina mit seinen VerWandten. 
(klina watahniviituliii). 

„liana 	setzt in 	den Nominativ 	das Alubtadte 	als sein 
Xonien, und tins Habar in den Accusativ, vgl. (Umar war ein 
Herr. 	(kana sajjidan cumaru). 	Wie kfina ist za11a, bftta, 
aci4a, asbaha, amsfi, (er war am Tage, bei der Nacht, am 
.Vormittag, am Morgen, Abend) auch sara er war, laisa 
cr war nicht, 	zilla er schwand, 	bari ha er with, fati'a er 
hiirte auf und infakka loste sich. Diese vier liifst man fol- 
gen auf etwas, was 	einer Verneinung gleicht, 	oder einer 

V. 145.  

Verneinung sclbst. 	Aehnlich wie k ftna ist damn, wenn mtt 
ihm voraufgelit, vgl. 	„gieb so lange du findest einen Dir.. 
ham." — (ma durnta nutOban dirhamtua). 
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Erkl. 	Verf. behandelt nach dem Mubtada)  und Habar 
die Worte, welche die Setzung eines 	Mubtada) 	aufhcben. 
Das sind zwei Klassen: a. Verba und b. Partikeln. Die Verta, 
sind: 	1) kana mit seinen Verwandten. 	2) Die Verba des 
Beinaheseins (af`filu-l-mulshrabati) und 3) z ann a mit seinen 
Verwandten. Die Partikeln sind: 1) mil mit seinen Verwand- 
ten, 	2) lh zur Verneinung der Gattung und 3) inn a mit 
seinen Verwandten. 	Verf beginnt mit der Erwiihnung von 
khna und seinen Verwandten. 	Dies sind alles Verba aner- 
kannter Weise nurser lais a. Die Mehrzahl behauptet, I ais a sei 
ein Vcrbum; al-Farisi in einer seiner bciden Meinungen, und 
Abu Bakr Ibn S'ulsair behaupten, es sei 	eine Partikcl. 	Es 
sctzt das Mubtada)  in den Nominativ, dasijabar in den A ccusativ. 
Das in den Nominativ Gestelite hcifst scin Nomcn, das in den 
Accusativ Gestelite sein Habar. Diesc Verba zerfallen in zwei 
Klassen: 1) in die, welch; diese Rcction ohne• alle Bedingung 
haben, und 2) in die, welche sic nur bedingungsweise haben. 
Bei diesen letztcren giebt es wicder zwei Untcrabtheilungen' 

1) Die bei deren Rection zur Bedingung gesetzt 1st, dais 
ihnen eine wirkliche Negation odor eine supponirtc, oder we-
nigstens etwas einer Negation iihnliches voraufgeht, das sind 
vier: zA,la,, bariha, fati?a, infakka, vgl. ma  zhla zaidun 
Wiliam. Flier geht eine wirkliche Negation vorauf. VgI. Eine 
supponirte Partikel geht 	vorauf in 1.11r. 12, 35. „Bei Gott, 
du hiirst auf Josef zu erwiihnen, 	d. i. du 	liiirst nicht auf" 
(tafta'a 	ftir la, 	tafta)u). 	Die Negation 	wird 	nur 	bei dem 
Schwur regelrecht weggenommen, wit im erwiihnten Kuran-
vers; abnormer Weise aber anal ohne Schwur. 

Vgl. „Ich bore auf - 	Mt Mire nicht auf, so lange Gott 
mein Volk bestehn liifst, 	Gott zu danken, mich umgiirtend, 
ein edles Rofs reitend." 	(abralm fir la abrahu). 

Er will hiermit sagen, dais cr (Halos' Ibn Zuhair) nicht 
aufhort, andere entbehren zu konnen, so lange ihm sein Volk 
bleibt. 	Dies ist die beste Auslegungsweise. 

Ein Beispiel, 	WO ein der Negation 	iihnliches d. i. die 
N'erweigerung, (vgl. IA tazal) voraufgeht, ist: 

\'gl. 	„O Genofs, schiirze dick, nicht hare auf, des To- 
des zu gedenken; ihn zu vergesscn, ist chi offenbarcr Irrthum.“ 
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F'erncr der Anruf wic: hi jazfilu4-lalm muloinan ilaika. 

Vgl. 	„Merl: 	auf, 	0 magst du 	\void 	behalten bleiben 
Nam von Majja trotz des Verfalls, nicht bore auf der Re- 

fs sich zu erriefsen auf dcine Sandwalle." b 	r, 	 i, 
2) Das Verbum, welches als Bedingung seiner Rection 

verlangt, dais ihm in t, das Masdar- und Zarfartige voraufgcht 
— d. i. dttma, vgl. ma  dumta = muddata dawarnika, 
vgl. 1.ur. 19, 32. 	„Er bat 	niir aufgetragen zu beten und 
Almosen 	zu geben, 	so lange ich lebe" 	(ma clumtu liajjan). 

Die Bedeutung von zalla ist das Qualificirtsein des Sub-
jects mit der Aussage am Tage, bilta hingegen- bei Nacht, 
acitya am Vormittag, asballa am Morgen, am stt am Abend. 
Sara     ist das Uebergehn von einer Eigenschaft zu einer au- 
deren. 	Die Bedeutung von laisa ist die Verneinung; ohne 
nacre Bestimmung dient es zur Verneinung des Gegenwarti-
gen, (laisa zaidun kteiinan d. i. alttna) bei der naheren I3e-
stimmung der Zeit aber nach Mafsgabe. Die Bedeutung von 
tuft zfila ist, dais die Aussage unaufliyieb mit dem Subject 
nach der Mafsgabe, die der Zustand verlangt, verbunden sei 
—. ausharren, bleiben, feststebn. 

„Das nicht im Perfect Stehende regiert bisweilen gleich 
ihm, wenn das Nicht-Perfectum davon im Gebrauch ist." 

Diese Verba zerfallen in zwei Klassen: 	1) Die, welche 
die 	vollstandige Flexion haben, 	dies sind alle aufser laisa 
und (Mina. -- 2) Die, welche ' die vollstandige Flexion nicht 
haben, laisa und 	(lama. 	Bei 	den Verben, 	die 	die voll- 
standige Flexion 	haben, 	macht der Verf. 	darauf aufinerk- 
sam, dais das Nicht-Perfectuin von ilun, namlich das Imper-
fectum, die ilcction Perfecti hat, I.-tir. 2, 17., „cs 1st (jaktinu) 
der Gesandte flirEuchZeuge"; ebenso der Imperativ u. Part. act. 

Vgl. 	„Nicht 1st jeder, tier Freundlichkeit zeigt, sciend 
dein 13ruder, wenn du ihn nicht triffst, dir Mlle bringeud." 
(kaIniin abfika). 

So verhalt skit 	ouch 	das Masdar. 	Man 	streitet fiber 
das defective kftua, ob es ein Masdar habe: dock richtig ist, 
dais es cut solches hat. 

Vgl. ”Durcli Geschenke mid Milde herrscht tier Mann 
in seinent Stamm, und es zu sein, ist dir leicht." (kaunuka ijjahu). 
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Nur die unvollstiindige Flexion hat (lama und 	laisa 
und von denen, fur deren Anwendung die Negation und 
seines gleichen Bedingung ist, 	d. h. von zala und 	seinep 
Verwandten, gebraucht man weder den Imperativ nocli das 
Ma§dar. 	 . 

„Bei alien diesen Verben 	erlaube, 	das Habar in die 
Mitte zu stellen, doch verwehrt ein jedcr, dasselbe bci dam a 
voraus zu stellen." 

Erkl. 	Es ist bei diesen Verben nicht nothwendig, 	die 
Habar dem Women vor oder nachzustellen, man kann sic• in 
die Mitte, 	d. h. zwischen Verburn und Nomen setzen, 	vgl. 
folgende Beispiele: kana f 1- d- dar i t; a hi b u h tt. Hier darf das 
Nomen nicht vorgestellt werden wegen des Pronomen, das 
sich dann auf etwas der Rangordnung und dem Worte nach 
Nachgestelltes beziehen wiirde. 	Vgl. kana abi rafiki, wo 
rafili 	nicht vorgestellt werden dad, 	da sonst die syntakti- 
spite Anordnung dunkel ware. 	Vgl. 	kana 	lsteim an z ai- 
dun. 	Hier tritt das Habar in die Mitte. Vgl. Nur. 30, 46. 
„Es 1st eine Pflicht ,fur uns die Hill& der Glaubigen." 	So 
erlauben 	auch 	die ubrigen 	Verba, 	sowohl die 	vollstandig 
flectirbaren 	als die nicht. vollstiindig flectirbaren, 	das Habar 
unter den erwahnten Bedingungen in die Mitte zu stellen. Der 
Verf. des Irs'Ild berichtet eine Meinungsversebiedenheit fiber 
die erlaubte Vorstellung des Habar von laisa vor das No-
men; richtig ist, es zu erlauben. 

Vgl. „Frage, wenn du unkundig bist, (lie Menschen nach 
uns und nach ihnen, denn nicht ist gleich ein Wissender und 
ein Unkundiger." 	(falaisa gmaiin (alimun wag'ahillu). 

Ibn Mdti behauptet, dais das Habar von (lama dem 
Women nicht voraufgeht, doch richtig ist, dies zu erlauben. 

Vgl. 	„Keine Lust hat das Leben, so lange seine Freu- 
den verkiimmcrt sind (lurch das Gedenken an Tod und Alter." 

Verf. deutet an, dais alle Araber oder alle Syntaktiker das 
Habar von dam a ilemselben voraufzustellen verwchren. Meint 
Verf. damit, dais man das Habar von dama nicht vor ma, 
das mit clam a stets verbunden ist, stolen kann, so ist dies 
zuzugeben. 	Will cr abcr sagen, 	dais sic verbieten, es vor 
d am a allein voraufzustellen, 	und so fafst es sejn Sohn, 	so 
ist es ein Gegenstand des Zweifels. 	Die nattirliche Auffas- 
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sung ist, 	dafs die Voraufstcllung des Habar von (lama vor 
d a na a allein nicht verboten ist, vgl. lit a 1) a b uk a ma Is al, 
man dama zaidun. 

„So verhalt 	es sich auch mit der Vorausstellung .eines 
Habar vor ma der Verneinung; setze es so, dafs ihm etwas 
folgt, nicht, dais es folgt.” 	 - 

Eric]. 	Es ist nicht maglieh, dafs das Habar dem ma 
• der Verneinung voraufgeht. 	Hier sind zwei Falle zu un- 
terscheiden. 

1) Dcr, in dem die Verneinung Bedingung der Rection 
ist, vgl. ma zala. 	Hier kann man das Habar nicht vorstel- 
len, wiewold dies Ibn Kaistm und an-NablAs erlauben. , 

2) Der, in dem die Verneinung nicht Bedingung zur 
Rection ist; auch bier ist die Voranstellung nur von einigen 
gestattet. Der mittelbare Sinn Verf's. ist: wenn die Verneinung 
durch etwas anderes als ma bewirkt wird, ist die Voranstel- 
-lung moglich, wiewohl auch dies manche verbicten. 	Fcrncr 
e 	crai ht der mittelbare Sinn, 	dais man das Habar vor das 

13 	 ... 
Verbum allein setzen kann, wenn die Verneinung durch ma 
stattfindet, vgl. ma 156.)i m An zala zaidun. 
• „Es ist gcwahlt, zu verwehrer, dafs ein Habar von laisa 
voraufgehe. 	Das vollstandige Verbum ist dasjenige, welches 
sich mit einer Nominativsetzung begniigt. 	Die anderen sind 
defectiv und die defective Behandlung in fati'a, laisa, zala 
wird immer befolgt." 

v. 150. 

Erkl. 	Die Syntaktiker sind uneins, 	die Vorausstellung 
des Habar von laisa vor dasselbe zu erlauben. Die Ktifenscr, 
al-Mubarrad, az-Zag'g'ilg' und Ihnu-s-Sarrag' wie auch viele 
spateren, worunter Verf., verweigern es; Abu 'Ali al-1166 
und Ibn Burhan erlauben es, vgl. laiman laisa zaidun. 
Man streitet 'Aber die Ueberlieferung von Sibawaihi. 	Einige 
fiihren nuf urn die Erlaubnifs, 	andere die Verwehrung zu-: 
ruck. 	Doch kommt im Arabischen kein Fall vor, wo das 
Habar von 	laisa 	offenbar voraufgestellt wird, 	sondcrn nut- 
Falk, in 	dencn 	die Vorausstellung des Regime des 	1Ja- 
bar 	stattfindet, 	vgl. 	liar. 	11, 11. 	„Merkt 	auf am Tage, 
-wenn (die Strafe) sic crreicht, 	wird nicht scin (die Strafe) 
von ihnen abgewendct" 	(ala jauina ja)tihim laisa 	inarttfan 
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(anhum). 	Dieses • Beispiel fiihrt der fur sich an, welcher die 
Vorausstellung des Habar vor laisa 	erlaubt, doch darauf 
mufs man erwiedern, dafs jauma j a'ti h im Ias Regime des.  
Habar (maFttfan) 	ist und somit geht es dem laisa vorauf. 
Nun behauptet er, das Regime geht nicht vorauf, aufser wo 
das Regens voraufgehn kann. — Diese Verba zerfallen in 
zwei Klassen: 	1) die, welche vollstandig und defectiv sind, 
und 2) die, welche nur defectiv sind. 	Vollstandig sind die, 
welche sich mit dem in den Nominativ Gesetzten begniigen, de-
fectiv die, welche sich nicht mit dem in den Nominativ Ge-
setzten begniigen, sondern ein in den Accusativ Gesetztes ver-
langen. Alle erwiihnten Verba konnen als vollstandig behan-
delt werden, aufser fati'a, z &la imperf. jaz 6,1u, d. h. niclit 
z al a imperf. j az ill u, 	welches 	vollstandig ist. 	Vgl. 	z al at 
as'-s'amsu (es schwand die Sonne); endlich I aisa, denn es 
wird nur defectiv gcbraucht.  

Vgl. Beispiele von dem vollstiindigen Verbum Kim. 2, 
280. „Wenn es giebt.einen in schwierigen Umstanden (in lama 
dt1 (usratin), so ist Frist his zunt Wohlstand," d. i. wenn ge- 
funden wird. Ferner: 11, 109. 	„Swig darin zu bleiben, so 
lange Himmel und Erde wahrt" (ma darnati-s-samttwatu wa-l-
arclu). 30, 16. „Preist Gott am Abend und am Morgen" China 
tumsana wahina tu0.)ihttna). 

„Das Regime des Habar geht dem Habar nicht vor- 
auf, aufser wenn dasselbe als Zarf, 	(Zeitbestimmung) oder 
als G'arr wa Magrar (Praeposition mit ihrem Anhang) vor-
kommt." 

Erkl. 	Es kann dem kana und seinen Verwandten das 
Regime des Habar nicht 	voraufgehn, wenn es nicht ein 
Zarf oder ein 	G'firr wa 	Mag'rftr 	ist; 	dies umfafst" zwei 
Fiille: 	1) Dafs das Regime allein dem Nomen voraufgeht 
und das Habar dem Nomen nachgestellt sei, kana tdit in a k a 
zai dun Itkil tin. 	— 	Dies ist bei den Basrensern verboten, 
bei den Kilfensern aber erlaubt. 	 . 

2) Dafs das Regime und das Habar dem Nomen vor- 
aufgchc und 	das Regime dem Habar vorausgehe, k Ana 
taciimaka alciltin zaidun. 	Das ist nach Sibawaihi verbo- 
ten, doch erlauben es einige BaFenser. — Aus den Worten 
Verf's. geht hervor, dafs wenn das Habar mit seinem Re- 
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gime 	clew 	Nomen voraufgeht und 	das Habar vor dem 
Regime steht, 	der fragliche Punct moglich ist, denn nicht 
schliefst sich dann dem kana das Regime seines Habar an, so 
dafs man sagt kttna akilan ttatmaka zaidun; nicht ver- 
wchren 	dies 	die 	BaFenser. 	— 	1st 	das 	Regime 	ein 
•Zarf oder Garr wa Mag'ritr, kana es unmittelbar nach Mina 
gesetzt werden bei den Basrensern und den Ktifensern (k Ana 
(iudaka zaidun.muimtin). 

„Das Pronomen des Sachverhaltnisses (Paaniru-s'-ea'n) 
intendire als Nomen, wenn das offen hervortretende Pronomen 
den Gedanken erzeugt, dafs es nicht miiglich sei." 

Erkl. 	Wenn im Arabischen etwas vorkommt, was zu- 
nachst so zu betrachten ware, 	dafs dem ktina und seinen 
Verwandten das Regime seines Habar sich ansehliefse, dente 
es danach, dafs in kana ein Pronomen verborgen liege, und 
dafs- dies das Pronomen des Sachverhaltnisses ,sei. 

Vgl. 	„(Sie sind wie) Igel, welche urn ihre Hauser lau- 
fen, 	darum, 	dais 	(Atijja 	(Bruder des 	G'athr) 	sie daran 
gewohnt hatte." (bima kana ijjahum (atijjatu (awwada). 

Dies lafst sich crklaren, 	dafs in kana ein verborgenes 
Pronomen sei, 	nitmlich das Pronomen des Sachverhaltnisses 
(Pamiru-s'-s'a'n) und dies sei das Nomen von Ichna; also rest. 
bim'a kana huwa ai as)-s'anu. (atijjatu ist dann Mubtada)  
und (awwada sein Habar, ijjahum Regime von (awwada. 
Der aus Mubtada? und Habar bestehende Satz ist Habar 
von kana. Somit steht hier nicht zwischen lama und seinem 
Nomen. das Regime des Habar, denn das Nomen von Ulna 
ist ein Pronomen vor dem Regime.  

Vgl. 	„Sie waren am Morgen so, dafs die Dattelkerne 
den tagerplatz bedeckten, nicht aber alle Kerne werfen die 
Armen wcg." 	(wa laisa kulla-n-nawit tulls1-1-mashitinu, rest. 
laisa huwa ai as'-s'itnu). 	Das Parniru-s'-s'a'n ist Nomen von 
laisa, kulla-n-ngtwit im Ace. durch tulki und tulki-l-tna-
saktuu ein Verbum mit Subject als Habar von laisa. 

„Bisweilen wird lama pleonastisch zu eincr Fiillung ge- 
setzt, 	vgl. wie richtig ist 	die Wissenschaft der Friiheren." 
(ma lama, asahha (ilma man takaddatua). 
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Verf. behandelt bier den dritten Abschnitt, niimlich das 
pleonastische kan a. Ibn ' Will. bemerkt, dais kana pleonastisch 
stche zwischen zwci eng zusammenhangenden Dingen wic 
Mubtada)  und Habar (zaidun kana Wimun); zwischen Verbum 
und dein von ihm in den Nominativ Gesetzten (lam jfig'acl kana 
mitluka); zwischen $ila (Verbindungswort) und Mauoil (dem. 
Verbundenen) (gl'a-lladi kana akramtuhu); zwischen Sifa 
(Beschrcibungswort) und Mauts.if (dem Bcschriebenen) (ma-
rartu birag'ulin lama ka)imin). Dies kann man aus der allge-
meinen Ausdrucksweise des Verf. abnehmen. — Jedoch steht 
es rcgcliiiiifsig plconastisch .nur zwischen m a und dem Ver- 
bum der Verwundcrung. 	Von seiner pleonastischen Stellung 
zwischen anderen Wirt man nur, pleonastisch stehe es zwi-
schen Verbum und dem von Hun in den Nominativ Gestellten. 
Vgl. 	„Es gebar Fatima, Tochter des ljurs'ub , den Kalama; 
unter den .Siihnen des (Abs wird keincr gefunden, der. treff- 
licher war." 	(lam jilead kana afdalu minhum). 

Auch hart man es pleonastisch zwischen 	der Sifa and I 
dem 114auYi.f. 

Vgl. 	„'VVie aber dann, wenn ich voriibergehe an der 
Wohnung eines Stammes und Nachbarn von uns, die edel 
sind?" 	(wag'irfinin lanit Bat kirami). 

Abnorm ist die plconastische Stellung von kana zwi-
schen der Pry position und ihrem Anhang. 

Vgl. „Die Ftirsten von den Siihnen Abu Bakr's stritten 
an hohem Sitz auf a,usgezeichneten edlen arabischen Rossen." 
(tasarna (Ail kana-l-musawwamati-Wirabi). 

Meistens steht kit n a plconastisch im Perfectuni, abnorm 
iin Imperfectum. 

Vgl. 	„Du bist cin preislicher Edler, 	wenn ein feuch- 
ter Nordwind weht." 	(anti takdnu inag'idun). 

„Man nimmt k an a weg, lafst aber das Unbar stehn, 
nach in und lau ist dies hiiufig bekannt." 	, 

Erkl. 	Oft niwmt man kana weg und Iiirst sein Ha- 
bar stehn. 

Vgi• „Was gesagt ist, ist gesagt, mag es Wahrhcit sein 
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oder Liige: wozu client deine Entschuldigung von etwas Hin- 
gcsagtem?" 	(in .idl5an wain kadiban). 

So auch nach lau, vgl. „icor= zu mir mit einem Reit-
thier, wenn es auch ein Esel ist" (walau 1)imaran). — Ab-
norm ist ferner die Wegnahme desselben nach lad un, vgl. 
„Von der Zeit, wo die Kameelstute den Schwanz aufhob 
(min ladu s'aulan), bis dais sie Junge batte." 	. 

„Nadi an wird inuiter ma far kana stellvertretend ge-
setzt; vgl. '„darum, dais du fromm bist, rianne dick." (amma 
anta barran). .. 

Erkl. 	Una wird weggenommen nach dem Masclararti-
gen an und an seine Stelle tritt ma, doch bleibt seiu Nomen 
und sein Habar, vgl. das angefiihrte Beispiel, in dem kunt a 
wegfallt, doch das von ihm getrcnnte Pronomen (anta) bleibt. 

Vgl. „O Abu Huras'a, was anbetrifft, dais dir ein zahl-
reicher Stamm (amp& anta da nafarin): fiirwahr auch mei-
nen Stamm frafsen die Hyiinen nicht." 

Man dart kana und ma nicht zusanunenbringen, da das 
letztere 	das erstere 	vertritt, 	und man 	das Vertretende und 
das Vertretene nicht zusamrnenbringen kann, wiewohl al-Mu- 
barrad dies erlaubt. 	Man hurt im Arabischen keinen Falb 
dais kana weggenommen und ma an seine Stelle getreten, 
doch sein Nomen und Habar geblieben ware, aufser wenn 
das Nomen von kana ein Pronomen der zweiten Person ist. 
Man hart es weder mit dem Pronomen der ersten Person, 
noch mit einem Substantiv; doch ware regelrecht, es ebenso 
wie beim Pronomen der zweiten Person zu erlauben. 	Siba- 
waihi gicbt in seinem Buche das Beispiel anima z aid un 
clahiban. 	 . 	 . 

„Von dem g'azmirten Imperfectum von liana wird Nun 
weggenommen; doch ist das eine Wegnahme, die grade nicht 
nothwendig ist." 

Erkl. Setzt man k a n a in's Imperfect- tun, j a k (m u, so nitmut 
man bei der g'aztuirten Form das Damm. Dann stofscn zwei ru-
hende Buchstaben zusammen: daher wird MI w wegen des Zu-
sammenstofses weggenommen, die Form wird also j akun. Die 
Regel verlangte, dais nun welter nichts weggenornmenwiirde, doch 
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nehmen einige das Nan zur Erleichtcrung wcg, wegen des 
hi ufigen Gebrauchs, vgl. lam j aku. 	Diese Wegnalimc ist 
erlaubt, nicht nothwendig. 	Sibawaihi's Lehrweise und 	die 
seiner Anhiinger ist, dais dieses Nan nicht beim Zusammen-
treffen mit einem ruhenden Buchstaben weggenommen werde, 
man sage nicht lam jaku-x- rag'ulu k ti)i man, wiewohl Janus 
dies erlaubt. 	So wird abnormer Weise gelesen lam jaku- 
lladina kafara. 	Trifft es aber mit einem vocalisirten Con- 
sonanten zusammen, dann sind nur die hoiden Fii.11c moglich, 
dafs dieser vocalisirte Buchstabe ein Suffix sei oder nicht. Ist's 
ein Suffix, wird allgemein das Nun nicht weggenommen, vgl. 
die Norte des Propheten zu (Umar wegen des Ibn Sajjad: 
„wenn er es 1st (in jakunhu), wird dir keine Macht fiber ihn 
verliehn; ist er es nicht, frommt es dir nicht, ihn zu tadten." 
Hier ist die Wegnahme des Nan nicht erlaubt. 	Ist es aber 
nicht ein Suffix, kann man es wegnehmen oder stehen Lassen. 
Der natiirliche Sinn des Verf's. ware, dafs kein Unterschied 
hierbei stattfinde, ob kana das Defective oder das Vollstandigc 
sei, vgl. Nur. 4, 44. „Wenn eine gute Handlung stattfindet, in 
taku h asa n at un, vervielfacht cr sic (d. i. ihren Lohn).,,  

X. 	Absebnitt utter ma, la., lAta und inna, welehe 
dem laisa ahnlieh sind. 

(ma, la, lutes, inon). 

„Wie I ai s a liifst man smell m a regieren ohnc in bei 
dein Bleiben 	der Negation und 	der Anordnung, wie be- 
kannt ist. 	Das Voraufgehn der Praeposition oder des r4arf 
erlauben die Gelehrten. Vgl. „Nicht beschaftigst du dich mit 
mir." 	(ma b'i anta macuijjfill). 

Erkl. 	In 'diesem Abschnitt erwahnt Verf. den 'Med der 
das 	Alubtada) 	vernichtenden Partikeln, 	\\Ache  die Rection 
von kana haben, d. i. ma, la, lata, inna. — ma regiert melt 
der Regel dcr Tainimiten nichts, wic man sagt ma zai dun 
“L'itnun. 	Es ist. ohne Rection, well es eine Partikel ist, die 
sich nicht speciell 	zutheilen lafst, 	indein es vor das Nomen 
und vor das Verbum tritt. Was aber nicht speciell zu einem 
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Theil gehort, dessen Regel ist, 	dais es nicht regierc. 	Die 
klig'aziten hingegen geben ihm eine Rection, alinlich der von 
laisa, weil es ihm darin glcicht, dais es zur Verneinting des 
Geaenwiirticren 	ohne naliere Bestiminunc,  dient. 	Man setzt in 	in 	, 

das Nomen in den Nominativ und das Habar in den Accusativ. 

Vgl. „Ihre (der Schaal) Junglinge umgeben ihre \Tater 
mit grollender Brust, und nicht sind sic wahrhaft ihre Kin--
der" (ma humft. auladalia). 

Doch hat nach ihnen mil nur unter Bedingungen dicse 
Rection, von denen Verf. vier erwahnt: 

1) Dafs nach ihm nicht in pleonastisch steht,. in diesem 
Fall ist die Rection nichtig; vgl. ma in zaidun 1;:a'imun, 	fin- 
mun im Nominativ, der Accusativ ist nicht erlaubt, wiewohl 
einige es gestatten. 

2) Dafs die Negation nicht durch ill a aufgehoben wird, 
vgl. ma  zaidun ilia Is tOimun, im Gegensatz zu cinigen, die 
es erlauben. 

3) Dais sein Habar nicht seinein Nomen vorausgeht, ohne 
ein Zarf oder Warr wa 11.1ag'rtlr zu sein. Geht es vorauf, so ist der 
Nominativ nothwendig, mil k a'imun zaidun; dartiberstreitet 
man. 	1st aber das Habar ein Zarf oder G'arr wa Magrtir, 
geht es vorauf. 	Vgl. ma fi-d-dari zaidun, ma (indaka 
`am r an. Man streitet dann fiber ma, ob es regiere oder nicht: 
Derjenige, welcher es als regierend setzt, sagt, dais das Zarf 
oder G'arr wa Mag'rfir von ma im Accusativ stehe. 	Doch 
wer es nicht regieren lafst, sagt, dais beide an der Stolle des 
Nominativ stehn, well jedes von beidenIjabar des nachfolgenden 
Mubtada) 	sei. 	Das 	zweite ist auch 	der 	natiirliche Sinn 
des Verf., denn er 	bcdingt fir die Rection des ma, 	dais 
Mubtada' und Habar nach ma in der Ordnung, welehe be- 
kannt ist, folgt; niimlich, 	dais das Mubtada? Yoran und das 
Habar nachgestellt sei. 	Die Folgerung davon ist also, dais 
wenn das Habar voraufgeht, ma nichts regiert, glcichvicl, oh 
das trabar 	chi Zarf oder G'arr wa Alag'rfir ist oder nicht. 
Dies hat er in einem anderen Buche dargestellt. 

4) Dais 	das 	Regime 	des Habar nicht dem 	Nomen 
voraufgche, es miifste denn ein Zarf oder G'arr wa Mag'rilr 
sein. 	Geht es vorauf, verfiillt die Rection, vgl. ma ta`timak a 
zaidun ilk ilu n. akilun Mann bier nicht im Accusativ stein, 
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und wcr die Rection doch gestattet, wiewohl das Habar vor-
aufgcht, erlaubt das Bleiben der Rection bci dein Voraufgehn 
des Regime nach 'dem Schlusse a potiori wegen der Nach- 
stellung des Habar. 	Auch sagt man, dies sei nicht nothig - 
(anzunehmen) wegen der in dem Regieren.- lassen bci dem 
Voraufgehen des Regime liegenden Trennung zwischen der 
Partikel ma und ihrem Regime. 	Dies findet nicht bei dem 
Voraufgang des Habar statt. 	Ist das Regime ein Zarf oder 
Garr wa Mag'rtir, so ist die .Rection von ma nicht kraftlos, 
vgl. ma (in d ak a zaidun m uls imam, denn mit dem Zarf und 
dem G'arr wa Mag'rar nimmt man sich Freiheiten, die man 
rich sonst nicht erlaubt. 	Dicse Bedingung lafst sich abneh- 
men aus den Worten des Verf., well er die Erlaubnifs, das 
Regime des Ijabar voraufzustellen, auf den Fall beschrankt, 
dais das Regime ein 4arf oder G'arr wa Mag'rtir sei. 

5) Dais ma nicht wiederholt werde; wird es wiederholt, 
ist die Rection kraftlos, vgl. ma ma zaidun kii?imun. Das 
erste ist verneinend, .und das zweite verneint die verneinende 
Kraft der Negation,. so bleibt es Position, also kann lainaun 
nicht im Accusativ stehn. 

6) Dafs nicht ein affirmirtes Wort an die Stelle des Ha- 
bar iron m a gesetzt wird; 	steht es, ist die Rection kraftlos, 
vgl. ma  zaidun bis'aPin.  ills s'aPun la ju(ba?u bihi = 
„Nicht ist Zaid etwas auiser etwas, um das man sich nicht 
kiimmert." 	bis'aPin steht an der Stelle des Nominativs als 
Habar vom Mubtada), das zaidun ist. Nicht kann es.an der Stelle 
des Accusativ als Habar von m a stehn. Einige erlauben dies. 

Sibawaihi's Meinung in diesena fraglichen Punct ertrilgt 
beide Auffassungsweisen, 	erstlich die Bedingung zu stellen, 
dais kein affirmirtes Wort an die Stelle des Habar trete, und 
zweitens, dais diese Bedingung nicht nothig sei. Penn nach obi-
gem Beispiel sagt er: „beide Ausdrucksweisen (nach ma scil., 
die der Ijig'aziten und die der Tamimiten) sind gleich." Nun 
streiten die Ausleger, worauf sich dieser Ausspruch beziehe. 
Die Einen sagen, es gehe auf das Nomen, das vor ilia steht; 
er meine damit, das  m a habe darauf keine Rectionskraft und 
beide Ausdrucksweisen stimmen iibercin, dais es im Nomina- 
tiv stehe. 	Das sind diejenigen, welche fiir die Rection von 
Ina bedingen, dais nicht etwas Aflirmirtes an die Steno sei-
nes (erst negativen) Habar gcsetzt werde. Andere behaupten, 
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dies beziehe 	sich auf das Nomen, 	welebes nacli alit steht. 
Die Aleinung 	sei, dais es 	im Nominativ stehe, 	gleichviel, 
oh ma als das Hig'azitisehe oder Tamimitische gesetzt wird. 
Dies behaupten die, welch° zur Rection von ma nicht bedin- 
gen, 	dais kein 	affirmirtes Wort 	an die Stelle seines 1-Iabar 
trete. 	Die Rechtfertigung jeder dieser Lehrweisen und das 
Ueberwiegen-lassen des von beiden Gewaltlten, namlich des 
zweiten, past nicht in dieses kurze Compendium. 

„Halte dich an den Nominativ eines durch laid n und 
bal Verbundenen (indtitf), .nach dem durch ma in den Accu-
sativ gcsetzten Wort, liberal! wo es eintritt." 

v. 160. 

Erkl. Wenn nach dem Habar von ma ein Verbundenes 
vorkommt, Inas es entweder die Affirmation fordern oder nicht. 
Fordert es die Affirmation, 	ist der Nominativ des nach ihm 
stehenclen Nomen allein nothwendig, d. i. nach bal und la-
kin, vgl. ma, zaidun k feint a n lakin lsa(idun, da das Wort 
Habar eines weggefallenen Anfangsworts ist; rest. Iiikin 1) n wa 
kfi!i dun. 	Hier ist der Accusativ von 	Is a`i d u n als Verbin- 
dung turn Habar nicht miiglich, denn ma agirt nicht auf das 
Affirmirte. — Verlangt die verbindende Partikel nicht die Affir- 
mation 	wie w a, 	so ist Nominativ und Accusativ 	mliglich, 
doch gewahlt ist der Accusativ, wiewohl anal moglich der 
Nominativ, ma zaiduu. lsnman wala laidfin. 	Da Vert 
die Nothwendigkeit des Nominativ speciell auf den Fall be- 
schriinkt, wenn das Nomen nach bal oder lakin steht, 	so 
ist abzunehmen, dafs der Nominativ nach anderen nicht noth-
wendig ist. 

„Nash mil. and laisa regiert bi den Genitiv des ljabar 
und nach lfi und der Verneinung von k Ana steht das Habar 
bisweilen im Genitiv.” 

• 

Haufig wird das bi in dem (lurch lai sa und ma negir-
ten Habar hinzugefligt, vgl. Kur. 39, 37. „Ist nicht Gott ge-
niigend (ma, rabbuka bikafin) seinem Knecht; 39, 38. „Ist nicht 
Gott machtig, Besitzer der Rache; 11, 123. oder 27, 95. *) 
',Nicht ist dein Herr unbekiinunert urn das, was sic thun"; 
3, 178. „Nicht ist Gott ungerecht gegen seinen Diener". Es 

*) In dieser Stolle steht im Kuran ed. Fluegel tal amana. 
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ist zur plconastischen Stellung des hi nicht specie!! nothwen- 
dig, dais das ma das 	Ilidazitische sei, • wiewohl dies Einige 
ineinen, sondern es steht nach diesem sowohl als nach dem tami-
mitischen. Sibawaihi und al-Farra' berichten das plconastische 
bi nach ma von den Taintmiten. Man braucht diejenigen gar 
nicht zu beachten, die das verwehren: es findet sich bei den 
Dichtern. 	Schwankend.  ist die Ansicht von al-Fttrisi; einmal 
sagt er, 	es stehe 	nur pleonastisch nach dem Wg'azitischen 
ma und ein andermal sagt cr, es stehe pleonastisch im ver- 
neinten Habar, auch koinmt das .pleonastische 	bi im klabar 
von ltt vor. 

Vgl. 	„ Sei •  mein Fiirsprecher am Tage, 	wo kein Fur- 
sprecher das'geringste hilft (bimugnin), dem Sawad Ibn Icarib." 

Ferner steht es im klabar des durch lam verneinten k Ana. 
Vgl. „Wenn die Hiinde ausgestreckt werden nach der 

Reisekost, gehore ich nicht zu den Eiligsten (bidg'alihim) von 
ihnen, da der Gierigste der Eiligste ist." 

„Auf indeterminirte Worte bekommt la dieselbe Rection 
wie laisa. 	Audi haben 'Ma und in diese Rection. 	Nicht 
hat rata irgend eine Rection, aufser auf eine Zeit. Die Weg- 
nahme 	des in den INiominativ Gesetzten ist haufig, das Ge- 
gentheil selten." 

Verf. behandelt jetzt la, 	letta titd in. 	Der 11.ig'fiziten 
Lehrweise bei la ist, dais es wie laisa regiere, der Tamimi-
ten aber, dais es nicht regiere; doch regiert es auch bei den 
Hig'tiziten nur unter drei Bedingungen: 

1) Miissen 	Nomen 	und 	Habar 	zwei 	indetaminirte 
Worte sein.  

	

Vgl. 	„Triiste dichl 	nicht ist etwas auf der Erde blei- 
bend und keine Zuflucht sichernd vor dem, was Gott be- 

	

stimmt." 	(la s'ai)un (ala-l-ar4i balijan). 
Vgl. 	„Ich half dir, da du keinen Genossen hattest als 

einen treulosen, so dais du 	aufgenommen wurdest in eine 
Burg, die durch Bewaffnete . fest bewahrt ist." (id lit Fvallibun 
Taira Wain). 

Manche meinen, la habe auch auf determinirte Worte . 
Rection, 	vgl. Nabiga: 	„Sic erschien 	in 	der Weise 	einer 
Liebenden;  als ich ihr folgte, entfloh sie, und liefs den Wunsch 
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in meinem Herzen. 	Sic setzte sic!' fest mitten im Herzen, 
ich begehrte nichts aufser ihr und liefs 	nicht ab von ihrer 
biebe." 	(la ana bagijan siwfilia). 

Vcrf. widerapricht sich in.Betreff dieses" Verses, einmal 
sagt er, er sci durch Deutung zu erldaren, ein andermal sagt 
er, dafs die analoge Behandlungsweisc erlaubt sei. 

2) Darf sein tIabar nicht seinem Nomen voraufgehn, 
lit 1“1,1 man rag'ulun ist nicht erlaubt. 

3) Darf die Verncinpng nicht durch illa unterbroehen 
wcrden, man 	sagt nicht 	la 	rag'ulun ills 	afdala min 
zaidin. 	In 	diesem Falle ist der 	Nominativ nothwendig. 
Ver£ wendet diesen beiden Bedingungen seine Aufmerksatn-
keit nicht zu. 

Das verneinende in regiert nach den Bwensern und al- 
Farra)  gar nichts. 	Doch behaupten die Ketfenser, al-Farr& 
ausgenommen, es regiere wie laisa. 

Dieses lehrcn von den Basrensern Alit-1 Abbas al-Mu- 
barrad 	und Abii-Bahr Ibnu-s-Sarrag,', Abti (Ali al-Farisi 
und Abet-I-Fat!) Ibn G'inni. 	Dies wahlt Vert: und denkt, 
dafs in der Rede Sibawaihi's ein Hinblick hierauf rube, auch 
hart man es bisweilen. 

Vgl. 	„Nicht ist er herrschend fiber irgend einen, aufser 
iiber den Schwachsten der Besessenen." (in huwa mustaulijiln). 

„Nicht ist ein Mann todt durch das Ende seines Lebens, 
sondern dadurch, dafs man ungerecht ihn behandelt und er 
hfllflos ist." 	(ini-l-mar'u maitfin). 

Ibn G'inni crwahnt im Muhtasab, dafs Sdid Ibn G'ubair 
die Stelle im Kur. 7, 193: „Nicht sind die, welehe ihr aufser 
(loft anruft, Knechte cures gleichen" (ini-lladina tacretna min 
(1(mi-1-laid ( ibadan) mit 	dem Accusativ von (ib ad lese. — 
Es wird beim Nomen und Hahar von in nicht zur Bedin-
gung gestellt, dafs sic indeterminirt seien, sondern in agirt 
auf Indeterminirte und Dcterminirte. 

1A, to ist das verneinende IA, dein das TA Fein. mit Fatl 
zugesetzt wurdc. 	Die Lehrweise der Mchrzahl ist, dafs es 
wie laisa regiert, d. i. das Nomen in den Nominativ und 
das Ijabar in. den Accusativ setzt, doch ist es sein specielles 
Becht, dafs mit ihm nicht das Nomen und Habar zugleich 
erwiihnt werde, sondern nur das Eine von ihnen 	Das Han- 

. 	 6 	• 
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figere ist im Arabischen das Nomen wegfallen und das Habar 
stehen zu lassen. Vgl. Kur. 38, 2. „Nicht ist vorhanden Zeit 
zum Entkoinmen" (rata, Villa manaOri, rest. rata-141ml Villa, 
manttOn), bisweilen liest man abnorm 15,ta !jinn mana On, 
so dafs das Nomen wegfiel und das Habar blieb. 	Sibawaihi 
berichtet, dafs lata nur auf al-4inu agirt. 	Dariiber streitet 
man, die Einen sagen, es regiere nur das Wort al-hinu, doch 
nicht das demselben Synonyme wie as-sacatu, Andere da-
gegen meinen, es heifse so viel, dafs es nur die Nomina der 
Zeit regiere, al-hinu und die Synonyma. 

Vgl. 	„Es 	bereut der Freyler, 	doch nicht zur -rechten 
Zeit der Reue, die Ungerechtigkeit 	ist .  ein Weideplatz, der 
dem ihn aufsuchenden schlecht bektimmt." 

Die Worte Verf. ertragen beide Ansichten. 	Doch lehrt 
er das zweite im Tashil. 	Die Lehrweise des al-Ahfas' ist, 
dafs es nichts regiere, uncl dafs, wenn nach ihm etwas im 
Accusativ stehe, dasselbe durch ein verschwiegenes Verbum 
in den Accusativ gestellt sei, vgl. im lcur. 38, 2. sei Iari zu 
suppliren: lata arti Nina man at3in, „nicht sehe ich eine Zeit 
des Entkommens." 	Stcht das Wort im Nominativ, ist es ein 
Mubtada), dessen Habar ausgefallen ist; Gott weirs was rich-
tig ist. 

XI. 	Die Verba des Beinaheseins. 
(araiu-I-mu kiirab a ti). 

„Wie kana ist kada und 'ash. 	Selten haben sie ein 
anderes Habar als ein Imperfectum. 

Erkl. Den zweiten Theil der das Mubtada? abolirenden 
Verba bildet kada und seine Verwandten. — Verf. erwahnt 
als solche 11 Verba. Unbestritten werden alle als Verba be" 
trachtet, ausgenommen `ass. az-Zahid berichtet vom Tagab, 
dafs (ast% eine Partikel sei, dies wird auch auf Ibnu-s-Sar-
rag' zurtickgeftihrt. Richtig ist, `ass als Verbum aufzufassen, 
worauf die Verbindung des Ti Subjecti und deren Analogen 
hinfiihrt, 	vgl. (asaita. 	Diese Verba heifsen die Verba des 
Beinaheseins, wiewohl sie es nicht alle sind. 

' 	. 
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Sic zerfallen in drei Klassen: 	1) Die das Beinahesein 
bedeuten, namlich !Ada, karaba, aus'aka. — 2) Die ein 
,I-Ioffen bezeichnen, namlich cast, hard, i On ulalsa. 	3) Die 
den Sinn von „ A nfangen " haben , namlich g'aca I a, t a fi Is a , 
ab a da , (ali k a, an s'a)a. — Von einem Theil ist das Ganze 
benannt. 	Alle treten vor ein Mubtada' und dessen Habar. ... 

' 

Sie setzen das Mubtada' als ihr Nomen in den Noininativ 
und das Habar desselben setzen sie als 	das Ihrige an die 
Stelle des Accusativ. Das ,1:1.  abar dieser Verba ist nur ein Im- 
perfectum und 	selten steht es in 	der Gestalt eines Nomen 
nach casa und ktida.  

Vgl. 	„Oft hast du mich beschuldigt, immer auf mich 
eindringend; thu das nicht, denn fiirwahr vielleicht wercle ich 
ivohl kiinftig fasten." 	(inni (asaitu 	'6..)iman). 

Vgl. „Ich kehrte zum Stamm Fahm zuriick, beinah that ich 
es nicht; 	wie viel litres gleichen habe ich verlassen, 	da sic 
arm waren." 	(wa ma kidtu Wiban). 

In den Worten des Verf. „aufser Imperfectum" liegt 
eine Mehrdcutigkeit, denn das umfafst ja das Nomen, das 
Zarf, den G'arr wa Mag'rftr, den Nominalsatz und den Ver-
balsatz, der kein Imperfectum hats Diese alle sind nicht sel- 
ten als Habar von 'as& und k a da. 	Selten aber kommt das 
Habar als Nomen vor. 	Der Verbalsatz mit Perfectum aber 
kommt nie als Habar von k kda und 'ash vor. 

„Selten ist, dafs das Imperfectum 	ohne an nach 'ask 
steht, doch bei k ad a verhalt es sich umgekehrt." 

v. 165. 

Erkl. 	Did Verbindung des Unbar von `ask mit an ist 
haufig, selten steht es entbliifst davon, dies ist die Lehrweise 
des Sibawaihi. 	Die Mehrzahl der Bap.enser behauptet, dafs 
das Habar von 'ask nur in der Poesie von an entbliifst ste-
hen kiinne. Im Kur. steht es nur mit an verbunden, vgl. 1.1.1r. 5, 

• 

57: 	„Vielleicht kommt Gott mit der Befreiung" 17, 8: ”Es 
kann sein, 	dafs sich Gott curer erbarme." 	(ask rabbukum 
an jarhamakum). 

Als Beispiel des 'ask ohne an: 

Vgl. „Vielleicht, dafs der Trauer, in der du dich befindest, 
eine nahe Freude nachfolge." ((asti-l-karbu jakAnu warA'ahu). 

6* . 
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Vgl. „Vielleicht bringt Gott eine Freude, denn cr bekiimmert 
sich taglich urn seine Geschapfe." .((asil farag'un ja'ti bihi-l-lahu). 

Von k'ad a erwahnt Verf., dal's es im Gegentheil von 
(as a, das Habar von an entblast habe, selten ist's &unit ver- 
bunden. 	Das Gegentheil 	hiervon lehren 	die Spanier aus- 
driieklich, namlich dafs die Verbindung desselben mit an 
nur allein in der Dichtung vorkomme. — Ohne an kommt 
es imicur. 2, 66 vor. „Da schlachteten sie sie, doch beinah hat- 
ten sie es nicht gethan. *) 	(wa ma kadil jafcallina). 	9, 118. 
„NaChdem beinahe abgewichen waren die Herzen einer Schaar 
von illnen." 	(kada. tazi.:!n). 

flit an kommt kana vor in der Ueberlieferung: „Bei-
nahe hiitte ich nicht das (Asr-Gebet gehalten, bis die -Sonne 
beinah niedersank" (ma kidtu an usallija). 

Vgl. 	„Es geschah beinah, dafs meine Seek entfloh, als 
er 	eingehlillt war in (Leichen-) Linnen and 	Gcwiindern." 
(kadati-n-nafsu an tafii.la (alaihi). 

„Wie 'ash, ist Kara, doch wird sein Habar nothendig 
mit an 	verbunden 	gesetzt. 	Bei i 1.),laulals a 	setzt man 	an 
wie bei 	Kara. 	Nach aus'aka ist die Nichtsetzung des an 
selten." 	 - 

Erkl. 	hard, hat wie (asa die Bedeutung der Hoffnung, 
doch mufs man nothw•endig das Habar mit an verbinden. 
Weder in der Poesie noch sonst wird das Habar desselben 
von an entbliifst; so ist auch i Ill aul aka stets mit an verse- 
hen. Vgl. „Vielleicht regnet der Himmel." 	(i121aulakat as-sa- 
rau an tamtura). 	Das gehort zu den Paradigmen des Si- 
bawaihi. 	aus'aka verbindet meist sein Habar mit an, selten 
nur steht es ohne dasselbe. 
' 	Vgl. „Wenn die Menschen urn Staub gebeten werden, bei-
nah wiirden sie, wenn gcsagt wird, gieb her, unwillig and 
verweigern." 	(lrearis'alcil an ja,mallfr). 

Ohne an steht es im Verse: 

Vgl. ,,Der, welcher vor seinem Tode flieht, ist nape daran, 
dafs er in einer seiner Unbedachtheiten darauf stofst." (jias'iku 
juwafiku). 
- - 

- *) Im Kur. ed. Fliigel tar alilna. 
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„Wie kada ist in der richtigen Sprache karaba. 	an 
wegzulassen ist 	bei Worten, 	die den Bcginn ausdriicken, 
nothwendig, wie: Es begann der Treiber zu Bingen (ans'a'a 
'as-steiku jaltda). So ist tafils a, g'dala, a ijada und (ants a.” 

Eric]. 	Von karaba erwahnt Sibawaihi nur die Ent- 
blofsung seines Habar von an. 	Yen. giebt grade das Ge- 
gentheil bei der richtigen Sprache an, namlich es sei•gleich 
kada, 	d. i. haufig sei die Entblofsung des Habar von an, 
selten die Verbindung damit. 

Vgl. „Beinah schmolz das Herz von seiner Gluth, wenn 
die Berichtcr sagten, Hind ist hose." 	(karaba-1-kalbu jadabu). 

'. 	Verbunden ist an mit dem Habar von karaba im Verse: ... 
„Es trankten (die Stute) die Besitzer der Milde mit ei-

nem vollen Eimer auf den Durst, beinahe schon war ihr 
Hals in Stiicke gegangen." 	(karabat dnilkulta an takattda). 

Gewohnlich ist die Form karaba, selten aber kariba. 
Alle Verba, die den Beginn einer Handlung ausdriicken, 

konnen ihr Habar nicht mit an verbinden, da zwischen ihnen 
und an cin Widerspruch stattfindet, denn sic bezeichnen das 
Gegenwartige, an aber das Zukanftige, wie die Beispicle be- 
weisen. 	(tafilsa zaidun jaded, g'eala jatakallamu, 	altada jan- 
7imu, 'Aka jafalu kada). 

„Man gebraucht das Imperfectum von aus'aka und 
laid% nicht andere Formen. 	Audi gebraucht man noch die 

v. 176. 

Form m ft s'ik u n." 

Erkl. 	Von den Verben dieses Capitels wird nur kada 
und aus'alca vollstiindig flectirt, da von beiden das Imperfec-
tum gebraucht wird. Vgl. 15.1ur. 22, 71. „Beinah aberfielen sie" 
(jakadana). 	al-Atna`i giebt vor, dais nur das Imperfectum 
jils'i ku gebraucht werde, nicht das Perfectum aus'aka, doch 
ist das nicht.richtig; denn al-Halil berielltet den Gebrauch des 
Perfectum, vgl. den obigcn Vers pg. 84. — Freilich ist der 
Gebrauch des Imperfectum haufig, selten der des Perfectum. 
Auch kommt das Participium activi vor. 
_ 	Vgl: 	„Beinah wird unser Land wieder Heimath wilder 
Thiere, • eine 	Wiiste, 	als Gegensatz 	des 	(jetzigen) trauten 
Umgangs." 	(mets'ikatun artluna). 
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Da Verf. aus'aka speciell hervorhebt, zeigt er an, dafs 
das Participium von k ada nicht vorkomme, doch ist es nicht 
so, sondern es kommt in der Dichtung vor.  

Vgl. „Ich sterbe aus Traurigkeit am Tage von Riglm, denn 
ich spreche wahrhaft: -- Fiirwahr ich bin Pfand desjenigen, das 
mir beinahe 	zustofst." 	(billadi anti. kh'id.u). 

Dies hat auch Verf. in anderen Biichern erwiihnt. 
Die Worte des Verf. lassen abnehmen, dafs aufser kada 

und au s'a k a von den Verben dieses Capitels Imperfectum 
und Participium nicht vorkommen. 	Andere behaupten das 
Gegentheil; so berichtet der Verf. des InOf den Gebrauch 
des Imperfectum und Participium von 'ash, j a'si, (a sin; al- 
G'auhari den des Imperfectum von tafika, und al-Kisyi 
berichtet den Gebrauch des Imperfecturn von g'a'ala. 

„Hach 'ash, iblaulalsa und aus'aka kommt bisweilen 
an mit dem Imperfectum Subjunctivi vor, um ein zweites, 
welches nicht steht, entbehrlich zu machen." 

Erkl. 	'ash, itlaulaka und aus'aka werden als Defec- 
tive und als Vollstiindige gebraucht. Von den Defectiven haben 
wir schon gehandelt. 	Vollstandig sind sie, wenn sic an an 
mit dem Verbum angelehnt sind, vgl. 'ash an jalsilma. an  mit 
dem Verbum steht an der Stelle eines Nominativ als das 
Activ-Subject von 'ash, iblaulak a und aus'aka. 	Sie ent- 
behren dadurch das in den Accusativ Gesetzte, welches ihr 
ljabar ist. Dies geschieht, wenn dem Verbum kcin Substantiv 
folgt, welches durch das Verbum in den Nominativ . gesetzt 
sein 	konnte. 	Folgt aber 	cin Substantiv, 	vgl. 'asa an ja- 
i; Amu, zaidun, 	so lchrt der Lehrer Abu <Ali as'-S'alambin, 
dais 	das Substantiv 	durch das Verbum nach 	an im No- 
minativ 	stehe. 	an 	und 	das 	ihm 	Folgende ist 	ein Ffi'il 
fur 'ash und das ist vollstiindig ohne Habar. 	al-Mubarrad, 
as-Sairaft und al-Farisi erlauben sowohl die Auffassung von _ 
as'.-S'alaubin als auch die andere, dafs das dem Verbum nach 
an Folgende im Nominativ durch 'ash steht als Nomen des- 
selben, 	an mit dem Verbum dagegen stehe an der Stelle 
eines Accusativ durch 'ash. Vor dem Nomen und Verbum nach 
an 	gcht 	sein 	Fffil, 	d. 	i. 	ein 	Pronomen, 	vorauf, 	das 
auf das Nomen von 'ash zuruckgeht. 	Dies kann darauf 
zuruckgehn, wievvohl jenes Nomen nachsteht, weil dasselbe der 
Ordnung des Sinnes nach voraufgeht. 
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. Sichtbar ist die practische Folgerung dieser 'Streitfrage 
im Dual, Plural und Femininum. 	Nach denen aufser as'. 
S'alaubin sagt man casa an jakama az-zaidani etc. mit 
aem Pronomen. itn Verbum. 	Denn das Substantiv ist nicht 
in den Nominativ gestdlt (lurch dasselbe, 	sondern es steht 
im Nominativ durch (as a. 	Nach as'-S'alaubin hingegen ist 
nothwendig 'ash an jalsama az-zaidani etc., ohne Prono-
men im Verbal, da dasselbe das Substantiv nach ihm in 
den Nominativ stellt.  

„Entbliifse 	asti. (von seiner Rection) oder setze in den 
Nominativ das Pronomen durch dasselbe, wenn das Nomen 
vor ihm schon erwiihnt war." 

Edd. 	'as& wird von den iibrigen Verben speciell her- 
vorgehoben, darum, dais wenn ein Nomen vorhergeht, 'nog-
licher Weise ein Pronomen in ihm 'verborgen sein kann, das 
auf das vorausgehende Nomen zuriickgeht, 	so Ida-en die 
Tamitniten; oder dafs es vom Pronomen entblast sei, so leh-
ren die klig'fiziten. Die practische Folge dieser Auffassungen 
zeigt sich beim Dual, Plural und Femininum; vgl. nach den 
Tarnimiten Hindun tasat an talsuma etc., nach den Hig'a-
ziten dagegen Hindun 'ash an talsftma etc. — In den iibri-
gen Verben dieses Capitels mufs °man nothwendig ein 'Pro-
nomen denken, man kann dasselbe nicht weilassen. Man mufa 
sagen az-zaidani g'acala jarqimani, nie. g'dala. 

„Erlaube bei 'as& das Path und Kasr fiber dem Sin, 
aber das Fath ist das Gewaltltere." 

XII. 	inna und seine Verwandten. 
(lima wa'ahavvitula). 

„inna, anna, laita, lakinna, ldalla und keanna 
haben grade die umgekehrte Rection von Irina. 	Vgl. Fur- 
wahr Zaid ist wissend, dais ich ebenburtig bin, (inna zaidan 
(alimun bPanni kurun). 	Aber sein Sohn hat Groll." 	(lh- 
kinna-bnahu du dit;ni). 

v. 175. 
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Eric). Dies ist der zweite Theil von den Partikeln, welch° 
das Mubtada? aboliren, namlich die erwahnten sechs. 	Siba- 
waihi zahlt deren nur flinf auf, er lafst anna ausfallen, da 
es urspriinglich inna sci. 	inna und anna diencn zur Be- 
statigung, k a?an n a zur Vergleichung, lakinna zur Zurtick-
nahme , laita zum Wunsch, Walla, zur Hoffnung und Be-
sorgnifs. — Der Wunsch (laita) bewegt skier im Moglichen 
und Unmiiglichen. Vgl. „Stiinde doch Zaid auf; kehrte doch 
die Jugend heut zurtick." Die Hoffnung bewegt sich aber nur 
im Miiglichen. Die Hoffnung und die Besorgnifs unterscheiden 
sich ferner so, dafs die Hoffnung auf das Geliebte, die Be-
sorgnifs aber auf das Verabscheute sich bezieht. 

Diese Partikeln regieren das Gegentheil von kana; sic 
setzen das Nomen in den Acusativ und das Habar in den Nomi-
nativ. Nach denBasrenserniiben diesePartikeln auf beide Theile 
Einflufs, nach den Elidensern aber haben sie keinen Einflufs 
auf das Habar, sondern es bleibt nur im Nominativ stehn, 
den es vor dem, dafs inna ,davortrat, hatte. 	Es ist das Ha- 
bar des Mubtade?. 	 . 

„Beobachte diese Anordnung aufser in Millen wie „Ware 
doch in ihr oder bier ein anderer als der Uebelredende." (laita 
fihft au hunt). gaira-l-badi) 

Erkl. 	Bei den Wortern dieses Capitols ist die Voraus- 
stellung des Nomen und die Nachstellung des Habar nothig, 
aufser wenn das Habar ein Zarf oder G'arr wa Mag'rfir ist, 
Bann ist die Ntichstellung nicht nothig. — In dieser Bezie- 
hung kann es zwei verschiedenc nine geben. 	Erstlich, dafs 
die Vor- und die Nachstellung des Habar mi;glich sci, wie im 
Beispiel im Verse: Iaita fibh gaira-l-badi;  oder es ist die 
Vorstellung nothwendig, vgl. laita fi-d-dari Obibaha, da 
sich das Pronomen hi'', nicht auf etwas dem Worte und der 
Anordnung nach Nachgestelltes beziehen 	kann. 	Das Re- 
gime des ljabar kann nicht dem Nomen vorausgestellt werden, 
wenn es kein Zarf und kein G'arr wa Mag'rttr ist. Vgl. in na 
zaidan akilun ta(ttmaka, doch nie inna tactimaka zaidttn 
akilun. 	Aber auch, wenn das Regime ein Zarf oder Garr 
wa Mag'retr ist, ist die Voraufstellung des Regime von das 
Nomen nicht erlaubt, vgl. inna zaidan wati15.un bika, oder 
inna 	zaidan g'alisun (indaka, 	aber nicht inna bika 
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zaidan watilun, oder innac indaka zaidan gIlisun, 
wiewohl dies Einige erlauben und deur den Vers.  anfahren: 

' 	Vgl. „Nicht tadle mich ihretwegen, denn mit ihrer Liebe 
1st dein Bruder im Herzen getroffen und zahlreich sind seine 
schweren Bekammernisse." 	(inna billubbilla ablika mu0,bu-l- 
Isalbi). 

„Das Hamz von anna setze mit Fatb, wenn ein Masdar 
es vertreten kann, in anderen Fallen setze es mit Kasr." 

Erld. 	anna und inna haben drei Falk: 1) die Noth- 
wendigkeit des Fat4 , 	2) die 	Nothwendigkeit 	des 	Kasr, 
3) the Maglichkeit beider. 	 . . 

Nothwendig ist Fatlb wenn anna durch ein !Masdar er-
setzt werden kann, wie wenn es an der Stelle eines durch 
das Verbum in den Nominativ oder in den Accusativ Gesetz-
ten steht, oder an der Stelle eines durch eine Partikel in den 
Genitiv Gesetzten. 	Verf. sagt, wenn ein Masdar es ersetzen 
kann, nicht wenn ein Einzelbegriff es vertreten kann. 	Dcnn 
bisweilen vertritt ein Einzelbegriff dasselbe, wenn es such ein 
Kasr hat. 	*anantu zaidan innahu kii?irnun. 	Hier steht 
Kasr, wenn auch ein Einzelbegriff es vertreten kann, 	dcnn 
es steht an der Stelle des zweitcn Objects. Eire Masdar kann 
inna hicr nicht vertrcten, 	man kann nicht sagen zanantu 
zaidan kijamahu. 

Kann aber anna nicht durch eM Masdar ersetzt werden, 
BO 	steht es. nothwendiger oder 	crlaubter Weise mit Kasr, 
d. h. 	es gicbt zwei nine: 	1) dais Kasr nothwendig ist; 
2) dais Fath und Kasr erlaubt sind. Die Nothwendigkeit des 
liasr behandelt Yeti: im folgenden Verse. 

„Setze inna mit Kasr als Mubtada' und beim Anfang 
einer Sila, dann wo inn a einen Schwur vervollstandigt, oder 
wo man durch ein Verbum des Sagens die cigenen Norte 
anfahrt; 	eT.11ich wo es an der Stelle eines Zustands-Satzes 
steht, wie: „Ich habc ihn bcsucht, und fiirwahr ich hatte IIoff- 
flung." 	(zurtuhu wa'inni da amalin). 	Man sctzt es auch mit v. 

• 

180. 

Kasr nach einem Verbum, (lessen Rectionskraft durch Liirn 
suspendirt wird. 	Vgl. 	„Wiese dafs er fiirwahr Gottesfurcht 
hat.,, 	(i'lam innahu lac% tulA). 

Erkl. Das Kasr von inna ist an sechs Stellen nothwendig. 
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1) Weiin inna als Mubtada)  steht im Anfang der Rede. 
Hier kann anna nicht stehn, denn anna verlangt die Nach-
stellung. Einige erlauben ann a a1s Mubtada' zu stollen. 

2) 'Wenn inna als Anfang einer Sila steht. Vgl. gl'a- 
lladi innahu Is teimun, Nur. 28, 76. 	„Wir••verliehen ihm 
solche Sehatze, 	deren Schlassel mit Anstrengung trug eine 
Schaar von kraftigen Lenten." 

3) Wenn es steht als ein Nachsatz des Schwures und in 
seinem Habar Lam ist, wa-l-lahi inna zaidan laka)imun. 

4) Wenn es in einem direct erzahlenden Satz stcht. 
Steht es nicht in ihm, sondern geht die Rede mach der Weise 
von zanna, so setzt man es als anna, vgl. atals.filu anna 
zaidan IsWimun = atazunnu. 

5) Wenn es in einem Satze an der Stelle des Zustandes 
steht, wie zurtuhu wein ni. (1.11 am ali n. Vgl. 'cur. 8, 5. „Wie 
dich hervorgehn liefs dein Herr aus deinem Hause nach 
Recht, wiihrend (wa'inna) ein Theil der Glaubigen widerwil-
lig ist." 

Vgl. 	„Nicht gaben sie mir und nicht bat ich sie aufser 
so, 	dais mich 	mein 	Edelmuth abhielt 	(in sie 	ferner zu 
dringen)." 

6) _Wenn i nna nach den Verben des Herzens steht und der 
durch inna eingeleitete 	Satz durch 	1.45,m verhindert wird, 
von den Verben des Herzens unmittelbar regiert zu werden. — 
Steht aber Lam nicht beim Habar, setzt man anna. 	Dies 
sind 	die 	Fiille, 	die 	Verf. 	erwahnt. 	Es wird gegen ihn 
geltend gemacht, dais er Stellen ausgelassen habe, wo inn a 
mit Kasr stehen mtifste. 

1) Wenn 	es nach dem' eroffnenden alb.. steht, vgl. ali 
inna zaidan keimun. Vgl. Kur. 2, 12. „Merit auf, fiirwahr 
sie sind die Unverniinftigen." 

2) Wenn es mach haitu steht, vgl. ig'lis baitu inna 
zaidttn g'alisun.  

3) Wenn es in einem Satze steht, der das Habar eines 
Concretum *) ist, vgl. zai dun innahu kfinmun, so welt. 

•) Das Habar eines Abstractum dagegen ist mit anna einzuftihren, 
vgl al-hikmatu annahu. 
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Doch trifit den Verf. dieser Vorwurf nicht, denn alle 
drei Falle sind mit inbegriffen in den 	Worten 	des Verf. 
Vsetze mit Kasr das inno, im Anfange", denn in allen diesen 

.Fallen steht inna wegen des Anfangs. 

• „Nach ida der Ueberraschung oder einem Schwure, nach 
dem kein Lam steht, wird inna, anna auf zwei Weisen be- 
richtet. 	Ebenso verhalt es sich mit dem, welches auf fa des 
Nachsatzcs folgt. 	Dies ist durchgangig in Fallen 	vie „die 
beste Rede ist, dais ich preise." 	thairu-1-15auli aunt inni 
ahmadu). 	 • 

.Erlcl. 	Es ist moglich, inna und anna zu sagen, wenn 
es nach ida der Ueberraschung steht. Setzt man inn a, 'vgl. 
barag'tu fa)ida inna zaidan ka'imun, so steht es als Satz; 
die restitutio: barag'tu faAda zaidun lsWimun. Setzt man 
anna, 	steht es mit seiner Sila als Madar. 	Dies Ma- 
dar ist dann Mubtada)  und' das ida der Ueberraschung sein 
Habar, vgl. barag'tu feida anna zaidan ka'imun; rest. 
faida kijamu zaidin. 	Auch kann das'Habar weggenom- 
men sein, also rest. b ar ag'tu feida kijamu zaidin mau-
g'adun. Nach beiden Weisen kann der Vera erklart werden. 

Vgl. „Mir schien Zaid, ;vie man sagte, ein Herr zu sein, 
siehe aber, da war er der Knecht in Beziehung auf Nacken 
und Backen." 	 . 

Ebenso kann man inna mid anna setzen, wenn es in 
dem Nachsatz eines Schwures steht, doch in seinem Habar 
Lam nicht vorkoznmt, vgl..den Vers: 

Vgl. „Setze dich (Frau) von mir an die Stelle des Fern-
gehaltenen, des Schmutzigen, des Gchafsten, oder du mtifstest 
schwiiren bei deinem Herrn, dem Erhabenen, dais ich der 
Vater dieses Knableins sei." (anni, inni abg dajjftlika-s-sabijji). 

Verf's. Rede ergiebt den Sinn, dais inna und anna 
nach dem Schwure moglich sei, wenn nicht in seinen) Habar 
ein Lam stcht; 	gleichviel, ob der Satz, 	vomit man schwOrt, 
ein Verbalsatz sei, in dem das Verbum ausgesprochen, vgl. 
halaftu inna, anna zaidan ka'imun, oder nicht, vgl. wal-
lahi inna, anna zaidan ka'imun, oder ob er einNominalsatz 
jet, vgl. lacatnruka inna, anna zaidan ka'imun. So ist auch 
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inna u. ansn a moglich, wennes nach dcm fa des Nachsatzes steht, 
vgl. man j a't i n i fa'innahu mu k ram u n, inna und sein Regime 
ist Bann ein Satz, in dem die Bedingung erwiedert wird. —
anna mit seiner Sila steht gleich einem Masdar als ein Mub- 
tada), 	dessen Habar weggefallen ist, vgl. man ja?tini fit'ikra-
muhu ma,uiz,o-'4dtm; auch kann es Habar eines weo00wenomme'nen 
Mubtada' sein, vgl. fag'aztt'uhu-l-ikra mu. Vgl. Nur. 6, 54. 
in beiden Weisen: „Es schrieb euer Herr sich selbst Mideid 
vor, dais wenn Jemand von Euch (man minimal) etwas Uebles 
thut in Unkcnntnifs, darauf nachher bercut und recht handelt, 
so ist er viol vergebend und mideidig." (fa'innahu oder fa'an-
nahu ::::afilrun). Mit inn ah u als Satz, einNachsatz von in an; mit 
annahu als Mubtada), dessen Habar weggenommen = fal- 
gmfranu 	g'aza'uhu oder als

.. 
 Habar eines weggefallenen 

Mubtada' fa g'az a'u h u -1- f,;u fr a n u. 
So ist such inna und anna moglich, 	wenn es steht 

nach einem Mubtada), das dem Sinne nach eine Aussage 
ist, und ebenso das Habar von inna und anna selbst eine 
Aussage und der 	Aussagende ein und derselbe ist; 	vgl. 
das 	Beispiel 	im 	Verse 	bairu-I-Isaull 	inni 	oder 	anni 
ahm a du. 	Bei anna setzt man anna und seine Sila gleich 
einem Masdar als Unbar von tairu, inni ahmadu hin- 
gegen 	ist ein Satz als Mbar von ti, airu; wie man sagt: 
„Das 	Erste 	meines 	Lesens, 	preise 	den 	Namen 	deines 
Herrn, des Hiiebsten." (awwalu Isira'ati sabbilli-sma rabbika- 
l-acla). 	Dieser Satz braucht kein verbindendes Glied, 	denn 
der Satz ist das Mubtada? dem Wesen nach selbst, wie: meine 
Rede Gott ist mein Geniige. 	(nutki-l-lahu hasbi). 	Sibawaihi 
gicbt das Beispiel awwalu ma aVilu inni, anni, allmadu-l- 
laha: ,--- 	„Das Erste, was ich sage, ist, dafs ich Gott preise." 
Er crkliirt inna nach vorher erwahnter Weise, niimlich, dafs 
diescs gehort zu der Kategorie des Aussagens durch ganze 
Siitze. 	Hiernach richtet sich eine grofse Anzahl Friiherer 
und Spatcrer wic al-Mubarrad, az-Zag'g'fig', as-Sairtifi, Abu. 
Bala Ibn Tahir und dazu die moisten Syntaktiker. 

„Hach inna steht in Begleitung des Habar Lam des 
Anfangs, 	wie „ich bin fiirwahr ein Zufluchtsort." 	 (inni la- 
wazarun). 	 . 

Erkl. Lam des Anfangs kann vor das Habar von inna s. 
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treten. Dies Lam tritt nach seiner Regel vor das erste Wort,. 
da ihm die erste Stolle gebahrt. 	Eigentlich miifste es dem- 
vach vor inna treten; cla aber Lam Partikel der Versiche-
rung ist und ebenso inna, verschmat man die Vereinigung 
zwcicr Partikeln, die denselben Sinn haben. Dies Lam tritt 
nicht vor das Habar der iibrigen Verwandten von inn a. Die 
ICAfenser erlauben es vor dem Habar von lakinna. 	Sic 
citiren den Vers. 

Vgl. 	,,Es tadeln mich wegen meiner Liebe zur Laila 
meine Schmaher, aber ich bin sehr getroffen von ihrer Liebe." 

Man exegesirt, dafs in ldamidu das Lam pleonastisch 
sei wie im Habar von am sit. ... 

Vgl. 	„Sie 	zogen eilig vortiber und sprachen: 	wie ist 
euer Herr? es erwiederten die, welche gefragt wurden: er ist 
ftirwahr erschopft." 	(amsa la mag'hftdan). 

Wie Lam auch abnormer Weise pleonastisch im Habar 
eines Mubtada)  steht; vgl. 	„Die Mutter des Ijulais ist eine 
sehr alte Frau, 	die sich 	begniigt vom Fleische mit dem 
Halsknochen.  

al-Mubarrad erlaubt Lam vor dem Habar von anna. 
Abnormer Weise liest man es I..ur. 25, '22. „aufser dafs sie 
essen die Speise." 	(ilia annahum la ja'kulima-t-tdama). 

„Dem Lam folgt nicht das Vcrneinte, auch nicht Verba, 
die wie r a clija sind. Bisweilen folgen dergleichen dem Lam 
mit k ad, 	wie: 	Filrwahr- dieser hat sich erhoben fiber die 
Feinde als Sieger." 	(lalsad samfi (a14-1-cida mustahwidlin). 

Erkl. 	Ist das Habar von inna negativ, tritt Lam nicht 
vor dasselbe, bisweilen jedoch geschicht es in der Poesie. 

Vgl. 	,,Ich weirs, dafs das Uebergeben und Belassen 
sich nicht iihneln und nicht gleich sind." 	(lalit mutas'abihani). 

Wenn das Habar ein vollstandig declinirbares Perfectum 
ist, ohne mit kad verbunden zu sein, so tritt Lam nicht davor, 
wiewohl al-Kisn und His'am dies gcstatten. 	Steht aber das 
Verburn im Imperfectum, so tritt das Lam davor, ohne Unter- 
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schied, ob es vollstandig flectirbar sei oder nicht. Steht aber 
saufa oder sa vor dem Imperfectum, so streitet man, 	ob 
das Lam davortreten kann. Mach der richtigen Meinung is+ 
Lam mliglich, wenn saufa steht; steht aber nur sa, ist es 
selten. 	Ist das Perfectum ein nicht vollstandig flectirtes, 	so 
ist der natiirliche Sinn des Verf., 	dais 'er 	das Davortreten 
des Lam gestattet, so vor ni`ma und bPsa. So ist die Lehr- 
weise des al-Atfas' und al-Farra). 	Man ilberliefert, dais Si- 
bawaihi dies nicht erlaubt hat. — Wenn das vollstandig flec-
tirbare Perfectum mit kad verbunden ist, kann Lam davor- 
treten. 	(Vgl. inna zaidan lakad kama). 

v. 	195. „Das Lam verbindet Bich mit dem in die Mitte treten-
den Regime des Habar, ferner mit dem Unterscheidungs- 
Pronomen und dem Nomen, vor dem 	das Ijabar seine 
Stolle hat." 

Erkl. 	Steht das Regime des Habar in der Mate;  zwi- 
schen dem Nomen und dem Habar, so tritt das Lam des 
Anfangs davoi. Dabei ist aber niithig, dais das Habar dann 
ein solches sei, 	welches das Lam 	richtiger Weise vor sich 
stehen liifst. Vgl. inna zaidan la tdamaka akilun. — 1st 
dies aber nicht der Fall, kann es auch nicht richtiger Weise 
vor dem Regime des Habar stehn, wie z. B. wenn das Ha-
bar ein vollstandig flectirbares Verbum Perfecti und mit kad 
nicht verbunden ist. Man sagt nicht, wiewohl Einige dies er-
lauben, inna zaidan latdamaka akala. 

Da Verf. nur das Davortreten des Lam vor das in die 
Mitte gestellte Regime des Habar erwahnt, lafst er entnehmen, 
dais das Lam nicht vor das Habar tritt, man sagt nicht inna 
zaidan lat da m aka 12a i I un. Bisweilen hiirt man dergleichen, 
so 	wird berichtet, inni labibamdi-l-lahi laOlibun. — 
Das Lam des Anfangs tritt ferner vor das Unterseheidungs- 

. Pronomen, vgl. inna zaidan lahuwa-l-ka'imu und im 
Kur. 3, 55. „Denn dies flirwahr, es ist die wahre Geschichte." 
(inna hada lahuwa-l-kapsu-l-fAku). 	Dies Unterscheidungs- 
Pronomen 4 amiru-l-fa0 i unteracheidet das Habar und die 
Sifa, vgl. zaidun huwa-1-10?imu, 	sagt man nur zaidun 
al-lsteimu, so kann man, al- lsa'imu als Habar und als Sifa 
von zaidun betrachten; 	steht aber.huwa, kann al-IsaImu 
nur als Habar von zaidun genommen werden. 	Die Bedin- 
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Bung des Unterscheidungs-Pronomen ist, dais es in der Mitte 
stehe zwischen Mubtada? und Habar, oder zwischen dem was 
pripriinglich Mubtache and Habar ist, vgl. inna zaidan 1a- 
huwa-1-1sa'i mu. 	Das Lam des Anfangs tritt vor das No- 
men, wenn dasselbe nach dem klabar stcht, vgl. inna fi-d- 
dari la zaidan. 	Vgl. Kur. 68, 3. „Fiirwahr du halt einen 
Lohn, der dir nicht vorenthalten ist." 	(inna laka la'ag'ran). 
Auch liegt im Verse, dais wenn Lam vor das Unterschei-
dungs-Pronomen oder das nachgestellte Nomen tritt, es nicht 
vor dem Habar steht; man sagt weder inna zaidan lahuwa 
lakalmun, noch inna lafi-d-dari lazaidan. 	. 

Das in dem allgemeinen Ausdruck des Verf. Liegende 
ist, dais jedes Regime, wenn es in die Mitte tritt, das Lam 
vor sich stellen kann, wie das reine Regime, der G'arr wa 
Mag'rftr, das Zarf, das Hal (Zustand); doch haben die Gram-
matiker verboten, das Lam vor das Hal treten zu lassen. 

„Die Verbindung von ma mit diesen Partikeln hebt die 
Rectionskraft 	derselben 	auf, 	nur bisweilen 	mist man die 
Rection." 

Erkl. 	Das ma, wenn es nicht das Conjunctions-ma ist, 
verhindert die Rection von inna und seinen Verwandten, im 
Fall es mit ihnen verbunden wird, aufser bei laita, wo die 
Rection bleiben kann oder auch wegfallen. Der Verf. meint 
offenbar, dais ma, wenn es sich mit diesen Partikeln verbin- 
det, sie von der Rection zuriickhalt. 	Nur selten regieren sie 
dann noch. 	Dies ist die Lehrweise mehrerer Grammatiker 
wie az-Zag'g'fig'i und Ibnu-s-Sarrag'; al-Abfas' und al-Kisal 
iiberliefern innama init dem Accusativ des Nomen: innama 
zaidan lsa'imun. Richtig ist die erste Lehrweise, dais diese 
Partikcln mit mfi, nicht regieren, 1 ai to ausgenommen. 	Was 
al-Alfas' und al-Kisal berichten ist 	abnorm. 	Das 	Con- 
junctions-ma, in der Bedeutung gleich al ladi, verhindert die 
Rection dieser Partikeln nicht, wie auch nicht dasjenige ma, 
welchem die Bedeutung des Ma§dar beigelegt wird (ma al-
maiidarijja). Vgl. „Fiirwahr, der Umstand, dais du gehan-
delt bast, ist schiin." (inna ma fdalta hasanun = inna Malta 
hasanun). 	 . 

„Man dart in den Nominativ setzen das mit dem von inns 
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in den Accusativ Gestellten Verbundene, nach dem die Con-
struction vollendet." 

ErId. 	Folgt nach dem Nomen und Habar von innu 
eine Verbindungspartikel, sind bei dem Nomen, welches der- 
selben folgt, zwei Falk moglich: 	1) Der Accusativ als Ver- 
bindung zuin Nomen von inna, vgl. inna zaidan lsWiniun 
w da mr an. 	2) Nominativ (inna zaidan 15tVimun wdamrim) 

als der mit der 	SteBunn. aewohnlich aufgefafst eigentlichen  an o 
des Nomen von inna verbundene, denn dies ist urspriinglich 
im Nominativ, da es Mubtada)  ist. Dahin geht auch der na- 
tiirliche Sinn der Rede 	des Verf. 	Andere 	sagen, dafs es 
Mubtada)  ist und sein Habar weggenommen, vgl. wa'amrtIn 
k adalik a. Dies ist das Richtige. Steht aber die Verbindung, 
bevor die Construction von 	inna vollendet ist, 	d. h. bevor 
inn a das Habar angenommen, so ist bei der Mchrzahl der 
Grammatiker nur der Accusativ gestattet, vgl. inna zaidan 
wdam ran 15a)im ftni. Einige erlauben den Nominativ. 

„Dein inna schliefst sich an Minna und anna, doch 
nicht laita, Idalla und ka'anna." 

Eric]. 	In Hinsicht der Verbindung 'mit seinem Nomen 
ist die Regel von anna und Minna wie die von inna. Es 
ist der Nominativ und der Accusativ gestattet, wenn die Con-
struction.  vollstandig ist. 

Hingegen bei laita, ldalla und ka'anna ist nur der 
Accusativ 	bei dem Verbundenen erlaubt, 	gleichviel, ob es 
voraufgeht oder folgt. 	al-Far& erlaubt den Nominativ bei 
den drei Partikeln, 	sei es, 	dafs sie dein Habar voraufgehn .. 
oder ihm nachgestellt sind. 

„Dem inna wird das Tas'did genommen, dann hat es 
selten Rectionskraft. Nothig ist Lim, wenn es nicht regiert. 
Manehmal kann man es entbehren, wenn offenbar ist, was 
ein Redender hat bezeichnen wollen." 

Erkl. 	Steht in, hat es gewtihnlich keine Rectionskraft. 
Dann mufs man auch Lain hinzulogen, um es vom negati- 
ven in zu 	untcrscheidcn; 	selten nur 	hat es 	Rectionskraft. 
Sibawaihi und al-Alfas' berichten Falle, dafs es dennoch 
Rection ausiibe. Lam ist dann unnothig, da, wenn die Sache 
so ist, keineVerwechslung mit dem negativen in stattfinden kann. 
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Eine Verwechslung mit dem negativen in findet nur statt, 
wenn cs rectionslos und der Sinn nicht klar ist. Ist der Sinn 

ridar, kann auch in diesem Fall Lam wegfallen. 	. 

Vgl. „Wir verschmahen Unterdriickung, wir geliiiren zum 
Stamme i\Ialiks; ftirwahr der Stamm MMiks ist edler Abstam- 
mttng" (wain malikun kanat kirama-l-mdadini). 

Hier ist keine Verwechslung mit dem negativen in iniig- 
lich, da der Sinn aufs Positive hindriingt. 

Die Grammatiker streiten iiber dieses Lain, ob es das 
Lain des Anfangs sei, welches davortritt zur Unterscheidung 
dei negativen und des erleichterten in, oder ob es ein nude- 
res sei, welches zur Unterscheidung herbeigezogen ist. Siba- 
wailti halt es fur das Anfangs-Lam, das zum Unterschied 
vortritt. 	Der practische Nutzen dieser Streitfrage zeigt sich 
bei dem Streit des Ibn • Abh-l-(afija und des Ibnu-l-Abdar 
iiber die Stelle 	der Ueberlieferung. 	„ Wir wissen fiirwahr, 
dais du ein Gliiubiger bist." 	lsad (alimn a in 	kunta la- 
mu'ininan. 	 - 

Das Anfangs-Lain verlangt bei in nothwendig das Kasr; 
doch wer es fiir ein.anderes halt das zum Unterschied herbeige- 
zogen wurde,-setzt an. Vorher sehon stritten sich darilber Ab6.- 
l-Hasan (Ali Ibn Sulaiman aus Bagdad d. i. al-Abfa.s' der Kleine, 
und Abft 'All al-Farist al-Farisi behauptet, dafs es ein anderes 
als das Anfangs-Lam sei, das zum Unterschiede herbeigezo- 
gen. Das meint auch Ibn Aba-l-(tifija; dagegcn meint al-A1 fas' 

. der Kleine, es sei nur das Anfangs-Lam, welches zum Un- 
terschiede eintritt; so auch Ibnu-l-Abdar. 

„Wenn das Verbum nicht ein das Mubtada' abolirendes 
ist, findest du es moist nicht mit dicsem in verbunden." 

Erkl. 	.Wird die 	leichte Form 	in 	gesetzt, . treten 	zu 
ihm nur die Verba der Mubtada)--Abolition wie kana und 
seine Verwandten und *an n a mit den seinigen. Vgl. Kim 2, 
138. 	„Fiirwahr sie (die Kibla) ist beschwerlich nurser fiir 
die, 	welche Gott 	recht 	leitete." 	(wa)in kfinat lakabiratan). 
68, 51. 	„Fiirwahr die Unglaubigen mochten bcinah 	dial 

• wanken machen 	mit ihren 	Blicken.a 	7, 100. 	,,Ftirwahr 
wir haben gefu.  nden die moisten derselben als Ungerechte." — 
Selten tritt ein nicht abolirendes Verbum nach in; so sag en 
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inns und. seine Verwandten. 

Einige „Farwahr es schmackt dich deine Seele, in jazinuk a 
lanafsu k a, und fiirwahr es entehrt dich sic." — So sagt man 
:arch: „fiirwahr ich putzte aus deinen Schreiber mit der Peit-
sche." al-Abfas'erlaubt, „ftirwahr es steht ich." (in karna la'ana). 

Vgl. 	„Es moge verstiimmelt werden deine Hand, fur- 
wahr du todtetest einen Muslini (in lsatalta lamusliman), fiber 
dich ist die Strafe des absichtlichen Todtschliigers verhiingt." 

„Verliert anna das Tas'did, zieht sich sein Nomen zu- 
rilek. 	Das Habar setze als Satz nach an.” 

Erkl. Wird das Tas'did von anna genommen, so bleibt es 
in seiner Rection, aber sein Nomen ist nur ein weggenomme-
nes Pronomen der Sachlage und sein Habar nur ein Satz. 
Vgl. calimtu an zaidun Isit'imun = calimtu anhu wa 
zaidun Is Wimu n. 	— Bisweilen tritt das Nomen von an 
hervor, ohne ein Pronomen der Sachlage zu sein. 

Vgl. 	„Hattest du mich zur Zeit des Wohlstandes urn 
deine Scheidung gebeten, hatte ich sie nicht verweigert, wo- 
bei du eine Freundin geblieben wiirest." 	(falau anki). 

„Ist das Habar von in ein Vertum, aben weder ein Wunsch, 
noch eine 	unvollstandig flectirbarc Form; 	so ist das 	bete 

v. 	195. die Trennung durch lead oder eine Negation, oder eine Auf-_ schubspartikel , 	oder durch Ian, (loch selten ist die Setzung 
von 1 a u." 

	

Erkl. 	1st das Habar 	des leichten an ein Nominalsatz, 
braucht man keine Trennungspartikel, wie cal i m to an z a id nil. 

	

is A'imu n. 	Hier ist keine 	Trennungspartikel 	zwischen 	an 
und seinem Habar, aufser wenn die Negation beabsichtigt wird, 
wo 	dann 	(lie 	verneinende 	Partikel 	dazwischen 	tritt. 	Vgl. 
Kur. 11, 17. 	„Und dafs es keinen Gott giebt als ihn , und 

' seid ihr nicht Gottergeben." 1st das Habar von an ein Ver-
balsatz, so kann das Verbum entweder flectirbar sein oder nicht. 
1st es unvollstandig flectirbar, steht keine Trennungspartikel. Vgl. 
Kur. 53, 40. „Und dafs dem Menschen nichts gehort, als was 
er 	erarbeitet." 	7, 	184. 	„Und dafs vielleicht 	ihr Lebens- 
ende naht" (wa'an (asa an jakfina I; ad ilstara.ba ag'aluitum). 

1st das Verbum flectirbar, harm es ein Wunsch sein oder 
nicht. 	1st es ein Wunsch, tritt die Trennungspartikel nicht 
dazwischen. Vgl. Kur .24, 7., „Und das fiinfte Zeugnifs ist (dafs 
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sie sagt), dais Gott fiber sie ziirne" nach der Lesart gacliba 
im Perfectum (an ka4iba-1.-lahu (alaiha). 1st das Verbum 
1,cein Wunsch, meinen Einige, mufs die Trennungspartikel ein- 
treten, 	aufser 	in 	seltcnen 	Fallen. 	Doch 	eine 	Partei, 
wozu such Verf. gehort, meint, sie Winne stehn und auch 
wegfallen; doch besser ist, man setzt sie. 

Es ist viererlei, das als Trennungspartilcel auftritt. 
1) kad, vgl. Kur. 5, 113. „Dais wir wissen, dais du uns 

wahr berichtet." 	(an kad 	alclitktanii.). 
2) Die Partikel. des Aufschubs sa und saufa. 
Vgl. „Er weifs, dais es Kranke unter euch geben wird." 

((alima an sajakfirm minkun mania). 	. 

Vgl. „Wisse, dens die Kenntnifs des Mannes niitzt ihm, 
Jars ftirwahr alles 	eintreten wird, was bestimmt ist." 	(an 
saufa ja)ti kullu ma kuddira). 

3) Die Negation, vgl. Kur. 20, 91. „Sehn sie dens nicht, 
dais er (der Giitze) nicht zu ihnen eine Rode zuriickbringt?" 
(an la jarg'i`u ilaihim kaulan). 	Ferner• 75, 3. 	„Meinen die 
Menschen, dais wir ftirwahr nicht sammeln ihre Knochen?" 
(an lan nag'ma(a). 	90, 7. „Meint er, dafs ihn keiner ge- 
sehn?" (an lam jarahu ahadun). 	. 

4) Lau. 	Doch selten erwahnen es die Grammatiker 
als Trennungspartikel, vgl. I.ur. 76, 16. 	„Und dafs, wenn 
sic standen auf dem Pfade" (wa'an . lawi-stakama). 	7, 98. 
„Ist nicht Rechtleitung gewesen fiir die, welche erben das 
Land nach ihren Bewohnern, dafs, wenn wir gewollt batten, 
wir sic 	betroffen hatten fir ihre Siinden." 	(an Mu nas't?u 
aabnhhum). 

Ein Beispiel, wo <lie Trennungspartikel wegfallt, ist: 

Vgl. 	„Sie wissen, dafs man auf sie hofft, und spenden, 
bevor sie sehr gebeten werden." 	((alim(1 an j&ammalitna). 

Vgl. Ittr. 2, 233. „Far den, der will die Saugung voll-
stiindig machen" nach der Lesart des Nominativ man arada 
an jutimmu. 	Nach einer anderen Auffassung ist bier an 
nicht aus anna erleichtert, 	sondern es 1st das an, welches 
das Inaperfeetum in den Accusativ setzt und der Nominativ 
nach nun in jutimmu ware abnorm. 
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	 innn find seine Verwandten. 

„Auch k a'ann a kommt ohne Tas'did vor; dann wird das von 
ihm in den Accusativ Gestellte im Sinn behalten, bisweilen 
aber steht es.  auch wirklich."  

Erkl. 	Bei ka'an behalt man das Nomen im Sinn und 
sagt von demselben durch einen Nominal- oder Verbalsatz, 
der mit Lam beginnt, aus. Vgl. Kur. 10, 25. „Als ob sie ge- 
stern 	nicht dagestanden flatten" scl. die Saaten 	(ka'an lam 
tagna biPamsi). 

Auch wird derselbe durch ls a d cingeleitet. 
Vgl. 	„Es nahte der Abmarsch, aufser dais unsere Reit- 

thiere noch nicht fortgegangen waren mit ihren Lasten, doch 
beina,he schon." 

Das Nomen von ka'an ist in die'sen Beispielen wegge- 
nommen, 	es ist namlich 	ein Pronomen 	der Sachlage -, 
ka?anh-u. 	Der folgende Satz ist dann dessen tlabar. 	Bis- 
weilen aber steht das in den Accusativ Gestellte, wiewohl selten. 

Vgl. 	„Mancher Busen von glanzendem Halse, als oh 1 seine beiden Briiste zwei Biichschen waren." 	(ka'an tadjaihi). 
t ad jaihi, Nomen von ka?an. 	Eine andere Auffassung 

licst t adjahu, dann ist das Nomen von lca'an ein Pronomen 
der Sachlage, das weggefallen ist .-=. k a'anhu; tadjahu likuk-
lsani ist dann ein Mubtada)  und Habar in der Stelle des Nomi- 
nativ als Habar von ka'an. 	Es geht auch t a d j Abu als No- 
men von ka'an zu setzen, nach Art derjenigen, die alle Ca-
sus des Dual auf A lif bilden. 

XIII. 	Das VI, zur Verneinung der Gattung. 

(la 	allati 	linafji-I-g'insi). 
„Die Rection von inna gieb dem 1 fi, bei einem Indeter-

minirten, sei es, dais es einzeln steht oder mehrere Mal." 
Erld. 	Die dritte Klasse der das Mubtada' abolirenden 

Partikeln ist 1 a, mit dem man die bestimmte Aussage fiber die 
totale Verneinung der ganzen Gattung hezeichnen will. 	Bci 
Fallen wie „nicht ein Mann stehend" la rag'ulun Is ii?im fi,n 
soil das „nicht" nicht die ganzc Gattung verneinen, da man 

• die Verneinung eines Einzelnen und die einer Gattung ver- 
stall kann. 	Will man die gauze Gattung verneinen,  kann 
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man 	nicht 	sagen 	lit 	rag'ulun 	Vt'imitn b al 	rag'ulttni. 
,"Nicht ein Mann ist stchend, sondern zwei." 	Dagegcn, will 

.,man die Verneinung nur auf einen Einzelnen erstrecken, kann 
man sagen. 	„Nicht ei n Mann ist stchend, aber zwei." 

Dieses lh setzt das Mubtada' in' den Accusativ 	und 
das 	Habar in den Nominativ. 	Es ist gleich 	bei 	dieser 
Rection, 	ob ein einzelnes oder wiederholtes ia, steht. 	Vgl. 
„Keine Halfe und keine Starke als 	bei Gott." 	(la haula 
waltt k.uwwata ilift bill-11)1i). 	Das Nomen und Habar 	dieses 
Itt ist nur indeterminirt, nie detcrminirt. 	Kommt ein Deter- 
minirtes 	vor, mufs es 	als indeterminirt ausgelegt werden. 
Vgl. „Ein Streit, aber kein Abtl Hasan dazu," (kaclijjatun wales 
OA 4asanin laliii) d. i. nicht ein sogenannter. 	Als 	Beweis, 
dais es als indeterminirt behandelt wird, dient, 	dais es ein 
indeterminirtes Eigenschaftswort zu sich nimint. Vgl. „Kein 
erbarmungsvoller Abil Hasan fir sie." (la abh Ilasanin 4an-
nanan lahb,). — Man trennt gewOhnlich lh nicht von seinem 
Nomen; geschicht es aber, verliert es die Rectionskraft. Vgl. 
Kur. 37, 46. „Nicht ist in ihm (dem 	Vein) tackische Kraft." 
(la Mit ir, aulun). 

„SCtze in den Abcusativ durch dasselbe ein annectirtes Wort, 
oder das diesem iihnelnde, und hiernach erwalme das Habar 
im Nominativ. Setze das alleinstehende mit Fatll wie „keine 
Macht und keine Starke" und setze das zweite als ein in 
den Nominativ oder Accusativ Gestelltes, oder als ein (damit) 
Zusammengesetztes, so dais, wenn du das erste in den Nominativ 
gesteilt hast, du das zweite nicht in den Accusativ stellen darfst." 

Erld. 	Nothwendiger Weise finden beim Nomen von IA 
drei Fiille statt: 

1) Kann das Nomen von 1 A cin annectirtes sein. 	Vgl. 
„Mein Diener eines Mannes (ist) gegenwartig." 	(la gulhma, 
rag'ulin Iglirun). 

2) Kann es dem Annectirten alinlich sein, 	d. i. jAell 
Nomen, welches mit dem folgenden zusammenhangt, set CS 

durch eine Rection, \vie la t, hl i(tt n g'a b al tt n zhhirun (Feiner, 
der den Berg crsteigt, ist sichtbar), und la bairan min z a i-
d i n rill: ib u n (kein Besserer als Zaid ist rcitend), oder durch 
chic Vcrbindungs-Partikel, vgl. In taltitatan w a taliitina 
`i nd an a 	(Nicht sind drei und drcifsig bei uns). — Das, was 

- 	57 9 57 

V. 200. 
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dem Annectirten gleicht heifst mutawwalun 	oder main- 
tat un, d. i. das Gedehnte. 	Der Regel nach steht das Air- 
nectirte mit dem ihm Aehnlichen im Accusativ der aufse- 
ren Wortform nach. 

3) Kann es ein Einzelnstehendes sein, d. i. weder an- 
nectirt noch 	dem Annectirten 	iihnlich. 	Dies 	umfafst also 
auch den Dual und Plural. 	Der Regel nach bleibt es in 
der Form, auf die es in den Accusativ gesetzt wurde, da es 
mit la zusammengesetzt ist und mit ihm verbunden wie ein 
Wort dasteht, iihnlich Me das Wort bamsata (as'ara flinfzehn. 
— Doch ist seine urspriingliche grammatische Stellung der 
Accusativ durch la, da es dessen Nomen ist. 	Das Einzeln- 
stehende, welches weder im Dual noch im Plural auftritt, 
steht unflectirt auf Fatly im Accusativ 	(vgl. la baula wa la. 
lgiwwata), ebenso der Dual und Plural in den regelrechten 
Accusativen aina und Ina, da sie mit l a zusammengesetzt sind. 
Die Kftfenser und az-Zag'g'ilg' behaupten, dafg in lit rag'ula, 
rag'ula 	flectirt sei und 	nicht als ein unflectirtes stehe. 	al- 
Mubarrad meint muslimaini and muslimina seien in la 
muslimina, muslimaini laka flectirt. Vom Pluralis fern. san. 
behauptet ein Theil, dais er unflectirbar stehe in seiner Ac-
cusativform, d. i. auf KaSr. 

Vgl. „Ftirwahr an der Jugend, deren Folge der Ruhm 
ist, ergotzen wir uns, doch giebts kein Vergnugen am Alter." 
(wa la laddati lie-s'aibi): 

Einige erlauben Fath, vgl. la  muslimata laka. 
Das Habar steht im Nominativ nach dem Nomen von 

la als durch la in den Nominativ gestellt., 	Nach dem Vcrf, 
mehreren anderen und nach Sibawaihi, steht dasselbe, wenn 
das Nomen annectirt oder dem iihnlich ist, auch durch la im 
Nominativ; ist aber das Nomen cin Einzelnstehendes, ist man 
uneins iiber den Grund des Nominativ im Habar. 	Nach Si- 
baleihi 	steht es nicht im Nominalist' durch la, 	sondern als 

dijaMar eines  Mubtada', da nach seiner Lehrweise la mit sei- 
nem einzelnstehenden Nomen an der Stolle 	des Nominativ 
steht 	als 	Mubtada', 	und 	das 	nach ihm in 	den 	Nomi- 
nativ gestate Nomen ist demnach 	ein Habar von diesem 
Mubtada'. 	Danach 	hat bei Sibawaihi la keine Rections- 
kraft in diesem Fall, 	aufser auf das Nomen. 	al-Alfas' da- 
gegen meint, dais das Habar im Nominativ stehe durch la, 
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und dais la Rectionskraft auf beide Theile Ube, vie bei dem 
annectirten Nomen und dem ihm ahnlichen. 

Steht nach la mit dem ihm folgenden 'Nomen eine Ver-
bindungspartikel mid ein indeterminirter Einzelbegriff und 
wird la wiederholt, 	konnen fiinf Falk stattfinden. 	— 	Das 
Mdtaf (alaihi kann 	unflectirbar auf 	Fatli. 	stehn . mit 	la, 
oder inn Accusativ, oder im Nominativ. 	Steht es unflectirbar 
dui Fath mit lit, konnen beim zweiten Nomen von la drei 
Me stattfinden: 1) Kann es unflectirbar ant' Fath stehn, da 
es mit dein zweiten la zusammengesetzt ist, welshes wie inns 
regiert. 	(la 1)aula wa la kuwwata ilia bil-lahi). 	2) Kann es 
im Accusativ stehn - als verbunden mit der grammatischen 
Stelle des Nomen von la, dann ist das zweite la iiberfliissig 
zwischen der Verbindungspartikel und dem Verbundenen. 

Vgl. 	„Keine Verwandtschaft giebts zur Zeit und keine 
Frcundschaft; der Rifs wird zu weit far den Stopfenden." 
Ott nasaba-l-jamna wa lit bullatan).  

3) Kann der Nominativ des Verbundenen stehn. Es gicbt 
hier drei Auffassungen: 

1) Dafs es verbunden sei mit der eigentlichen gramma-
tischen Stelle von lit und seinem Nomen, denn sic stehn ci- 
gentlich im Nominativ als Mubtada' nach Sibawaihi. 	Dann 
ist la iiberfliissig. 

2) Dais das zweite la die Rection von laisa habe. 
3) Dafs es ini Nominativ 	stehe als Mubtada' mid 	14 

keine Rection auf dasselbe ausiibe. 

Vgl. 	„Dies ist bei Eurem Leben die Niedrigkeit rccht 
eigentlich. 	Keine Mutter babe ich, 	wenn dies so ist, 	und 
keincn Vater." 	(lieumma li in kitna, aka, wales a,bu). 

So 'irmen, wenn das mit la V erbundene im Accusativ 
steht, die drei erwiihnten Auffassungen gelten, nainlich die 
Indectinabilitat, der Nominativ und Accusativ. 	Steht das mit 
la Verbundene im Nominativ; gelten fur's zweite nur zwei 
Ausdrucksweisen: 

1) Die Indeclinabilitii.t auf Fatli; vgl. „Fein Geschwatz 
(Ind 	keine Beschuldigurg ist bei ihuen, 	und was 	sie reden 
ist ewig bestehend." 	(la litAwun wa la tietima filth). 

2) Der Nominativ, vgl. larag'ulun wa la-ntra?atun. 
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Der Accusativ ist beim zweiten nicht moglich, denn cr 
ist beim vorausgehenden Fall nur miiglich wegen der Ver-
bindung von la mit dem Nomen und la regiert hier nicht 
den Accusativ; somit fallt der Accusativ weg. 

„Ein Einzelwort, 	das als Eigenschaftswort einem In- 
declinablen 	folgt, setze richtig mit Fatl, oder in 	den Ac- 
cusativ oder in den Nominativ. 

Erkl. 	Ist das Nomen von lft indeclinable und wird es 
nailer 	beschrieben 	durch 	ein 	Einzelwort, 	das 	sich 	ihm 
anschliefst, d. h. das nicht durch eine Trennungspartikel von 
ihm getrennt wird, konnen beim Eigenschaftswort drei Falk 
stattfinden. 

1) Es steht indeclinable auf Fath, da es mit dem No- 
men von la verbunden ist, vgl. lit rag'ula zarifa. 	(Kein 
geistreicher Mann ist da). 

2) Es steht im Accusativ mit Hinblick auf die l eigent-
liche grammatische Stellung des Nomen von la. — Vgl. la 
rag'ula *arifA.n. 

3) Es steht im Nominativ in Hinblick auf die eigentliche 
grammatische Stellung von 16, mit seinem Nomen, denn sie 
sind bei Sibawaihi an der Stelle des Nominativ. — Vgl. 1 A, 

_ rag'ula zarifun. 

„Das, was sich weder anschliefst noch ein Einzelwort ist, 
setzt man nicht indeclinable, 	sondern in den Accusativ oder 
Nominativ." 

Erkl. Nach dem Voraufgehenden kannen, wenn das Ei-
genschaftswort ein Einzelwort ist und ebenso das Wort, dem es 
beigelegt worden, und wenn ferner das Eigenschaftswort Bich 
anschliefst, bei demselben die drei Falle stattfinden; ist aber 
das einzelnstehende Adjectiv dem einzelnstehenden Substantiv 
nicht unmittelbar angcschlossen, sondern tritt zwischen beide 
eine Trennungspartikel, kann man unmoglich das Eigenschafts-
wort indeclinable setzen, sondern der Nominativ oder Accu- 
sativ ist allein 'nog-Bch. 	la 	rag'ula 	fill& 	zarifun 	und lft. 
rag'ula 	MA. zarifan. 	Die Unflcctirbarkeit auf Fath fiillt 
aus , 	da dieselbe 	allein 	beim 	Eigenschaftswort 	erlaubt ist, 
wenn keine Trennungspartikel da ist, weil das Eigcnschafts- 
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wort mit dem Nomen gleichsam ein zusammengesetztes Wort 
bildet. 	Beim Eintritt einer Trennungspartikel ist aber keine 
Zusammensetzung moglich, \vie auch nicht, wenn das 13e-
schriebene kein Einzelnstehendes ist; vgl. la talican g'aba- 
lan zarifan. 	Daran ist kein Zweifel, dais die Unflectirbar- 
keit auf Fath im Eigenschaftswort bei einer Trennungspartikel 
untniiglich sei, gleichviel, ob das Beschriebene ein Einzelwort 
ist -  odcr nicht. 	1st das Eigenschaftswort kein Eitizelbegriff, 
sondern ein annectirtes Wort odcr dem alinlich, ist nur No-
minativ und Accusativ moglich, nicht die Indeclinabilitat auf 
Fat1); gleichviel, ob das Beschriebene ein Einzelwort ist oder 
nicht, oder ob zwischen ihm und dem Eigenschaftswort eine 
Trennung eintritt oder nicht. 	Vgl. la rag'ula iallibu, oder 
ttilliba birrin fill& and la gulama rag'ulin fiha 	ft- 
hibu, oder sahiba birrin. 

'Das Resumes der beiden Verse: 1st das Eigenschaftswort 
ein Einzelwort -und ebenso -das Substantiv, and tritt keine 
Trennung ein, sind die drei Ausdrucksweisen beim Eigen- 
schaftswort moglich. 	Sind abet beide nicht so, 1st nur der 
Nominativ 	und 	Accusativ, 	aber 	nicht 	die Indeclinabilitat 
moglich. 

„Wird la nicht wiederholt, sprich dem Verbundenen zu 
das, was dcm Eigenschaftswort mit der Trennung zugetheilt ist." 

Erld. 	Wie oben gezeigt, sind, wenn mit dem Nomen 
von la ein indeterminirter Einzelbegriff verbunden and la 
wiederholt wird, die drei Fall°, Nominativ, Accusativ und In- 
declinabilitat auf Fath moglich. 	Wird abet- la nicht wieder- 
holt, ist beim Verbundenen dais erlaubt, was auch beim ge-
trennten Eigenschaftswort erlaubt ist, namlich Nominativ und 
Accusativ, dock nicht die- Indeclinabilitat auf FA. Man sagt 
also la rag'ula wa-mra'atun und w a- m r a'a t an, doch nicht 
la rag'ula wa-mra'a ta, wiewohl al-Abfas' diesen Fall be- 
richtet mit der 	restitutio der Wiederholung des la. 	So ist 
auch, wenn das Verbundene kein Einzelbegriff ist, nur No-
minatiV und Accusativ moglich, gleichviel, ob Iii wiederholt 
wird oder nicht. 	Dies gilt alles nur, wenn das Verbundene 
indeterminirt ist; ist es aher deterininirt, kann es nur im No-
minativ stein. 
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„Theile dem la mit dem Hamz der Frage das zu, was 
ihm ohne das Hamz zustand.” 

Erkl. 	Tritt vor das I a zur Verneinung der Gattung Jas 
Hamz, 	bleibt es in der Rection und den Regeln, die eben 
erwahnt sind. Auch das Verbundene und das Beschreibungs-
wort behalten dieselben Regeln, wie wenn Hamz nicht da- 
vorgetreten. 	So 	stout 	dies der Verf. ganz 	allgemein hin. 
Doch sind bier 	lJnterabtheilungen zu beobachten. 	Meint 
man namlich mit der Frage einen Vorwurf oder eine wirk-
liche Frage nach der Negation, so gilt von diesen beiden 
das oben Angegebene, namlich dafs seine Rection bleibt, und 
alles bisher Erwahnte von den Regeln des Verbundenen oder 
des Beschreibungsworts, oder der Erlaubnifs es nicht regie- 
ren zu lassen. 	Ein Beispiel des Vorwurfs: ala rugit'a w a- 
Is ad s'ib ta ------ „Giebt's etwa noch keine Beltehrung, da du 
schon alt bist?" 

Vgl. 	„Glebes denn noch kein Zuriicktreten vom Uebel- 
thun ftir den, dessen Jugend schon with und ein Ergrauen 
des Haares ankiindigte, dem die Alterschwaehe folgt?" 

• 
Ein Beispiel der Frage nach der Negation ist: 

Vgl. 	„Solite Salm& 'keine Geduld haben oder hat sie 
Festigkeit, wenn mich getroffcn, was meincs gleichen wi- 
derfahren?" 	(alttitibitra lisaltat), 

Wird aber mit dem ala ein Wunsch bezeichnet, so ist 
die Lehrweise von al-Mazini, dafs es bei denselben Regeln 
bleibt. Darauf lafst sich auch die allgemeine Ausdrucksweise 
des Verf. deuten. 	Sibawaihi's Lehrweise aber ist, dafs ihm 
seine Rectionskraft auf das Nomen zwar bleibt, dock sei we- 
der erlaubt, es rectionslos, noch das Eigenschaftsw 	und das 
Verbundene in den Nominativ zu setzen mit Flinblick darauf; 
dafs es Mubtade sei. Ein Beispiel, wo es zum Wunsch ge-
braucht ist alb, mit'a ma?an bari d an. 

Vgl. 	„Miichte doch ein Leben hingeschwunden sein, 
dessen Rifekkehr miiglich ist, so dafs es wiederherstellt, was 
die Hand der Nachlafsigkeiten zerrissen hat." 

„Haufig ist in 	diesem Capitol der Wegfall des 'Jabal-, 
wenn bei dessen Wegfall klar ist, was man sagen will." 
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End. 	Weist etwas auf das Habar des die Gattung ver- 
neinenden lb, hin, ist nach den Tamimiten und Witen die 
oWegnahme desselben nothwendig, bei den,Hig'fiziten erlaubt. 
Dabei ist kein Unterschied, ob das Habar ein Zarf oder ein 
G'firr wa Mag'riir ist oder nicht. 

Findet sich aber keine Hinweisung auf das Habar, ist 
nach Allen die Wegnahme desselben nicht gestattet, so die 
Tradition: - „Es giebt keinen griifseren Eiferer 	als Gott." 
(la allada agjaru mina-l-lahi). 

Vgl. „Keinen Edlen von denKnappen glebes, dem der Mor-
gentrunk gebraeht wird." (la karima mina-1-wildfini masbaliu). 

XIV. zanna und seine Verwandten. 

(zannu wa'ahawittuha). 

„Setze in den Accusativ 'lurch (his Verbum des Herzens beide 
Theile eines neu begonnenen Satzes, ich meine durch rm.% 
baia, (alima, wag'ada, zanna, hasiba, zdama, so wie 
`a d d a. Ferner 4 a ifi , dara, g'da 1 a , welches den Sinn von 
glauben hat, ferner hab und tdallam und die dem saj jara 
iihnliehen. Durch sie setze das Mubtada)  und Habar in den 
Accusativ.” 

Erkl. 	Dies ist der dritte Abschnitt der Verba, die das 
Mubtada' vernichten, niimlich zanna und seine Verwandten. 
Sic werden in zwei Theile getheilt: 1) in Verba, des Herzens, 
2) in Verba der Verwandlung. Die Verba des Herzens zer- 
fallen wieder in zwei Theile: 	1) In die, welche das Sichere 
bezeichnen; 	deren erwiihnt Verf. lila: 	r a)fi, schen, 	ralim a 
kennen, 	wag'ada finden, dara 	wissen 	und tacallain en- 
kenne. 2) Die, welche auf das iiberwiegend Wahrscheinliche 
hinleiten; 	deren erwithnt Verf. acht: 	h fila meinen, 	z.ann a 
glauben,' llas i b a rechnen, z da ma vermuthen, `adds ziihlen, 
1) a g'it denken, g'dala setzen, hab gieb. 
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Vgl. „Ich habe Gott erkannt als den grofsten von Allen 
an Thatkraft und reicher als sie an Heeren." 	(ra'aitu-l-laha 
akbara). 	. , 

Hier ist ral fur das Sichere gebraucht. In der Bedeu-
tung von meinen steht es im Kur. 70, 6. „Fiirwahr, sie halten 
(die gottliche Strafe) ftir fern" (innahum jaraunahu V-.„1/4';111). 

-- 	-• 
Vgl. 	Fur call m a: 	„Ich kenne dich als den r Spender 

der Wohlthat, zu dir sind mit mir aufgebrochen die trappen7  
den Reitthiere der Sehnsucht und Hoffnung." 	(alimtuka- 
l-bodila). 

Vgt Fur wag'ada. „Und wenn wir finden die meisten 
von ihnen gottlos." — (Iva'in wag'adn'A aktarahum lansilsina,). 

Vgl. Fur dares: 	„Du bist bekannt als der rechtschaf- 
fene Erfiiller des Bfindnisses, 	o cUrwa, 	sei also glileklich, 
denn die Gliickseeligkeit an der Rechtschaffenheit ist lobens- 
worth." 	(durita-l-wafijja). 

Vgl. Fur tdallam in der Bedeutung von i(la m: 	„Er- 
kenne als die Hcilung der Seele die Bandigung ihres Fein-
des, wende ilufserste Milde an bei Schlauheit und List." 
(tdallam s'afWa-n-nafsi lsahra (aduwwihb,). 

Dies sind die Verba, die auf das Gewisse gehn. Zu de-
nen , welche auf das iiberwiegend Wahrscheinliche rich be- 
ziehn, 	gehiirt z. B. bfila, das aber auch bisweilen das Ge- 
wisse bezeichnet. 

Vgl. 	„Es nannten mich die Keuschen ihren Ohm, und 
ich kannte mich als einen, der einst einen Namen hatte; da 
wurde ich nicht mehr damit benannt, da er mir dock frillier 
geharte." 

Auch wird zanna bisweilen far das Gewisse gebraucht, 
vgl. Kur. 9, 119. 	„Sie wissen, 	dafs es keine Zuflucht vor 
Gott giebt aufser zu ihm." 

Vgl. 	zu ha si ba: 	„Ich rechnete, dais die Gottesfureht 
und die Giite die am besten zutragende Waare ist, wenn der 
Mann schwer wird, 	d. i. stirbt." 	(lasibtu-t-tulsit wal-etida 
ti aira tietratin). 

 

Vgl. zu zdama: 	,,Und wenn du von mir vermuthest, 
dais ich ilhereilt gegen dich handelte, wisse, ich babe, nach- 
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dem du von mir fern warest, flirwahr getrunken die Beson-
nenheit statt Unbesonnenheit." (Win taz(umini kuntu ag'halu 
fikum). 

Vgl. zu (add a: 	„ Ziihle nicht den Freund als deinen 
Genossen im Wohlstand, denn der Freund ist nur Genofs im 
Mangel." 	• 

Vgl. zu hag'it: 	„Ich hatte in ALAI (Amr einen Bruder 
des N7ertrauens vermuthct, his uns einst Ungliicksfiine betra- 
fcn." 	(had kuntu abet abil 'amrin aba tikatin). 

Vgl. zu g'dal a, Kur. 43, 18. „Und sie glauben, dais die 
Engel, die Diener sind des Erbarmens, weibliche Wesen seien." 
(wagValft -1- malVikata inat'an). 	g'dala in der Bedeutung 
glauben unterscheidet Verf. von dem gleich tiaj jara L---= ma-
chen, denn das gehort zu den Verben des Verwandelns, nicht 
zu den Verben des Herzens. 

Vgl. zu ha b: „Ich sprach, besehutze mich, o Abu Ma- 
Bic, wo nicht, 	halte mich fur einen untergehenclen Mann." 
(fahabni-mrtetin haliktin). 

Verf. macht im ersten der Verse aufmerksam, dafs die 
Verba des Herzens in solche zerfallen, welche beide Objecte 
in den Accusativ setzen, und in solche, die nicht dazu ge-
hOren. Diese zweite Klasse hat wieder zwei Unterabtheilun-
geri: a. die intransitiven, b. die nur auf ein Object transitiv 
sind. 	Das sind die, welche den Anhang zu der ersten  Ab- 
theilung der Verba des Herzens bilden. Die Verba der Verwand- 
lung, nitmlich die, welche dem 	IF3 ajj ar a gleichen, sind auch 
auf zwei Objecte transitiv, die urspriinglich Mubtada' und 
Habar waren. 	Einige ziihlen deren sieben. 

1) £3a jj ar a, vgl.: „Ich liefs werden den Lehm zurn Krug." 
(sajjartu-t-tina ibrilstin). 

2) g'dala, vgl. Kur. 25, 24.: „Wir kamen zu dem, was 
sic gethan, und machten es zu zerstreuten Atomen." (fag'dal-
nahu habtean). 

3) w ahab a, vgl.: „Es setze mich Gott als dein Liise- 
geld." 	(wahabani-l-lahu fidaka). 

4) tahada, vgl.: lcur. 18, 76. „So waviest du genom- 
men haben einen Lohn." 	(latabadta calailli ag'rfur). 
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5) i tt a b a da , vgl.: 	„Es nahm Gott den Abraham zu 
seinen Vertrauten an." 	(ittatada-l-lahu ibrahima tannin). 

6) taraka, vgl.: „Und wir liefsen.Einige von ihnen Oa- 
mals gegen andere anwogen." 	(tarakna bastjahum jamtig'u 
fi lidclin). 

Vgl. 	„Und ich zog ihn grofs, lois ich ihn zu eingn 
Bruder des Volkes gemacht hatte und sein Bart nicht mehr 
brauchte abgewischt zu werden.' 	Oa ma taraktuhu aba-l- 
1$aumi). 

radda, vgl.: „Die Sehicksals-Stiirme warfen den Franen 
vom Volke I-Jarb emu so voiles Maafs zu, 	dafs sic dabei er- 
staunt standen; es machte ihr schwarzes Haar weifs und ihr 
weifses Antlitz schwarz." (radda s'u'ilrahunna-s-stiuda baiclit). 

”Von den vor hab erwahnten Verbis gilt speciell, dafs 
sie sich als der Suspension ftihig und rectionslos setzen las-
sen. hab steht nothwendig im Imperativ wie auch tdallam. 
Ilk das Nicht-Perfectum der Verba, 	aufser diesen beiden, 
setze alles das fest, was von ihm gewufst wird." 	• 

Diese Verba zerfallen, 	wie oben 	erwiihnt ist, in zwei 
Theile: 1) Verba des Herzens, 2) Verba der Verwandlung. 
Die Verba, des Herzens zerfallen wieder in flectirbare und 
unfleetirbare. 	Die Flectirbaren sind 	die aufser hab und 
tdall am. 	Von ihnen wird gebraucht das Perfectum, Im- 
perfectum, 	der Imperativ, Part. Act. und Pass. 	und der 
Infinitiv. 	Alle diese Formen haben Rection, und sind auch 
rectionslos wie das Perfectum. Unfleetirbar dagegen sind die 
Imperativa hab und tdallam = i'lam. 

Vgl. die beiden Verse pag. 108, 110. 
Die flectirbaren Verba des Herzens haben 	allein die 

Suspension und die Flexionslosigkeit. Unter Suspension ver-
steht man das Weglassen der Rection der aufseren Erschei- 
nung, nicht der Bedeutung nach. 	Die Rection fallt we- 
gen 	eines 	Hindernisses 	weg , 	vgl. 	z a nan tu 	laz ai dun 
kft'im u n. 	Hier verhindert Lftm den Accusativ, dock steht 
zaidun virtuell im Accusativ, denn verbindet man etwas 
damit, so setzt man es in den Accusativ, vgl. zanantu la- 
z aidun 10?imun wdamran. 	Die Reetionslosigkeit dagegen 
ist das Weglassen der Rection der wortlichen Erschcinung 
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und dem Sinne nach, nicht wegen eines Hindernisses. 	Fur 
das Imperfeetum und andere Tempora gilt dasselbe in Hin-
tieht der Suspension und Flexionslosigkeit wie fair das Per-. 
fectum. 	Bei den , unflectirbaren 	Verwandten 	von 	zann a 
findet weder die Suspension noch die Flexionslosigkeit statt, 
so verhalten sich auch die Verba der Verwandlung. 

„Erlaube die Rectionslosigkeit dieser Verba, wenn sie nicht 
im Anfang•stehn, und supponire ein Pronomen der Sachlage 
oder das Lam des Anfangs bei Fallen, die die Rectionslo- 
sigkeit des Voraufgehenden vermuthen lassen. 	Setze noth- 
wendig die Suspension vor der Verneinung durch ma, in 
und lit. 	Das Lam des Anfangs und des Schwures verhalt 
sich auch so und dem Fragewort ist dies auch nothwendig." 

Erld. 	Es 	ist die 	Rectionslosigkeit 	dieser flectirbaren 
Verba erlaubt, wenn sie nicht im Anfang stehen, sondern etwa 
in der :Mitte oder zu Ende. 	Stehen sic in der Mitte, sagt 
man, 	dais 	die Rectionsfahigkeit und ihre 	Rectionslosigkeit 
gleich erlaubt seien; -auch sage 	man, es sei besser, 	sie als 
rectionsfahig zu behandeln; stehen sie abet am Ende, ist es 
besser, sie als rectionslos zu behandeln. 	Stehn diese Verba 
voran, ist ihre Rectionslosigkeit bei den BaFensern verwehrt, 
und sie regieren nothwendig. 	Kommen Falle vor, wo man 
trotz 	ihres 	Voranstehens 	ihre 	Rectionslosigkeit 	vermuthen 
konnte, so werden sie so interpretirt, dais das Pronomen der 
Sachlage verschwiegen sei. 

Vgl. 	„Ich hoffe und sehne mich, data ihre Liebe nah 
ist, abet nicht bilde ich 	mir es ein, 	dais von dir bei uns 
eine Schenkung sei." 	(ma ibttlu ladairui minki tanwilu). 

rest.: i balultu. Das H 	1st das erste Object und ladain a 
minki tanwilu ein Satz an der Stelle des zwseiten Objects, 
dann findet keine Rectionslosigkeit statt. 

Ein Fall, in dem man Lam des Anfangs supponiren mufs, 
ist; 	Vgl. „So bin ich gewohnt, dais es zu meiner Natur ge- . 
horte, 	dais ich natnlich fand, 	der Haltpunct des Betragens 
sei die Bildung. (anni wag'adtu milAku-s'-s'aimati-l-adabu =_- 
anni wag'adtu lantilaku-s'-s'aimati-l-adalm). 

Somit 	gehort 	dieser Fall zur Suspension, 	nicht zur 
Flexionslosigkeit. 	Die Kfifenser behaupten und ihnen folgt 
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Abil Bakr az - Zubaidi, wie auch Andere, dais die Flexionslo- 
sigkcit des Vorangestellten 	erlaubt sei und 	halter_ nicht fur 
nothig, die beiden Verse so zu intcrpretiren. Verf. sagt, ,er-
laube die Rectionslosigkeit" um hinzudeuten, dais die Rections-
losigkeit nicht nothwendig sei, sondern freistehe, wie auch die 
Rection. Dagegen ist die Suspension nothwendig, wenn nach 
dem Verbum das verneinende ma. oder in steht. Nach eini-
gen wird Kur. 71, 54. so interpretirt: tapmnfina in labit- 
tum 	illA kalilfin, 	„ihr 	meint, 	nicht weiltet ihr als kurzc 
Zeit." Doch Andere sagen, dies gehore in keiner Beziehung 
zur Suspension. 	Denn die Bedingung - der Suspension sei, 
data, wenn das in Suspension Sctzende weggenommen wird, 
das Agens auf das Folgende regiert und die zwei Objecte in 
den Accusativ setzt. Doch kann man dies bei dieser Stale nicht 
anwenden, da, wenn man das in Suspension setzende in weg- 
nimmt, 	das taunnuna doch 	nicht auf labittum einen 
regierenden Einflufs iibt, 	da man nicht sagen kann tazun- 
n Ana la bit tum. 	So ist die Meinung dessen, der so redet. 
Doch stimmt er vielleicht nicht iiberein mit dem, 	was man 
allgemein annimmt, dais namlich die Bedingung, welehe er 
erwahnt, nicht bei der Suspension gestellt wird und dadurch, 
dais die Grammatiker den Kuranvers all Beispiel der Suspen-
sion anetihren, bezeugen lie dies. So wird auch das Verbum 
mit der Suspension construirt, wenn nach ihm das negative 
lit steht (vgl. zanantu lit zaidun Wimun walla (amritn) oder 
Lttin 	des Anfangs 	(vgl. zanantu lazaidun kfi'imun) 	oder 
Lim 	des 	Schwures 	(vgl. 	calimtu 	lajOgunanna 	zaidun). 
Fein Grammatiker rechnet sie zu den die Suspension bewir-
kenden. Ebenso verhalt es sich mit dem Fragewort. Hier giebt 
es drei Arten: 	1) Dafs eins der beiden Objecte das Frage- 
wort sei (alimtu ajjuhum abitka). 	2) Dafs es an das Fra- 
gewort annectirt sei (calimtu gulamu ajjihim abiika). 3) Dafs 
vor dasselbe die Frage-Partikel trete (alimtu azaidun Indaka 
am (amrttn). 

„(alima in der Bedeutung: 	wisscn und 	*anna in der 
Bedeutung: Verdacht haben, regiaen nothwendig nur ein Ob-
ject un Accusativ." 

Enid. (alima, synonym dem carafa, regiert nur ein Ob-
ject, vgl. Kur. 16, 80: „Gott liefs cud'• hervorgehn aus dem 
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S-choofse 	curer Mfitter, 	ohne dais 	ihr etwas wufstet." 	(la 
tagamftna s'ai'an). 	So ist es auch mit z.anna dem i tt aha in a 
gloichbedeutend, das auch nur einen Accusativ des Objects hat. 
Vgl. Kur. 81, 24, ,,Er ist nicht Gegenstand des Meiners hiu-
sichtlich des Verborgenen." (ma huwa ala-l-aibi b4aninin). 

„Dem ra'a, mit dem Masdar r 0 a triiumen, theile die v. 215. 
Construction 	von 'anima zu, das, wie vorher angeffihrt ist, 
zwei Objecte erzielt." . 
. 	 . 

Erkl. 	13edeutet ra-1 	triiumen oder 	eine Erscheinung 
fin Schlaf, so regicrt es zwei Objecte wie das vorher erwillinte 
`alint a. 	Verf. bezeichnet dies ra'h durch die Zusetzuncrr:, des 
Masdar ru)ft., d. h. behandle ra'a mit dem Masdar ru)ja 
wie (alima behandelt wird, das auf zwei Objecte 	transitiv 
isi. 	Er bezeichnet hiermit deutlich das den Traum Bedeu- 
tende, denn wenn auch ru'j a bisweilen .fur andere Bedeutun-
gen von ra)ft als Masdar stelit, so 1st doch gewfihnlich, data 
es sein Masdar in dieser Bedeutung ist. 	Vgl. Nur. 12, 36. 
„Fiirwahr, ich sah Erlich, indem jell `Fein ausdriiekte." (inni 
arfini a(f)iru tamriin). 

Vgl. 	„Es machte mich wach Abu Hanas', Talk und 
(Ammar, bisweilen auch UtAlii. Sie erschienen mir im Schlaf, 
als meine Genossen (arahum rufkati), bis dais voriiber war die 
Nacht und dahin schwand: 	Da war ich wie der, welcher 
zur Tranke liiuft nach einer Lufispiegelung, doch keine Tran-
kung erreicht." 

„Man darf hierbei nicht, 	wenn eine 'Hinweisung fehit, , 
Alas Ausfallen beider oder eines der Object° erlauben." 

Erld. 	Nur wenn sick eine Hinweisung auf das Object 
N•orfindet, 	darf man 	das eine 	oder beide 	ausfallen 	Lassen. 
(hal zananta zaidan lsit'iinan, Antwort: zanantu). 

Vgl. 	„Hach welchem Buche oder welcher Sunna sichst 
du ihre Liebe als einen Vorwurf gegen midi an und reeh- 
nest sic dazu?" 	(watal)sibu). 

• 

Ein Beispiel voin \Vegfallen des einen Objects 	wegen 
der Hinweisung darauf ware: 	bal zananta al)ndan kiei- 
man, Antwort: zananta zaidan. 	' 

'8 
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.. 	Vgl. 	„Du hast in meinem Herzen, glaube nichts ande- 
res (la tazunni .,„%airahn), die Stelle tines Geliebten, Geehrten 
eingenommen." 

Dies ist die richtige Auffassung der Grammatiker. Fiihrt 
abet- nichts darauf hin, dais etwas weggenornmen sci*, so ist 
.die Wegnahme weder beider noch eines von beiden erlaub't. 

„ Wie tazunnu behandle takftlu, wenn es sich eine- nn 
Fragewort anschliefst und keine Trennung (lurch etwas an- 
deres eintritt, 	als (lurch ein Zarf, 	oder durch etwas einem 
Zarf ahnliches, 	oder -durch 	ein Regime von t a 1 il I U. 	Tritt 
abet- durch eins von diesen eine Trennung ein, kann es ge-
schehn." 

Erkl. 	kala ist der Art, dais, wenn ein Satz nach thin, 
steht, 	dieser in der directen Rede auftritt. 	Der Satz nach 
ls al a tritt eigentlich an die Stolle des Ace. als Object, 	and 
man kann 101 a nach der Weise von zanna gehn Lassen, so 
dafs es Mubtada? und Habar als zwei Objecte in den Accu-
sativ stcllt wie zan na. Bekanntlich haben die _Amber hierin 
zwci Lehrweisen, die erste und gewanliche Auffassung ist, 
dais Is al a nicht wie zanna geht, aufser tinter Bedingungen, 
von denen Yeti: so wic die meisten Grammatiker vier erwahnt: 
1) mufs das Verbum im Imperfectum stehn; 2) in der zwei-
ten Person, was Verf. durch talsalu andeutet; 3) Inas ihm 
ein Fragewort - voraufgehn; 	4) darf zwischen 	ihnen d. i. 
zwischen der Frage und dem Verbum keine Trennun o- ein- tn 
treten, dutch etwas, das weder Zarf, noch Mag'rar, noch ein 
Regime des Verbum ware. Wird es durch dergleichen getrennt, 
thut dicse Trennung dem talsidu keinen - Schaden. Fin Bei- 
spiel , 	in dem Bich alle Bedingungen finden, 	ware a t alsalu 
(amran •muntalikan. 

Vgl. 	„Warm sagst du, dais die eilenden Katneele tra- 
gen die Mutter des Krtsim und den Kasim?" 

Steht das Verbum nicht im Imperfectum, 	regiert Vila 
nicht zwei Objecte nach diesen Lehrmeistern. 	Dasselbe gilt, 
wenn es zwar im Imperfectum steht, doch ohne TA der zwei- 
ten Person, 	oder wenn ihm keine Frage voraufgeht, oder 
Hun 	eine Frage 	zwar voraufgeht, 	abet- site getrennt wird 
durch etwas, das weder ein %art' noch ein Mag'rhr, neat ein 
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Regime 	von takhlu 	ware, 	vgl. 	a'anta 	takfilu 	zaidun 
muntalikun. Dagegen vgl. dindaka talsfilu zaidan mun- 
talilsan 	oder 	afi-d-dari 	takialu 	zaidtin 	muntaliktin 
oder it(ainran takfilu munt.alikan. 

Vgl. 	„Nennst du unkundige die Sane des Lu'ajjun, 
beim Leben cleines Vaters beschwiire ich dish, oder sich un-
kundig stellende." 

Finden sich alle erwahnten Bedingungen vor, kann man 
Mubtada' und Habar in den Accusativ als Objecte von ta-
kali' setzen, oder auch in den Nominativ nach der Weise 
der Wortanfahrung. 

„Man behandelt lsala, auch ganz allgemein wie *anna 
nach 	der Auctoritat von Sulaim, vgl. nenne diesen giltig." 
(kul do, mus'filslin). 

Erkl. 	Die zweite Lehrweise der Amber ist die des 
Sulaim, wonach Villa ganz allgemein wie zanna geht mit 

. dem Accusativ 	beider Objecte, gleichviel, ob es lin Imper- 
fectum steht oder nicht, und ob (lie erwahnten Bedingungen 
in ihm stattfinden oder nicht. 

Vgl. 	„Sic sprach, und ich bin ein verstandiger Maim, 
dieses beim Leben 	Gottes 	ist ein 	Israelit." 	(Vila hada 
isrh'inCin). 

XV. 	a lama und ara. 

„ra'a und (alima regieren transitiv drei Objecte in der v. 220. 
Form von ara und dlama." 

Erld. 	Drei Objecte regieren sieben Verba, dazu gehort 
dlama und ara. 	Verf. erwiihnt, 	dais 	ihre 	urspriingliche 
Form (alima und ral sei und dafs sie nur mit dem Hamz 
drei Objecte regieren, denn bevor Hamz davortrat, regierten 
sie nur zwei. 	Das Davortreten 	des Hamz fiigt ihnen nosh 
das dritte Object hinzu, namlich das, 	was Fa`il war, bevor 
Hamz 	davortrat. 	Das Fit<il 	wird 	in 	diesem Fall mariii. 

8* 

   
  



116 	 a`lama und ara. 

Denn es ist das Wesen des Hamz, dais es das Fffil zum 
1\laf`til macht. 	War das Verbuin, 	bevor Hamz 	davortrat, 
intransitiv, 	wurde es nachher transitiv auf ein Object; 	war 
es vorher 	transitiv auf. ein Object, 	wurde es 	nach seinem 
Davortreten transitiv auf zwei Objecte; war es transitiv auf 
zwei Objecte, wird es (larch das Davortreten von Hamz tran-
sitiv auf drei. 

„Was allgemein galt fir (lie zwei Mal'ill von (aliin a, 
gilt auch richtig fiir das zweite und dritte.” 

Erkl. 	Es 	gilt 	fiir 	das .zweite und 	dritte Maf ( Cil 	von 
(alima und aril, das, was fur die zwei Objecte von (alima 
und ra)tt feststand, 	niimlich dafs sie urspriinglich Mubtada)  
und Habar sind, 	ebenso 	die Moglichkeit sie rectionslos zu 
setzen und zu suspendiren in Bezug 	auf jene beiden sc. 
Mubtada? und Mbar. 	Ferner, dais man beide Objecte oder 
eins von ihnen wegnehmen kann, wenn etwas darauf hinleitet, 
vgl. 	dlamtu 	zaidan 	(amran Isit'imAn. 	— 	Das 	zweite • 
und dritte 	dieser Objecte 	sind 	urspriinglieh Alubtada) und 
Habar. 	Es ist maglich, das Agens in Bezug auf sic. !craft- - 
los zu setzen. Vgl. earnr fin agamtu zaidan lsWitnun, und 
die Ueberlieferung: 	„Der Segen, that uns Gott kund, stein 
bei den Grofsen." So ist auch mi;glich die Rectionskraft des 
des Verbum in Bezug auf sic zu suspendiren, 	vgl. dlarnt ti 
zaidan ldamrun Is A?imun. 	Auch kann man eins von ih- 
nen oder beide, wenn etwas darauf hinfiihrt, weglassen. 

„Wenn die beiden Verba ohne Hamz ein Marti' regie-
ren, erreichen sic mit dem Hamz zwei derselben. Das zweite 
von ihnen 	ist wie das 	zweite der 	beiden,  Maffil von !cash 
und dies ist ihnen in jeder Regel nacliahmend." 

Erkl. 	Wie voraufgeht regieren r a'A. und 'a 1 i in a, wenn 
das Hamz der Uebertragung vor sic tritt, drei Maf`fil; dock 
in diesen beiden Versen zeigt Verf. an, 	dafs dies nur dann 
von ihnen gilt, wenn sie, bevor Hamz davortrat, zwei Objecte 
regierten; regierten sic aber vorher nur eins, wie, wenn mei 
in der Bedeutung von abs ara er salt, stand und calima in 
der Bedeutung von (ara fa erkannte: so regieren sic mit Hamz 
nur zwei Objecte. 	Das zweite dieser zwei Objecte ist wie 
das 	zweite Object von 	kasa und a.(ta darin, 	data es nicht 
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mi;glicit ist, cs als Unbar vom Ersten zu gebrauchen; ferner 
darin, dais es gestattet ist, es mit dem Ersten wegzunehmen; 
flacon auch das Zweite wegzunehmen und das Erste zu lassen; 
endlich das Erste wegzunehmen und das Zweite zu lassen, 
selbst wenn hierauf keine Hinweisung stattfindet. 	Ein Bei- 
spiel, wo beide weggelasscn sind, ware dlanttu wa'actaitu 
so wie wa'am ma man 11'01 wattals a. „Lind was anlangt den, 
der giebt und farchtet Gott." 	Ein Beispiel, wo das Zweite 
weggenommen und das"Erstc gelassen ist, ware anamtu 
z aidttn, vgl. lliur. 93, 5. „Und farwahr Gott wird dir ge-
ben und du wirst zufrieden sein (walasaufa ju`tika rabbuka)." 
Ein Beispiel, wo daS Erste genommen und das Zweite ge- 
lassen ist, vEl. wadtaitu dirhaman, vgl, liur. 9, 29. 	„So 
dais sie geben den Tribut von einer Hand, 	d. i. glatt von 
der Hand weg, 	wahrend sie sich demiithig unterwerfen." 
(batta ju(tti-l-g'azjata). 

„Wie das behandelte aril ist nabba'a, alj bara, had- 
data, anba'a, auch 1,3abbara.” 	 . 

Erkl. 	Verf. giebt sichen Verba als drei Objecte regie- 
rend, an. 	Ucber aria und dla ID a hat er scion gesprochen,- 
jetzt folgen die andercn fiinf. 	Zu, nabbtea: 

Vgl. 	„Ich wurde . berichtet 	(nubb?tu zur`ata juhdi il- 
lajja), dafs Zur(a, wie denn die Thorheit ihrem Namen ent-, 
spricht, zu mir bringe die seltensteti Dichtungen." 

Vgl. zu Cabbara: 	„Was hindert dich, 	wenn du mir 
als 	krank 	gemeldet bist 	(ida ubbirtini danifan), 	und 	dein 
Mann eines Tages verschwunden ist, zu mir zurackzukehren?‘,  

Vgl. zu h a ddat a: „Oder ihr verweigertet, was von Euch 
gefordert wurde; von wem aber seid ihr berichtet (man hud-
dittumahu), dafs er fiber uns Herrschaft iibe?" 

Vgl. zu anba'a: 	„Mir wurde berichtet von Kais, (un- 
b?tu isaisan) und nicht erforsehe ich ihn als einen solchcn, far 
welchen man ihn ausgiebt, als den Besten der Bewohner 
von Jaman." 

Vgl. zu halt b ar a: „Ich wurde benachrichtigt (hu bbir tu 
saudiliu,-1-arnimi 	inaritlatan), dafs Satulte von al-Oa- 
'nun krank sei. und ich ging um sie zu besuchen von mei-
ner Famine in Egypten." 
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Verf. erwahnt, data ara bisweilen drei, 	bisweilen zwci 
Objectc regiert; 	diese Verba sind iihnlich arti, 	sic regieren 
drei und zwei Objecte. 

XVI. 	Das regierende Subject. 

(al - Fa' il). 

v. 225. „Fa% sind die zwei in den Nominativ gesetzten Worter 
in den zwei Satzen a.ta zaidun munIran „es kam Zaid, 
indent leuchtete sein Antlitz" und n icma-l-fat a „wie schon 
ist der Mann." • 

Erkl. 	Verf. behandelt den Nominativ, welchen das voll- 
standige-Verbum verlangt, d. i. das Fall oder dessen Stell-
vertreter. In diesetn Capitel behandelt er das Fitql, und dies 
ist das Nomen, an welches ein Verbum nach der Weise von 
fdala od'er seinesgleichen 	angelehnt ist. 	Sein regelrechter 
Casus ist der Nominativ. „Nomen" umfafst bier das reine No- 
men, vgl. 154ma zaidun und das, 	was als solches erklart 
werden mufs, vgl. jurg'ikuni an talsfima = 	kiittmuka. 
Die nidiere Bestinunung, „das woran ein Verbum angelehnt 
ist" schliefst 	dasjenige aus, 	woran etwas anderes angelehnt 
wird, IN ie sonst ein Wort, vgl. zaidun abetka, oder ein Satz, 
vgl. zaidun lsttm a, oder etwas, das virtuell ein Satz ist, wie 
zaidun isieimun gulftrnuhu. 	Der zweite Zusatz „ein Ver- 
bum nach der Weise von fdala" schliefst das Wort 	aus, 
woran ein Verbum nach der Weise von fdila angelehnt 
wird, denn dies 1st der Stelivertreter vom Fttil. — „Seines-
gleichen" in obiger Erklarung ist das dem erwiihnten Verbum 
Gleiche, d. i. das Part. act. oder das ahnliche Eigenschafts-
wort und das Masdar, ferner das Nomen verbi wie haihata, 
das Zarf, G'tirr wa Mag'ror, die Form des Vorzugs aralu. 
Auf die erwahnten Fiille weist Verf. bin durch „die beiden 
in den Nominativ Gestellten", d. h. (lurch das Verbum, oder 
das dem Verbum ahnliche in den Nominativ Gestellte. 	Er 
giebt zwei Beispiele von dem Burch das Verbum in den No- 
minativ Gestellten, 	das Eine 	steht im Nominativ 	durch emit 
flectirtes Verbum, 	das Zweite eteht durch ein unflectirbares 

   
  



al - Fa` il. 	• 	 119 

Verbilin im Nominativ, durcli ein dem Verbo iihnliches steht 
w ag'h u h u in „m u n i ran w ag'h u h u" Mr Nominativ. 

' 	„'Nach einem Verbuni steht ein Fli(il; steht ein sichtbares 
Wort d. i. emit Nomen substantivuna da, so ist es dies , 	wo 
nicht, so ist ein Pronoinen vcrborgen:" 

Erich 	Das FAS] steht der liege! each, nach dem es in 
den Nominativ Stellenden sc. nach dem Verbum oder seines- 
gleichen. 	Es darf nicht voranstchn von dem, was es in den 
Nominativ stellt; konmien solche Falk von, wie az-zaidani 
Vtma, so ist az-zaidani Mubtada), nicht vorgestelltes 11'11 
und das Verbum nach ihni setzt eM verschwiegenes Prono- 
men in den Nominativ. 	So ist die Lehrweise der Basrenser. 
Die Ktifenser aber erlauben in alien cliesen Fallen die Vor- 
anstellung 	des 	Fffil. 	Der 	Nutzen 	dieser Streitfrage 	zeigt. 
sich 	nicht in der Form 	des 	Singular wie 	zaidun 	Isania; 
aber nach den Kfifensern kann man 	sagen 	az - zaicl an i 
lama und az-zaidetna lsama, wogegen nach den Bwen- 
sern man az-zaidani 	]canna und az-zaidfina isainit, mit 
dem Alif und dem Waw im Verbum sctzen mufs, die .die 
beiden regiercnden Sub.;cete sind. 	Darauf zielen im Verse 
die Wortc „nach einem Verbum steht ein Fa(il." 	Das Ver- 
bum und das ihm Aehnliche nail's ein in den Nominativ Ge-
stelltes haben; entweder cin offenbar Hervortretendes, do, wo 
keine Verschweigung stattfindet, oder ein Verborgenes, wean 
dasselbe nicht hervortritt. 

„Stelle blocs das Verbum, rverm es an einen Dual oder 
Plural angelehnt wird, vgl. f a z a - s'- s'u h a d ii3u , 	„es starben 
die Zeugen". 	Bisweilen sagt man saciclii mid sdicl A, und 
das Verbum ist angelehnt an 	das naeli 	ihm offenbar Her- 
vortretendc." 

Erkl. ' Der grofse Theil der Araber lehrt, days wenn 
clas Verbum an ein Nomen substantivurn im Dual oder Plu-
ral angelehnt ist, cs von einem Merkmal entbliifst sein 'nut's, 
das den Dual oder Plural anzeigt. 	Es ist dann, wie wenn 
es an einen Singular angelehnt wind. Setzt man aber das Ver- 
bum limit dem Dual- und Plural-Buebstaben 	(Imma az-zai- 
clani), gesehieht dies nicht, um ein Merkmal an das Verbum 
7,u bringen, 	dais das 	nach dem Verbum steltende sichtbare 
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Nomen von demselben in den Nominativ gestellt ware, und dais 
die mit dem Verbum verbundenen I3uchstaben Alif, NV (iNV, 
NCtn 	solche Buchstaben waren, die den Dual oder Plural 
des regierenden Subjects anzeigten; 	sondern man bctrachtet 
das sichtbare Nomen als ein 	nachgestelltes Mubtada), und 
das vorgestellte Verbum und was mit demselben verbunden 1st, 
als ein Nomen, das durch das Mubtada)  in dem Nominativ steht. 
Der Satz steht dann an der Stelle des Nominativ als Habar 
voni nachstehenden Nomen. 	Auch kann es nach einer an- 
dern Weise gefarst werden, namlich das, was mit dem Verbum 
verbunden ist, sei das von demselben in den Nominativ Ge-
stellte wie voraufgeht, und das nach item sei eine Apposition 
zu dcm Pronomen (d. i. Alif, Waf, N fin), das mit dem 
Verbum verbunden ist. — Die LehrweiSe eines Theils der 
Amber, namlich der Kinder des Hark Ibn Ka`b ist wie as- 
Saffttr im Commentar des Buches sagt, dais man, wenn das 
Verbum an ein sichtbares Wort int Dual und Plural ange- 
lehnt wird, man ein Merkmal 	ilnn beigiebt, 	das 	den Dtial 
and Plural anzeigt, so wie das Ta in Istimat das Femininuin 
bei alien Arabern anzeigt. Das Nomen nach dem erwahnten 
Verbum sei durch dasselbe in den Nominativ gestellt wie h in-
du n im Nominativ steht von kamat. 

Vgl. „Er iibernahm selbst die Bekampfung der Ketzer, 
nachdem ihn schon hn Stich gelassen der Nahe und der 
Feriae" walsad aslamahu inub(adun waliamimun. 

Vgl. 	,,Es tadelt mich meine Familie wegen des Kaufs 
der Palnic, und sie alle beschuldigen midi" (jalamanani abli). 

Vgl. 	,,Es sateen die Ziichtigen das graue Haar schim-
inern in theinem Backenbart und wandten von mir die glan- 
zenden Wangen." 	(ra'aina-l-gawiini). 

Die 	Worte Verf. 	sdida und 	sacidit 	bedeuten, 	date 
bisweilen beim Verbum, das an ein 	sichtbares Wort ange- 
lehnt ist, ein Merkmal den Dual oder Plural zu bezeichnen 
steht; loch zeigt Verf. (lurch „bisweilen sagt man" an, data 
ea selten sei, so vet-halt skit auch die Sadie. 	Es ist selten, 
wenn 	man 	das 	Verbum 	als 	emit 	an 	ein 	folgendes 	of- 
fenbnres Wort Angelehntes 	setzt. 	Hingegen, 	wenn 	man 
das Verbtun 	betrachtet als 	angelehnt 	an das Alif, 	Wfiw, 
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Nit n, mid das nach ihm stehende offenbare Wort als Alub- • 
tadal oder 13adal (Apposition) vom Pronomen in dem Verbum, 
At),  ist diese Construction nicht selten. — Diese seltene Aus-
drucksweise zeigen die Grammatiker an mit dem Beispiel 
alcaluni al- barttkit u „es frafsen mich die Flohe". 	Verf.- 
Mita 	als Beispiel 	in seinen 	Biichern 	die 	Stelle nach 	der 
Lesart an: „es wechseln ' sich bci Euch Engel in der Nada 
und Engel am Tage ab " (jata`itl5abitna, fiktun maltVikatun). 
al-baragita und maleikatun stehe als Fii`il von akalani 
und jata(filsalifina. 

„Ein Verbum das verschwiegen wird, setzt in den 'No-
minativ das Fffil, vgl. Zaid in der Antwort auf die Frage 
wer liest?" 

	

Erkl. • Findet 	eine Rinweisung 	auf das Verbum 	statt, 
kann es wegfallen und sein FIT bleibt stehn, vgl. das Bei- 

	

spiel irn Textvers. 	Auch wird das Verbum nothwendiger 
Weise weggenommen Kur. 9, 6. „Wenn einer der Vielgiittrer 
Bich um Schutz anflcht". 	So 	verhalt sich jedes Nomen im 
Nominativ, 	das nach i n oder idtt 	stcht; 	es ist nothwendig 
durch ein weggefallenes Verbum in den Nominativ gestcllt, 
vgl. 15:ur. 84, 1. 	„Wenn der Himmel sich zerspaltet". 	So 
ist die 	Auffassung der 	grofsen .  Masse der Grammatiker. 
Doch handeln wir dariiber welter unten beim Capitel von der 
A b 1,vendung (Is'tigill). 

,,Das Ttt Fern., welches dem Perfect= sich anschliefst, 	v. 
wenn es fur ein Fern. steht, ist wie: Hind ertriigt nicht Un- 
bildc." 	(abat hindu-l-adtt). 

Erkl. Dem Verbum Perfecti, das an ein Fem. angelelint 
wird, hiingt sich emu ruhendes TA au, welches anzeigt, dais das 
Fet`il cin Femininum ist, gleichviel, oh es im wirklichen oder 
metaphorischen Sinne steht. 	Es sind ]tier zwei FAN; 1) wo 
es nothwendig, und 2) wo es miiglich ist. 

„Dies TA Fern. ist nur nothwendig bei dem Verbum ei-
nes Pronomen, das mit demselben verbunden ist, oder an ein 
weibliches Wesen denken hifst." 

Eal. 	Tti Fem. hiingt sich an das Perfeetum an zwei 
Stellen: 	1) wenn das Verbum an ein Pronomen Fern —, das verbunden ist, angelehnt W•Ml, gleichvielo., h es in Walirlieit, 
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oder nur iibertragener Weise Fein. ist, vgl. hi ndun 15:ain at, 
as'-s'a,msit taldat; 	ist aber das Pronomen getrennt, 	steht 
das Ta Fern. nicht: hindun ma lsama ilia hij a. 2) Wenn 
das Fffil offenbar ein wirkliches weibliches Wesen ist, 	vgl. 
kamat hindun. 	Es versteht sick 	nach den Worten des 
Verf., dais es nur an diesen beiden Stellen nothwendig steht. 
TO', Fem. ist nicht nothwendig bei einem sichtbaren Femini- 
num, das aber nur iibertragener Weise ein solches ist, 	vgl. 
taldat und talda, as'-s'anasu, und such nicht im Plural wic 
welter unten behandelt wird. 

„Bisweilen 	erlaubt die Trennung 	(des Fil'il vom Ver- 
bum) die Weglassung des Ta in Fallen wie: „es Earn zurn 
Richter die Tochter des Stehenden." 	(ata-1-1sadija bintu-1- 
wakifi). 

Wird 	das Verbitin 	und seize 	wirklich 	weibliches Fh'il 
Burch etwas 	anderes als illa von einander getrennt, ist die 
Setzung und die 	Wegnahme des Ta erlaubt, besser aber 
ist _die Setzung. 

„Die Wegualune des Ta Fern. bei der Trennungspartikel 
illa wird vorgezogen. 	Vgl. „Niemand ist rechtschaffen als die 
Miigde von Ibnu-l-Vi.la." 	(rna zaka ilia fatatu-bni-l-Gala"). 

	

Erkl. 	Steht zwischen dem Verbum und deco Edit Fem. 
illii, ist die Setzung des Ta bei der Mehrzahl nicht erlaubt; 
man 	sagt 	nicht 	ma Isamat 	illa 	Hindun. 	Bisweileu 
kornint es bei 	den Dichtern vor; 	vgl. 	„nielits blieb als die 
hliglichen Bergreiben." 	Die Worte 	des Verf., 	„dais 	die 
Wegnahme der Setzung vorgezogen werde", zeigen eigent- 
Bch an, dais' die Setzung des Ta erlaubt sei, loch ist's nicht 
so. 	Meint Verf. damit, 	dais die Weglassung des Ta der 
Setzung vorzuziehen sci, 	mit 	Riieltsicht darauf, 	dais 	die 
Weglassung in Prosa und Poesie, 	die Setzung aber nur 
in der 	Dichtung 	vorkomme, 	so ist's 	richtig. 	Will er sa- 
ger, die Wegnahme sei haufiger als die Setzung, so ist es 
nicht richtig, denn die Setzung ist Behr selten. 

,,Die Wegnahme des TA Fem. ltoinint bisweilen vor ouch 
ohne eine Trennung; bei dern Pronomen des metaphorischen 
Femininum komint sie in der Dichtung vor." 
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Erkl. Das TA wird bisweilen von einem Verbum genolu- 
men, 	(las an ein wirkliches Femininum angelehnt ist, 	ohne 
pirte Trennung; doch ist das sehr selten. 	Sibawaihi berichtet 
kal a fulanatu. — Bisweilen wird das TA, Fem. von einem 
Verbum, das an ein Pronomen eines metaphorischen Prono-
men Fem. angelehnt ist, weggenommen, doch kommt this al-
lein in -der Dichtung vor. 

Vgl. 	„Leine Wolke trUpfelt Regcn wie sic, and keine 
Erde grunt in der 'Weise wie sie." 	(walit arqun abkala,). 

„Das TA mit einem Plural, 	der nicht sanus masculini 	c. 
ist, 	ist wie das Ta mit dem Singular von al-1 abinu; 	the 
Weg,nahme desselben in ni(ma-l-fat At u 	(wie schon das 
Madchen) halt man fiir gut, denn das Ziel nach der Gat- 
tung ist darin klar." 	- 

E!rkl. Lehnt sich das Verbum an einen Plural, kann dies 
ein Pluralis sanus sein oder nicht; ist es ein Pluralis sanus, 
dad man das Verbum mit TA Fem. nicht verbinden, vgl. 
lama 	az-zaidlina. 	1st es kein Pluralis san. masc., 	kann 
es ein Pluralis 	fractus fiir 	ein "Masc. oder Fern. sein 	oder 
ein Pluralis sanus Fern. 	Bei diesen drei Fallen kann man 
TA, selten oder weglassen. 	Die Setzung des TA geschieht, 
weil es sich bezieht auf eine Schaar, 	die 	 , Weglassuna0 	well 
es auf den Plural geht. 	— 	Vert. zeigt mit dem Bcispicl 
darauf bin, 	dais Ta mit Pluralis fractus und dem Plura- 
lis sanus fern. wie das TA mit dem sichtbaren Nomen, das 
eine 	metaphorische 	Femininal-Bedeutung hat, sick verhalt; 
vgl. labinatun, man sagt kusira und kusirat al-labinatu. 
Bei 	nicm a und 	seinen Verwandten ist, 	wenn das Fail ein 
Femininum ist, die Setzung und %Veglassung des TA erlaubt. 
Selbst wenn das Ffi.`il ein wirkliches Femininum ist, 	gelten 
bride Ftille. 	Dies ist nur darum moglich, well im FAcil eine 
Umfassung der Gattung 	erstrebt ist und es wird 	behandelt 
wie der Pluralis fractus, 	indent man TA setzt und weglafst. 
Es 	gleicht 	demselben 	darin, 	dais das 	darnit Erzielte 	eine 
Mehrzahl umfafst. 	Die Worte des Arerf. sagen aus, dais die* 
Wegnaltme fur gut gehalten wird, doch die Sctzung dessel-
ben ist b.,..,sser. 

„Das Urspriingliche beim Fffil ist, 	dais es verbunden 
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stehe, dageden beim Maral ist urspriinglich, dais cs getrennt 
sei. 	Bisweilen kommt aber das Gegentheil des Ursprungli-
chen vor, und Bisweilen steht das Maf ( iil vor dem Verbum."• 

Erkl. 	Urspriinglieh 	schliefst sich 	das Fail 	dem Ver- 
bum an, 	ohne dais ctw•as beide trennt, denn es ist wie der 
Theil von ihin. 	Deshalb wird aueh das Ende des Verbum 
mit rultenden Buchstaben gesetzt, wenn es ein Pronomen dcr 
crsten oder zweiten Person ist. 	Man setzt es mit ruhenden 
Buchstaben nur aus Widerwillen gegen 	das Aufeinander- 
folgen von vier bewegten Buchstaben. 	Dies ist aber nur 
in einem und demselben Wort& unbeliebt und daher fiihrt 
dieser Umstand darauf hin, dais das Fit'il mit seinem Verbum 
wie ein Wort ist. — Beitn Maral ist dagegen urspriinglieb, 
dafs es vom Verbum getrennt wird, dadurch, dafs es nach dem 
Fa.`il steht. 	Es kann vor dem Fail nur clann stehn, 	wenn 
es von dem frei ist, was wir weiter unten erwiihnen, so sagt 
man daraba z ai clan 'ann. an. 	Bisweilen steht das Mafq11 
vor dem Verbum. 	Es finden hierin zwei Falle statt: 1) dafs 
die Voranstellung nothwendig ist, wie z. B. wenn das Mafcal 
ein Bedingungs-Nomen, vgLajjan tadrib adrib; ein Frage- 
Nomen, vgl. a j j a rag'ulin d a ra b t a ; wenn loam der Aussage, 
vgl. kam gulf min malaktu, oder ein getrenntes Pronomen 
steht, das wenn 	es 	folgt, verbunden 	werden mufs, 	vgl. 
Wilk a nacbudu. Warde dies Marill nachgestellt, miiste es 
nothwendig verbunden werden, vgl. n a% u du ka. Daher mufs 
das Maffd hier vorstehn; ein entgegengesetzter Fall wiire: 
addirhamu ijjethu dtai tuk a, dcnn bier ist's nicht nothig 
ij jahu voranzustellen, da wenn man es nachstellt,. man das- 
selbe verbinden und trennen kann. 	2) Dais die Vor- und 
Nachstellung miiglich ist, vgl. daraba zaidun (am ran und 
(anaran daraba zaidun. 

n Stelle 	das . Maftill nach, 	wenn eiue Verwechslung zu 
befiirchten ist, 	oder das Fil'il ein Pronomen ist, 	das nicht 
beschriinkt wird." 
. 	 . 

Erkl. Das F'dil mufs stets dem Marid vorangehn, wenn 
eine Verwechslung des einen von ihneu mit dem anderen zu 
beftirehten ist; so ist's, wenn die Analyse dunkel ist und nicht ein 
Umstand Bich vorfindct, welcher das FiVil vom Mared unter- 
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scheidet, 	vgl. daraba 	mesa cis a. 	in a sa 	mots. bier Fail 
sein und 'is& 111af(6.1. So lehrt die Mehrzahl. 	Einige erlatt- 
bcn die Voranstellung des Maral in diesen uncl ahnlichen 
Fallen und fiihren als Grand an, 	dais die Araber einen 
Zweck haben in der Undeutlichkeit, ebenso wie in-  der dent- 
lichen Darstellung. 	(Venn aber ein Umstand das Fa.% vom 
Aittf`al untorschcidet, ist die •Voranstellung und die Nachstel- 
lung des MaVal 	moglich, 	vgl. 	akala 	m a sa-l- kumat ra 
und alcala-l-kuinatril, mesa. 	Audi ist die Voranstellung 
des Ftt(il und die •Nachstellung des MaNd nothwendig, wenn 
das Fa(il ein Pronomen ist, 	das nicht beschriinkt wird, vgl. 
darabtu z aid an; ist es aber beschrankt, mots es nachstehn, 
vgl. ma daraba zaidan ilia ana. 

„Das durch illy oder i n nam a Besehrankte stelle nach; 
bisweilen steht es voran, wenn ein Zweek, dafar deutlich ist." 

v. 

. 

240. 

Erkl. Wird Fffil oder Mafal durch ill a oder innam a 
beschrankt, 	steht es nothwendig nach. 	Bisweilen lafst skit 
das 	beschrankte Fail oder Mafcal vor das Unbesehrankte 
voraufstellen, wenn das Beschriinktc von dem andern deutlich 
unterschieden ist. 	Dies kann geschehn, wenn die Besehran- 
kung durch ilia stattfindet. — FiOet aber die Beschriinkung 

-durch in n am a statt, ist die Voraufstellung des Beschriinkten 
nicht moglich, 	da es nur 	durch seine Nachstellung 	als ein 
Beschranktes deutlich ist, grade in entgegengesetzter Weise 
als das durch ill a Beschriinkte; denn dies wird erkannt da-
durch, dais es nach ill a steht-, gleichviel ob das 1Wi1 oder 
Maf (id vorausgeht oder nach dein Verbttm steht. 	Vgl. das 
besehrankte Fffil 	in: 	innaniti 	daraba 	(ainrau 	zaidun, 
und das 	besehrankte Maral in: inn a ma daraba zaidun 
(ainran. 	Vgl. dagegen ma daraba canaran illa zaidun 
und ma dfiraba zaidun ills camran. 

Ein Beispiel des durch ills beschrankten Fffil, das vor-
aufgeht, ware ma daraba ills zaidun camran. 

Vgl. 	„Nur Gott weifs WaS in uns erregt hat ihre Ta- 
towirung am Abend als sich entfernten die Bewohner des IVohn-
platzes."*) (falam jadri illii-l-lahu ma hajjag'at land wis)tunuhil). 

• I- 
. 

") Der Commentar liest ina'i fiir Anal. 
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Lin Beispiel des durch illy beschrankten Maf`ill ware 
ina iJarabit ilia (amran zai dun. 

Vol 	37 Ich versah mich zur Reise von Laila (lurch die r,  
Unterredung einer Stunde, 	und es vermehrte ihr Wort nur 
um das Doppeltc das, was in mir war." 

Das 	durch 	innatna Beschrankte 	lafst eingestandener 
lliafsen 	die Voranstellung 	nicht zu. 	Das 	durch 	illy 	Be- 
schriinkte 	bietet 	drei 	Lehrweisen: 	1) Die Lehrweise 	der 
meisten Basrenser, von al-Far& und Ibnu-l-Anbilri, ist, dais 
das durch ills Beschrankte Fffil oder MaNd sein miisse; ist es 
Fffil, so sei seine Voranstellung verboten, man lconne nicht sagen 
mil daraba ilia zaidun (amriln. 	So erkliirt man auch 
den obigen Vers auf andere Weise, nandich ma hajjag'at 
lima, als Mafqt1 eines weggenommenen Verbum sc. dara, 
dann geht das beschrankte Fil'il nicht vor dem Marfa vor-
auf, denn dies ist nicht Mani eines erwahnten Verbum. 
1st aber das Beschrankte ein Marti], so ist seine Voranstellung 
miiglich, vgl. ma  claraba ilia (amran zaidun. — 2) Die 
Lehrweise von al-Kisfei; 	dais die Voranstellung des durch 
illa 	Beschrankten 	sei 	es 	Fa(ii 	oder 	Marfa 	erlaubt 	sei. 
3) Die Lehrweise einiger Basrenser, welche al-G'uzfili und 
as'-S'alaubin fur gewahlt halt, 	dais 	die Voranstelluug des 
durch 	illy Bcschrankten 	nicht 	moglich 	sei, 	sei 	es 	Fil'il 
oder AlaNtl. 

„Haufig sind Falle wie: es fiirchtet seinen Herrn (Umar 
Ottfit rabbahu ctrnarit); abnorin aber sindFalle wie: es schmiickt 
seine Bliithe (len Baum.” 	(zana nauruhtt as'-s'ag'ara). 

Erkl. 	Haufig ist im Arabischen die Voraufstellung des 
Maf (61, das ein Pronomen umfarst, welches auf das nachge- 
stellte Fffil sich bezieht, vgl. das erste Beispiel. 	Dicscs ist 
gestattet, wiewohl darin eine Beziehung auf ein der aufseren 
Erscheinung nach Nachgestelltes ist, 	veil das Fffil dem Sinne 
nach dem MaNd voraufgeht; 	denn ursprunglich wird das 
Iffil mit dem Verbuni verbundcn, 1'0106 stelit es in eigent-
licher Stellung voran, wenn es anal in der aufseren Erschei- 
nung !lad-aria. 	Wenn nun aber das Maria ein Pronomen 
um-Furst, das sich auf das bezieht, was mit dem Ftt(il verbun-
den ist, so ist die Frage, ob dann die Voranstellung des Marill 
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vor das Fffil miiglich sei. Hieriibcr ist Meinungsversehieden-
heit; vg1.4araba k 9 l it inahit g'firu hi n d in. Der, welcher es 
9rinubt, und das 	ist das Richtige, 	begrandet die Erlaubnifs 
so, dafs, da das Pronomen sich auf das bezicht was mit (le►n, 
verbunden 	wird, 	(lessen 	eigentliche 	Stellung 	das 	Voran- 
stehn ist, 	es gleich 	sci 	als ob 	es 	sich auf 	dasjenige selbst 
bezieht, (lessen eigentliche Stellung das Voranstehn gebietet, 
indem das mit dem Voranstehenden Verbundene wie das Vor- 
anstehendc sclhst sci. 	Dagegen ist abnorm, dafs das Prono- 
men vom voranstehenden Fii(il auf (las nachgestellte Mar ill 
sich bezieht, 	vgl. z ii. n a,..ii a.0 ru h xi a s'- s'ag'ar a; das ist des- 
lialb Abnorm, da eine Beziehung des Pronomen auf das der 
eigentliehen Stellung und Form nach Nachgestellte sich -darin 
befindet. as'-s'ag'ara ist Mafctil, nachgestellt in der wirklichen 
Erscheinimg. lirspriinglich mufs es vom Vcrbuin getrennt sein, 
es ist 	also auch der 	eigentlichen Stellung 	nach 	dem Fffil 
nachgestellt. 	Diese Behaudlungsweise ist 	bei der Mehrzahl 
der Basrenser verboten und Nvenn etwas derglcichen vorkonunt, 
erklaren sie es anders. 	Dagegen erlaubt sic Abii (Abdi-l- 
lahi at-TuwAl, der zu den Kiifensern gehart und 	Abt1.-1- 
Fat4 Ibn G'inni; ilincn folgt der \Torr. 	. 

. 
Vgl. „Ale  die, wcichc ihn verrolgten, den illqab .sahen, 

wurden sic erschreckt und beinahe hittte er gesiegt, wenn ihn 
dasSehicksal unterstiitzt hiitte." (lamina ra?5, talibilhu mus(ablin). 

Vgl. „Seine Giite bekleidete den Glitigen mit den Gewiindern 
einer Herrschaft. 	Es erhob den Freigebigen .seine Freige- 
bigkeit zu den Gipfeln des Ruhmes."  

Vgl. „Gesetzt, (las ein Ruhm Jcmanden der Mensehen den 
ganzen Zeitlauf leben liefse, so wiircle den Alut(im sein Ruhm 
ewig leben lassen." 

Vgl. „Es vergelte statt meiner dem 'Atli Sohn des Maim 
sein Herr, wie man vergilt den heulenden Hunden, und schon 
hat ers gethan." 

,,Es vergelte den -Abil Oailari sein Sohn far seine Grafse 
und Wohlthaten wie man vergilt dem Sinnimilr. *) 

*) Mr, griechiselier Kiiiistler, der dem Nieman Sohn 	des Ainrul- 
kais einen Pallast brute, worauf dieser ihn 	von 	oben heruntersturzte, 
damit er keinem andern einen solchen erbaue. Corn. 56, vgl. Maiditni h 8. 

• 
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\Venn das mit dem 	voraufgchenden F+ 	it vcrbundenc 
Pronomen sick auf dasjenige Pronomen bezieht, welches mit 
dem nachstehenden Maf (fd verbunden ist, ist diese I3ehand• 
Jungsweise verboten, . vgl. 	daraba 	baquhil 	tilikkiba bin- 
din „es selling ihr Esel den Genossen der Hind". 	Einige 
zwar berichten das Gegentheil. 

XVII. 	Der Vertreter des nit. 
(an-nteibu 	an al-faili). 

„Es tritt ein Maf`ill 	bihi 	an ' die Stelle 	des 	FiVil 	in 
allem, 	was diesem gebiihrte, 	vgl. „es wurde geschenkt das 
beste Geschenk." 

Erki. 	Das Fil`il wird 	weggenommen and das Maf`ill 
bihi an seine Stelle gesetzt, claim wird das dem Fffil Gebiih-
rende, wie die Nothwendigkeit des Nominativs, die hothwen-
dige Nachstellung nach dem es in den Nominativ Sctzenden 
and die Unmiiglichkeit der Wegnahme, demselben zugetheilt. 
Vgl. 'lila Ilairu nfi?ilin, 1,3airu nti?ilin ist ein Maf%1 bihi, 
das an die Stelle 	des Fit'il tritt urspriinglich niila 	zaidun 
1,3aira na'ilin. — Das Fit(il fiel weg, d. i. zaidun, und das 
Marid bihi wurde an seine Stelle gesetzt. 	Man kann nicht 
sagen hairu nieilin nila in der Weise, dafs tairu nWilin • 
ein vora,ufgestelltes Marill sei, 	sondern nur. so, dafs es ein 
Alubtade und der ihm nachfolgende Satz 	(d. i. ni I a) sein 
Habar sei. Das Marti], welches an die Stelle des Ftt'il tritt, 
ist bier ein verborgenes Pronomen, vgl. n il a haw a. Ebenso 
kann bairu n Will n nicht wegfallen, so dafs man nur sagte nila. 

„Den ersten Radikal des Verbum setze im Perfectum 
mit pamm und das nach ihm Verbundene (d. i. den zweiten 
Radikal) mit Kasr, vgl. w usil a. Setze denselben (den zwei- 
ten Radikal) 	im 	Imperfectum 	mit Fath. 	Man billet von 
jantahi., als die erwahnte Form. juntahit." 

Enid. 	Der Anfang des Verbum, dessen F& i1. nicht ge- 
nannt 	wird, stcht stets mit Damna, 	d. 	i. 	glCichviel 	oh 	es 
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" 	l'erfectum oder Imperfecturn ist. Mit Kasr steht die .vorletzte 
Sylbe Perfecti und mit Fatl;► die vorletzte Imperfecti. 
I) 	° 

„Die zweite Silbe der Formen, die auf das Medial-Til, folgen 	v. 295. 
(d. i. die fiinfte und sechste Form), setze wie die erste un-
bestrittencr Weise, und den dritten Buchstaben der Formen, die 
mit dem Hamz der Verbindung beginnen, setze wie den 
()rem." 

Enid. 	Ist das wegen des Maf(fil passiv gebildete Ver-
bum .mit dem Medial-Ta gebildet, wird odic erste und zweite 
Sylbe mit Damm versehn; vgl. tadallr ag'a, pass. tudul)rig'a. 
Wird die Form eraffnet (lurch das Hamz der Verbindung, 
so steht der erste und dritte Buchstabe mit Damm, vgl. 
istatilit pass. ustu4lija. 

„Setze mit Kasr oder einem undeutlichen Vocal den er- . 
sten Buchstaben eines dreiradicaligen Verbum, welches im 
zweiten Radikal schwach ist. 	Kommt das Damns vor wie 
in ly(1`a, so ertrage es." 

- 
Erki. 	Wird ein dreiradikaliges Verbum mit schwachem 

Mittelbuchstaben 	ads 	Passiv 	gebildet , 	steht 	sein 	erster 
Radikal auf drei Arten; 	1) mit 'einem 	deutlichen J, vgl. 
lila. 

Vgl. „Es ward gewebt (41kat), da es gewebt wurde, so 
auf zwci Leisten, 	dais es die Dornen 	herabrifs und nicht 
zerstochen wurde." 

2) Das refine deutliche U. 
Vgl. „Wenn doch, (loch nicht nutzt zu et vas: das wenn 

doch, wenn dock Tugend verkauft wurde (bri`a,), so wiirde 
ich sic kaufen." 

Dies ist die Sprachweise der Bani Dubair und Mini 
Fals`as: 	Beide gehoren zu den Gebildcten der I3ani Asad. 

3) Die undeutliche Aussprache, d. h. einen Vocal, der 
zwischen dem Damm und Kasr schwankt, auf den ersten Ra- 
dical 	setzen. 	Dies zeigt sich nur in der Aussprache, nicht 
in der Schrift. 	Danach wird bei den Sieben I;Cur. li, 46. 
gcicsen: ,,Es wurde gesagt: o Erde, verschlinge dein Wasser 
und o Himmel, halt an, und es zog ein (wagikla) das Wasser." 
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., • .. , -„ Wenn durch eine Vocalisation 	Verwechslung cu be- 
farchten- ist, vermeidet man dies, and was bisweilen bei bil(tt 
geschn wird, geschieht bei Verben wie h ab b a." 

Erkl. 	Wird ein dreiradikaliges Verbum mit schwachem 
mitticrcn Stammbuchstaben, 	nachdem es in's Passiv gestellt 
ist, an das Pronomen der ersten, zweiten oder dritten Person 
annectirt, kann es ein W aw oder Jfi, zum mittleren Radikal 
haben. 	Hat es IV fi,w, ist nach Verf. Kasr oder der Mittel- 
laut auf dem ersten Radical nothig. 	pamin darf da nicht 
stehn, damit es nicht mit dem Activ verwechselt werden 
kann. 	1st .Jfi, der mittlere Radikal, ist nach 	Verf. Damm 
oder der Mittellaut aus demselben Grunde niithig. 	So sind 
die Worte des Verf. a,ufzufaSsen, namlich: 1st eine.  Verwechs-
lung bei den voraufgehenden Formen d. i. bei Damn, Kasr oder 
dem Zwischenlaut zu befarchten , gcht man davon zu einer 
' Form ab, wo keine Verwechslung stattfinden kann.• — Er-

wiihnt ein anderer, dais das Kasr.  beim Verbum mit W ft w 
und das Damm 	bei dem mit Jn,' stehe, und der Mittellaut 
das Gewahlte sei, so ist dies nicht als nothwendig zu erach-
ten, denn das Damm kann bei dem Verbum mit Waw und 
das Kasr bei dem mit Ja stehn. 	Das, was far den ersten 

• Radikal von bffa gilt, dais namlich Damm, Kasr und der 
Mittellaut erlaubt 	sei, gilt 	auch 	far 	Verba mit 	Doppel- 
buchstaben. 

„Was dem ersten Radikal von b aca widerfahrt, hitt 
auch liar hervor bei dem Buchstaben, welchem der Mittel-
radikal Bich anschliefst wic bei i 13  t Ara, in k Ad a und dergl," 

Erkl. Beim Passiv gilt fir den Buchstaben, dem der mitt-
lere Stammbuchstabe sich anschlierst, niimlich in alien Formen 
nach ift dal a und in fda I a, die einen schwachen Buchstaben 
zunt zweiten Radikal haben, dasselbe, was fiir den ersten Radikal 
von b tt`a feststeht, namlich dais Damm, Kasr und dcr Mittel- 
laut stehn kann. 	Man kann das T ft und 1i: a f in 	u 13 tiara 
und unk fida auf die drei Weisen aussprechen. 	Danach 
riehtet sich auch der Vocal des Harm. 

). „1-4.:in dazu Befahigtes, namlich ein 4art' oder MaOar, oder 
sine l'raposition pafst zu diner Stellvertretung des WO." 	, 

Erkl. Wenn keinMaf'fil bihi(Passiv-Object) sich vorfindet, 
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stellt nian ein Zarf oder G'ftrr Iva.Mag'thr, oder eiu Masdar an 
seine Stolle, doch miissen diese dazu passendsein. Hierdurch hiltet 
(erusich vor dem dazu Unpassenden z. B. wie das Zarf, das nicht 
flectirt wird, d. i. das, in dem der Accusativ nothwendig ist, 
vgl. sa4ar a, oder das Masdar, das nicht flectirt werden kann, 
vgl. pi actid a-l-lah i. 	So auch das Zarf, Masdar oder G'arr 
wa Mag'rtir, 	die keinen neuen Sinn hinzufiigen; man kann 
nicht sagen sira waktun oder d uriba darbun, such nicht 
g'u 1 i s'a fi darin, dagegen sagt man si r a j au m u - 1-g'u 'dn. ti, 
duriba darbun s'adidun, murra bizaidin. 

„Nicht vertritt etwas von diesen, wenn in der Rede ein 
Maria bihi sich vorfindet, doch bisweilen kommt es vor." . 

Erkl. 	Die Lehrweise der Basrenser, al -Abfas' ausge- 
nommen, ist: dafs, wenn. nach dem Verbum, welches im Pas-
siv steht, well sein F'dil nicht genannt wird, ein MaNd bihi, 
ein Masdar, ein Zarf, 	und G'Itrr wa Mag'rtir tritt, nur das , 
Maf<fil 	bihi an 	die Stelle des Fit'il 	gestellt werden 	kiinne, 
vgl. duriba zaidun darban s'adidan jauma-l-g'um(ati . 
amama-l-arniri fi diIrihi. 	Wenn 	das Maf(ill bihi sich 
vorfindet, kann nichts anderes an der Stolle des Facil stein und 
was von der Art vorkommt, ist abnorm oder zu interpretiren. 
Die liftfenser erlauben die Setzung eines anderen an die 
Stale des Fit'il, wenn auch das MaNd bihi sich vorfindet, 
sei es, 	dafs es voranstehe oder nachfolge. 	Sic 	zeigen als 
Beweis -au(' mit der Lesart des Abft G'alar, Kur. 45, 13: 
„Damit zugetheilt \verde dem Volk das, was sie gewonnen" 
(lijug'zii kauman bima Unit jaksibilna). 

- Vgl. 	„Licht wird urn Erhabenes 	ermiidet aufser ein 
Idler, noch heilt einer den Irrenden aufser der, welcher den 
rechten Weg hat." 

Die Lehrweise von al-Abfas' ist, dafs, wenn etwas ande- 
res 	als das 	Mani 	bihi 	diesem 	voraufgeht, 	man 	bride 
an die Stelle des FAT setzen kiinne; man sage du riba fi-d- . 
dtstri 	zaidan and duriba 	fi-d-dfiri 	zaidun. ,— 	Gcht 
aber keinc von den drei erwiihnten Wortklassen Vorauf, !nut's 
das 111af<(11 bihi an die Stelle des Facil treten. 

,,T.TebereingekommenerMafsen vertritt bisweilen das zwcite 
rftl (als das passive) von 	 das Ma 	 der Verbalgattung k as :I, 

9* 

   
  



132 	 Der Veracter des Fit'9. 

Fffil - in 	den Fallen, 	wo 	man voi' ciner Verweehslung si- 
cher ist." 	 . 

End. Steht cin Verbum, das zwei Marta regiert, im Passiv, 
so ist zu unterschciden, 	oh es der Gattung 	von aft oder 
der von zanna angehart. 	Gehort es zur Gattung von acta, 
kann man nach Verf. das erste und zweite als Stellvertreter 
des Fffil setzen, worm man vollkommen fibereinstimmt, d. h. 
wcnn keine Verwirrung (lurch die Setzung des zweitcn er- 
folgt. 	Ist dies aber der Fall, mufs man das Erste als Stell- 
vertreter setzen, vgl. bei dtaitu said an (am ran. 	Hier 
kann beim Passiv nur das Erste das Itt'il vertreten, weil 
beide nehmend sein 'airmen und dadurch eine Verwechslung 
zu beftirehten ist. 	Die hn Vera erwahnte Uebereinstimmung 
gilt deur, dais man das Zweite als Nominativ setzen kann, 
wenn keine Verwechslung zu beffirchten ist. Will Veil. be-
zeichnen, dafs tine Ucbereinstimmung von Scitcn aller Gram-- 
matiker stattfinde, 	so 	ist es nicht richtig, 	denn die Lehr- 
weise der Kiifenser ist, dais, wcnn das Erste determinirt ist 
und das Zweite indeterminirt, die Sctzung des Ersten an der 
Stelle des FAT miiglich sei, vgl. ttti j a z ai dun dirham an. 

• „Bei den Verben der, Gattung zanna und ar a ist die 
Verweigerung gewfihnlich angenommen, doch sehe ich kein 
Hindernifs, wenn das Ziel Liar ist." 

Erkl. 	1st 	ein Verbum auf zwei Maffil transitiv, von 
denen das zweite ursprunglich ein ILIabar ist, wie zanna und 
seine Verwandten, 	odor ist es auf drei Maf(fil transitiv, 	so 
ist das Bekannte 	bei den Grammatikern, 	dais die Setzung 
des Ersten (als Stellvertreter) nothwendig sci. 	Die Setzung 
des zweiten ist bei der Kategorie von zanna verwehrt, ebenso 
ist die Setzung des zweiten und dritten bei der Kategorie von 
dlam a verboten. 

Ibn 	Abil-r-Ra,bic 	und der Sohn 	Verf's. 	berichten die 
Uebereinstimrnung der Granunatiker darin, dais die Setzung 
'des dritten Objects (als Stellvertreter) bei dla m a verboten 
sei. 	Andere meinen, wie ouch Verf., dafs die' Seining des 
Ersten nicht allein moglich sci, weder bei Verben wie zanna 
noch bei der Katcorie von aq tuna, doch darf keine Verwechs- 
lung 	stattfinden. 	Vgl. 	z unite. 	zaidan 	kfi,)i mu n, 	u( li in a 
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zaidan farasuira musrag'an. 	In Betreff der Sctzung des 
dritten Objects als 	Stellvertretcr 	bei u'li ma 	bcrichten Ibn 
,A156-r-liabi 	und der Sohn Verf's. die Uebereinstimmung in 
Hinsicht der Verwehrting, 	(loch ist's nicht so; 	Andere be- 
richten das Gegentheil. Wenn aber eine Verwechslung statt-
findet, darf man allein das Erste bei den Verben wie 7,anna 
und again'', als stellvertretend setzen. 

„Was aufser dem Stellvertreter noch an das in den No-
minativ Setzende angehiingt wird, mufs itn Accusativ stehn." 

Erkl. 	Die Hegel des MariA, welshes an die Stelle des 
Fa91 tritt, ist dieselbe 	wie 'die far's Fffil selbst. 	Wie also 
das Verbum nur ein Subject in den Nominativ setzet, so 
setzt es auch nur ein Martil in den Nominativ. 	Hat also 
das Verbum zwei MaNil oder mehr, setzt man das Eine van 
ihnen an die Stelle des Subjects und setzet die ubrigen in 
den Accusativ: u(ti zaidun dirhamtin.  

XVIII. 	Die Zuriickhaltung des Regens vom Regime.*) 
(is'tigillu-l`amili 	an 	al-mdmiili). 

„Wenn das Pronomen eines 	voraufgehenden Nomen, 
das seiner Form und Stellung nach im Accusativ steht, 	cin 

°• "''5• 

Verbum von demselben zuriiekhalt; 	so setze das voraufge- 
hende Nomen in den Accusativ durch ein Verbum, das vcr-
schw•icgen wird und nothwendig mit dem sehon hlar ausge-
sprochcncn tibereinstimmt." 

Erkl. 	Die Zuriickhaltung (18'60) besteht darin, dais 
ein Nomen voraufgeht .und nach ihm ein Verbum steht, wel-
ches regiert a. entweder das Pronomen des voraufgehenden 
Nomen selbst, odor b. (loch ein mit ihm in Verbindung Ste-
hendes, d. h. ein an das Pronomen des voraufgehen(len No- 
men Aunectirtes, 	vgl. zu a. zaidan tlarabtuhu und zai- 
dan mara,rtu bihi, zu 1. zaidan (Jarabtu guitimahu. — 

.) Is'tigat ist die Vorwegnalnne der Rcetionskraft nines Regens. 
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Die Verse Verf's. 	heifsen restituirt: 	Wenn das Pronomen 
eines voraufgehenden Nomen ein Verbum von diesem Nomen 
durch den Accusativ des Pronomens der Form oder der SteHung 
nach zuriickhalt, so ist das Verbum durch das Pronomen des Nomen 
zurtickgehalten, das vorhergehendeN omen zu regieren. In beiden 
Beispielen zu a. halt man durch das Pronomen das Verbum 
von z ai d ft n zuriick ; darabtu aber fafst das Pronomen un- 
mittclbar,  , 	in arar t u 	hingegen durch eine Praeposition, 	so 
dais es der Form nach im Genitiv, dem Sinne nach im Ac- 
cusativ 	steht. 	Fande 	die 	Zuriickhaltung 	nicht durch 	das 
Pronomen statt, so wiirde das Verbum zaidan regieren, vie 
es jetzt das Pronomen regiert.*) 	— 	Der Sinn des zweiten 
Text-Verses: 	Befindet skit Nomen und Verbum in erwalin- 
ter Gestalt, ist der Accusativ des voraufgehenden Nomen or- 
laubt. 	Die 	Grammatiker 	sind 	uneins caber das, was 	das 
Nomen in den Accusativ setzt. 	Die moisten sagen, es stehe 
im Accusativ durch chi nothwendig verschwiegenes Verbum, 
denn das repraesentirende (Pronomen) und das repraesentirte 
(Nomen) verbindet man nicht in eins. Das verschwiegene Verbum 
sei dem Sinne nach mit dein sichtbaren libereinstimmend und 
dieses letztere schliefse das mit ein, womit es dem Worte und 
dem Sinne nach tibereinstimmt: zaidan clarabtuhu ----r-- (Ja-
r ab t u z ai d a n dar a b t u h u. Die zweite Lehrweise ist, dais das 
Nomen durch das nach ihm folgende Verbum im Accusativ stoic; 
so ist die Ansicht der Kt:denser. Doch sind sie wieder unter sich 
uneins; Einigc sagen, das Verbum  regiere das Pronomen und 
das Nomen zu gleicher Zeit. Doch erwiedcrt man dagegen, dais 
nicht ein Regens das Pronomen eines Nomen und midi das sicht- 
bare Wort regieren kiinne. 	Andere sagen, es. regiert das 
sichtbare Wort- und das Pronomen sei nicht regiert. 	Dage- 
gen wird behauptet, dais die. Nomina nicht mehr ohnc Rection 
stehen , 	nachdem 	sic mit ihrem Regens 	verbunden 	wor- 
den sind. 

„Der Accusativ ist nothwendig, wenn das voraufgehende 

') Nach der arabischen Grammatik regiert jedes Verbum urspriing- 
lich 	einen Accusativ; 	den Genitiv regiert es 	nur mittelbar und Mich 
dann sind Praeposition mit Anhang eigentlich ein Accusativ. — Daher 
ist zaidun marartu bihi ein Norninalsatz dessen //Aar ein Satz 1st, 
hingegen zaidan marar to bihi sind zwei versteckte Verbal-Siitze. 
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Nomen sich solchen Wiirtern 	anschlicfst, 	die speciell dein 
Verbum angehiiren wie in und li.aituma." 
, . Edd. Die Grammatiker erwiihnen, dafs die Fragepuncte 
dieses Capitols 	in ftinf Dille zerfallen: 	1) der, in dem der 
Accusativ nothwendig ist; 	 2) der, in dem der Nominativ 
nothwendig steht; 	3) die FAN, in denen beides zwar statt- 
finden kann, doch der Accusativ vorwiegt; 	4) die Falle, in 
denen beides zwar stattfinden kann, dock der Nominativ vor- 
wiegt; 5) wo 	beide Casus gleicher Weise stehn kiinnen. 
Den' crsten Fall behandelt Verf. im Verse. 	Der Accusativ 
des voraufgehenden Nomen ist nothwendig, wenn er nach 
den Conjunctionen steht, 	die sich nur dem Verbum an- 
schliefsen, wic nach den Conjunctionen der Bedingung in, 
ljaituma.; vgl. in zaiditn akramtahu akrimka und 1)ai-
tumit zaidfin talkahu fa)akrimhu. — Hier mufs der Ac- 
eusativ stehn und man dad nicht den Nominativ setzen, 	so 
dafs er Mulbtada? ware, da dies nicht hinter diesen Partikein 
statt :at. Einige erlauben, dais das Nomen nach ihnen stehe 
und der Nominativ sei bei ihnen nicht als Mubtada)  verboten. 

Val. „Nicht sei traurig, wcnn ich das Vermi;gen durch-
gebracht; wenn ich aber untergegangen, dann sei traurig." 

„Wenn das voraufgehende Nomen einem Worte folgt, 
das allein mit dem Mubtada)  steht, so setze nothwendig im- 
mer den Nominativ. 	So auch, 	wcnn das Verbum einem 
Worte folgt, 	das nicht so steht, 	dafs es voraufgehend von 
von dein nachfolgenden regiert wird.". 

Erkl. 	In 	diesen beidcn Verson behandelt Verf. den 
zweiten Abschnitt, thinilich den, in welchcm der Nominativ 
nothwendig ist. 	Der Nominativ des Nomen, von dem das 
Verbum zurtickgehalten wird, ist nothwendig, wenn dasselbe 
nach solchen Worten steht, die speciell das Mubtada)  ver-
langen, wie z. B. nach ida der lieberraschung, da nach die-
sem i d a das Verbum weder sichtbar noch supponirt vor- 
kommt. 	So ist auch dcr Nominativ des vorgestellten Nomen 
nothwendig, wcnn das Verbum, das dttrch das Pronomen zu-
rtickgehalten wird, einer Partikel folgt, bei, dcr das Nachfol- 
gende nicht das 	ihr Voraufgchende regiert, 	wie bei den 
Bedingungs- 	und 	Fragepartikeln 	und 	dein 	verneinenden 
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ma, vgl. zaidun in lakitahu fa'akrimhu, 	zaidun hal 
clarabtahu, zaidun ma lakituhu. 

Der Accusativ ist hier niclit moglich, dcnn das, was (las 
ihm Voraufgchende nicht regicren kann, kann auch nicht ein 
Wort reprasentiren, welches das vor ihm Stehende regicrt. 
Wer die Rection des diesen Partikeln Folgenden auf das 
Voraufgchende crlaubt, und somit sagt zaidan ma lakitu, 
erlaubt den Accusativ zu setzcn durch ein supponirtes Regens 
und sagt demnach mit dem Pronomen zaiclan ma lakituhu. 

v. 260. ',Gewaltlt ist cin Accusativ vor einem Verbum, das ein 
Streben ausdrfickt und nach solchen Worten, die meistens vor 
dem Verbum stein. 	So such nach einem Vcrbindungswort, 
welches ohne cinc Trennung, mit dem Regime eines vorher-
gehenden Verbum sich verbindet." 

Erkl. 	Dies ist der dritte Abschnitt, d. i. der, 	in wel- 1 
diem 	der Accusativ 	gewahlt ist. 	Dies findet 	statt, 	wenn 
nach dem Nomen cin Verbum stcht, welches ein Streben an- 
zeigt, wie der Imperativ, 	Prohibitiv und der Wfinsch, vgl. 
zaiijan 	icjribliu, 	zaidan 	la 	tadribhu, 	zaidan •ralli- 
inahu-l-lahu. Ebenso ist auch der Accusativ gewahlt, wenn 
das Nomen nach eincr Partikel steht, die moistens mit dem 
Verbum verbunden vorkommt, wie .z. B. das Hamz der Frage, 
vgl. a z aidan 4arabtahu. — So ist auch der Accusativ 
gewahlt, wenn das Nomen, von dem die Rection zurtielrge- 
halten wird, 	nach ciner Verbindungspartikel steht, der ein 
Verbalsatz voraufgeht, sodafs keine Trennung zwischen dein 
Verbindungswort und 'dem Nomen eintritt, vgl. ikti in a zaidun 
wdantran akramtuhu. 	_1st aber eine Trennung ZWisehen 

dem Verbindungswort und dem Nomen, vcrhiilt sich das No- 
men, 	wie wenn 	nichts 	voraufginge, 	vgl. ktima zaidun 
wa'amma (amrun fa'akramtuhu. 	Bei (am r Ct n ist Accus. 
und Nom. 	 cr ch, 	doch der Nom. gewahlt, 	wahrend in "Yi  
kama zaidun wa'amma camran fa'akrimhu der Ac- 
cusativ wegen des inn Verbum liegenden Strebens gewithlt ist. 

„Folgt das Verbundene einem Verbum, durch welches 
von einem Nomen ausgesagt wird, verbinde es nach Wahl.” 

Erkl. 	Der Fall, 	in dem bride 	Cusus gleicher Weise 
ntiiglich sind, ist vorher als der Itinfte erwalint. Es bestimm- 
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ten die Grammatiker, 	dafs dadurch, dafs das Nomen, von • 
welchem das Vcrbum abgehalten wird,, nach einem Verbin-
gungswort steht, dem ein Satz mit zwei Auffasungen vorauf-
geht, der Nominativ und Accusativ gleicherweise stehn kann. 
Ein Satz mit zwei Auffassungen ist ein Satz, dessen Anfang 
ein Nomen und (lessen Ende emu Verbum ist, vgl. zaidun 
lsama and (antrOin akramtuhu. 	Der Nominativ steht in 
Hinblick auf den Anfang and der Accusativ in Hinblick auf 
das Ende. 

„Der Nominativ ist in anderen als den vortibergefiihreen 
Fallen iiberwiegend. 	Time das, was freigestellt ist und kis, 
was nicht freisteht.” 

Erkl. 	Dies 1st der vierte Theil, 	dais beide Casus ste- 
hen kiinnen, der Nominativ 	aber gewahlter ist. 	Dies 	hat 
Statt bei jedem Nomen, 	bei dem nicht etwas sich vorfindet, 
was den Accusativ oder Nominativ nothwendig macht, noch 
was den Accusativ vorwiegen liifst, noch was beide Falk 
gleicherweise erlaubt. 

In Fallen wie zaidun 4 arabtu hu, ist cler Nominativ 
gewahlter, dcnn nicht zu subiptelligiren ist dem Subintelligi- 
ren vorzuziehn. 	Einige meinen, , dafs der Accusativ nicht 
erlaubt sei wegen der Beschwerlichkeit des Subintelligirens, 
doch ist das ohnc Gehalt. 	Sibawaihi und andere von den 
Hauptern der arabischen Grammatiker tiberliefern diese Palle 
haufig, Abft-s-Sdadat Ibnu-s'-S'ag'ari in seinen Dictaten vont 
Accusativ fiihrt folgenden Vora an: 

Vgl. 	„Einen Reiter haben sie hinterlasscn, einen hart-
nackigen, keinen furchtsamen oder schwachen unvermiigenden." 

Hierher gehort Nur. 13, 32. 	„In die Giirten von (Ada 
werden sie eingehn, eannati cadnin jadtlulanahtt." 

„Die Trennung eines durch tine Praeposition oder An-
nexion Zuriickgehaltenen wandelt sich ab wie die Vcrbindung." 

Erkl. 	Es gicbt keinen Unterschied bei den voraufge- 
henden fiinf Fallen, oh das Pronomen verbunden wird mit 
dem Verbum, das (lurch dasselbe zurlickgehalten wird, vgl. 
zaidun 	i.lara,btuhu, 	oder 	getrennt 	ist 	von 	ihm 	durch 
eine Praeposition, wie zaidun marartu bihi, oder durch 
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• eine Annexion, vgl. zaidun darabtu gulam ahu..— Vgl. 
die angeflihrten Beispiele. 

• 
265 	„Behandle in diesem Capitel ein Beschreibungswort init 

der Rection glcich mit dem Verbum, wenn nicht ein Hin- 
dernifs eintritt." 

- 	 • 
Erkl. Das Eigenschaftswort, welches regiert, wird in di e-

sem Capitel wie das Verbum behandelt, d. i. Part. Act. und 
Part. Pass. Ausgeschlossen ist das Nomen verbi, da es kein 
Eigenschaftswort ist, so auch das Eigenschaftswort, das nicht 
regiert, wie das Part. act., welches im Sinnel  des Perfectutn steht, 
vgl. zaidun arta. daribuhu amsi, denn was nicht regiert, 
reprasentirt auch kein Regens; vgl. dagegen z ai d u n, zaid an 
anti 	claribuhu-l-ana 	au 	gadfin. — Verf. erwahnt im 
Vers, dais vor das Beschreibungswort ein Hindernifs treten 
kann, das ihin verwchrt auf das Voraufgehende Rectionskraft 
zu, iiben, z. B. wenn der Artikel vortritt zaidun ana- 4- cta-
ri b u h u, dcnn das nach dem Artikel Stehendc kann das dem-1  
selben Vorhergehende nicht regieren. 

„Das an ein Appositiv (at-tabi` ) angehangte Wort ist 
wie das an das wirklich selbst vorkommende Nomen ange- 
hangte." 	 . 

Erkl. 	Es ist erwiihnt, 	dais es bci diesen Wortklassen 
glcichgultig 1st, ob das Pronomen an das Verbum angehiingt 
wird, oder von demselben durch eine Praeposition oder Anne-
xion getrennt ist. Jetzt erwahntVerf., dais das mit dem Appositiv 
Vermischte wie das ursiichliche Eigenschaftswort (as-sababin 
sich verhiilt. Dann namlich, wenn das Verbum etwas Fremcl-
artiges regiert und ihm das folgt, welches das Pronomen des 
vorhergehenden Nomen 	umfafst wie 	ein Eigenschaftswort, 
(vgl. zaidan darabtu rag'ulan juliibbuhu), oder eine erklarende 
Apposition (zaidan darabtu (antran abahu), oder ein speciell 
durch w a Verbundenes (zaidun darabtu (amrfin 	wa'aViltu), 
so findet die Verbindung 	damit 	ebenso 	statt, wie (lie mit 
dem ursachlichen 	Eigenschaftswort, so 	steht -zaidan 	da- 
rabtu 	rag'ulan juhibbuhti an 	der Stolle 	von zaidan 
darabtu 	gu lama hu. 	Das Resume; ist, dais das Frentdar- 

*) Vgi. de lacy Gram. II, 198. 
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tige, 	dem 	man 	etwas 	folgen .1iifst, 	worin sich. das Pro- 
nomen des vorhergehenden Wortes

a 
befindet, ebenso ange- 

*elm wird, wie etwas Verwandtes. 

XIX. 	Das transitive und intransitive Verbum. 
(tdadc11-1-fili .waluzumuhu). 

„Das Merkma1 des als transitiv gesetzten Verbum ist, 
.afs man das Ha, welches nicht das des Masdar ist, damit 
verbindet.” 

Erkl. Das Verbum zerfallt in das transitive and intran- 
sitive. 	Das Transitive ist dasjcnige, welches sich mit seinem 
Object ohne PrapoSition verbindet; das Intransitive hingegen 
ist dasjenige; welches nur (lurch 	eine Praeposition sich mit 
seinem Object verbindet oder das kein Object hat. — Das 
Verbum, welches sich mit seinem Obj'ect direct verbindet, 
nennt man transitiv und Eindruck 	machend (willsi(  ) und 
iibcrgehend (rnug'awiz). 	Das was sich nicht so verhalt, ist 
das feststehende 	(lazim), 	ohnmachtige 	(1A0r), intransitive 
oder das (lurch eine Partikel transitive. 	Merkmal des tran- 
sitiven Verbum ist, dafs ein Ha damit verbunden wird, wel-
ehes auf etwas anderes als das MaOar zurlickgeht, das ist 
das Ha des passivcn Objects (mar fl bihi). 	Das Ha des 
AlsOar hingegen verbindet sich mit dem transitiven und in- 
transitiven 	Verbum, 	zeigt also 	nicht die Transitivitat oder 
Intransitivitiit desselben an. 

„Setze (lurch das transitive Verbum das Object in den 
Accusativ, wenn es nicht die Stelle eines Fa(il vertritt, vgl. 
ich studierte die Biicher." 

Erkl. 	Das transitive Verbum mufs sein Object in den 
Accusativ setzcn, wenn dies nicht das FAT desselben vcr- 
tritt. 	Ist dies aber der Fall, 	ist der Nominativ nothivendig. 
Auch steht das passive Object (maf(Al bihi) im Nominativ 
and das FiVil ' im Accusativ, wenn keine Undeutlichkeit zu 
befiiraiten ist, 	vgl. 	„es zerrifs das 	Kleid den Nagel" 	(ha- 
ral5a 	at-t.atibu-1-misinfira). 	Doch 	ist 	das nicht 	regelrecht, 
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sondem beschriinkt sich auf die geliiirten FiiIle. 	Die Verba 
transitiva zerfallen in 	(Trei 	Klassen: 	1) die, welche 	zwei 

. Objecte regieren, und dicse haben wiederum -zwei Unterabr, 
theilungen, a. die Vcrba, bei denen beide Objecte ursprting-
lich Mubtada)  und Habar rind, vgl. z anna, und b. die, deren 
zwei Objecte 	diese eigentliiimliche Beschaffenlicit 	nicht ha- 
ben; 	2) die, welche drci Objecte regieren, mid 3) die nur 
ein Object haben. 

„Das Intransitive (llizim) 	ist das 	Nicht-transitive. 	'Es 
wird die Intransitivitat der Verba festgehaltcn, die eine na- 

, Y. 270. thrliche Eigcnschaft bezeichnen, vgl. nahim a er war gicrig; 
so auch die vierte Verbalform 	der vierradicaligen 	Verbs, 
vgl. iralalla, das der Form ikcansas a iihnelnde (die dritte 
Form der vierradicaligen Verba), das was eine Reinheit oder 
Schmutz, oder einen Zufall bezcichnct, 'oder das, was iiber-
einstimmt mit dem ein Object Regierenden, .wic in adda . 
und imtadda." 

Erld. 	Das Intransitive ist das, 	was nicht transitiv ist, 
d. i. das. mit dem nicht das Ha des Pronomen, welches sich 
nicht 	auf ein Masdar 	bezieht, 	verbunden wird. 	Die In- 
transitivitat 	ist fill' alle Verba bestimint, 	die eine natiirliche ' 
Anlage -bezeichnen, so auch fur alle vierradicaligen Vcrba in 
der dritten und vierten Form, ferner fiir die Verba, welche eine 
Reinheit oder Schmutz, oder einen 	zufiilligen Zustand be- 
zeichnen; 	oder die, welche sich 	richtcn nach 	den nur cin 
Object Regierenden, vgl. in adadtu-1-11adid a famtadda. 
Die 	Verba 	hingegen, 	die sich 	nach 	den zwei 	Objecte 
Regicrenden richten, rind nicht intransitiv, sondern transitiv 
auf ein Object. 	Vgl. 	(allamtuhu 	an-nahwa 	fatdal- 
lamahu:  

”Mach transitiv das Intransitive durch die Pracposition; 
wenn diesclbe weggenommen wird, so gebiihrt der Accusativ 
dein Abhangigen aus liebertraa<runcr• Bei anna und an wird r,  
allgemein die Weglassung der Praeposition gcstattct, 	wenn 
hein Doppelsinn 	sich ergicbt, vgl. Falk wit: 	„kit bewun- 
dere, dais sic siihnten" (`ag'ibtu an jada)." 

Erld. 	Das intransitive Verbum verbindet sich mit sei- 
nem Object durch die Praeposition; bisweilen fait die Prac- 
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position weg und es 	verbindet sich 	dann selbst 	direct mit 
seinem Object. 

' Vgl. 	„Ihr gingt 	beim Wohnsitz vortiber, 	ohne ange- 
halten zu haben; cure Tiede ist mir dann verwehrt." 

Bei der Mehrzahl ist die Wegnahme der Praeposition 
nicht 	regelrecht , 	aufser 	bei 	an 	and 	anna , 	sondern 
kommt nur in gehorten Fallen vor. 	Abu-l-I-Jasan 'Ali Ibn 
Sulaiman aus Bagdad, d. i. al-Alfas' der Kleine lehrt, dais die 
Praeposition regclrecht weggenommen werden konne auch bei 
anderen als jenen beiden unter der Bedingung, dais nur eine 
Praeposition und eine Stolle der Wegnahme moglich ist. 1st 
nicht eine Praeposition allein moglich, 	so kann sic 	nicht 
weggenommen werden, vgl. ragib a, das mit (nn und fi con- 
struirt wird; 	so ist auch, wenn 	die Stelle der Wegnalime 
nicht klar hervortritt, dieselbe nicht gestattet, vgl. abtartu- 
i-aunla, min bani tamimin. 	Man kann min nicht weg- 
nehmen, da man dann nicht weirs, ob to 	vor al-lsaumi 
oder vor bani tamimin stehen sollte. 	Was an und anna 
anbetrifft, so ist bei ihnen die Wegnahme der Praeposition 
regclrecht 	erlaubt , 	vgl. 	cag'ibtu 	an 	jade 	fiir (ag'i b tu 
in in an jadCt. Entsteht aber eine pncleutlichkeit dadurch, ist 
die Wegnahme nicht moglich; ral..*,ibtu fi an talsfi.ma. 

Man ist uneins fiber die grammatische Stelle von an 
und anna bei der Wegnahme der Praeposition. al-Alfas' be-
hauptet, sic standen an der Stelle des Gcnitiv; al-KisiVi lchrt, 
ihre eigentliche Stolle sei der Accusativ; 	Sibawaihi gestattet 
beides. 	Das 	Remind: 	dais das 	intransitive Verbuin 
Object vermittelst .einer Praeposition regiert. 	1Venn das von 
der Praeposition ltegierte nicht an oder anna ist, stcht die 
Wegnahme der Praeposition nicht frci, aufser manehmal in 
geltarten Fallen. 1st es an oder a nna, so ist die Wegnahme 
regclrecht gestattet, wenn kein Doppelsinn zu beftirchten ist. 

„Urspriinglich ist (Ins Voraufgehn eines nail dein Sinno 
nach wie man im Satze: „ich will bekleiclen den, der ouch 
besucht mit einem Gewebe aus Jainan." 	(albistin man za-
rakuin nasg'a-1-jamani). 

Erki. 	Regiert das Verbum zwei Object°, von denen 
das zweite nicht urspriinglich ein Unbar ist, stcht urspriinglich 
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das voran, was dcm.  Sinne nach Faqi ist. 	Iin obigen Bei- 
spiel ist man 	erstes Object und nasg'a-l-j a m ani zweitcs. 
lirspriinglich mufs man voraufgehn. 	Maglich ist die Vor- 
aufstellung dessen, was nicht dem Sinne nach PM ist. Dies 
ist aber dem Urspriinglichen zuwieder. 

v. 275. „Nothwendig ist die urspriingliche Stellung wegen einer 
zuftillig eintretenden Ursache, das Aufgeben dieser urspriing-
lichen Stellung wird bisweilen als nothwendig angesehn." 

• 
ErId. 	Die urspriingliche Stellung, d. i.'die Voraufstel- 

lung des, was der Bedeutung nach Fffil ist, ist nothwendig, 
wenn etwas dies Verursachendes, namlich die Furcht vor Un-
deutliehkeit, eintritt, vgl. dtaitu zaidan (amran. Bisweilen 
ist 	nothwendig die Voraufstellung dessen, was deni Sinne 
nach nicht Fffil, 	und die Nachstellung 	dessen, was 	der 
Bedeutung nach Fil'il 	ist, 	vgl. 	dtaitu 	ad-dirhama isa- 
hibahu. 

„Die Wegnahme einer Zuthat gestatte, wenn dieselbe 
dem Sinne keinen Eintrag thut, wie dies die Wegnahme des- 
sen, 	was als Antwort cingereiht ist oder was beschrankt 
wird, thun wiirde." 

Erkl. 	Die Zuthat ist das Gegentheil des Wesenhaften. 
Das Wesenhafte ist das, was man nicht entbehren kann, wie 
das Fgil; Zuthat hingegen ist das, was man entbehren kann, 
wie das passive Object (al-martil bihi). Die Wegnahme der 
Zuthat ist erlaubt, 	wenn sie dem Sinne nicht schadet, vgl. 
Kur. 92, 5. „Was anlangt den, der giebt und sich wahrt"; 
ferner 93, 5. 	„Fiirwahr dein Herr wird dir geben und du 
wirst zufrieden seine; ferner 9, 29. „Bis sie geben den Tribut." 
Schadetaber die Wegnahme der Zuthat, ist dieselbe nicht erlaubt, 
wie, wenn das passive Object in Erwiederung einer Frage 
steht, 	vgl. man clarabta,, Antwort clarabtu zaidan, oder 
es besehrankt 1st durch ill a vgl. in 	claxabtu illy zaidan. In 
beiden Fallen darf zaidan nicht wegfallen, da beim ersten 
eine Antwort ohne 	zaidan nicht statt hat, 	und beim zwci- 
ten ohne zaid an die Negation ganz allgemein bliebe, with-
rend sie doch nur fir die anderen als zaid gelten soil. 

„Weggenommen wird das die Zuthat in den Accusativ 
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Setzende, wenn es bekannt ist; 	bisweilen ist seine Weg- 
nahme nothwendig." 	- 

Eric!. 	Man 	kann 	das 	die Zuthat in 	den 	Accusativ 
Setzencle wegnehmen, wenn etwas darauf hinleitet, vgl. man 
4arabta, Antwort zaidan. 	Bisweilen ist die Wegnalune 
desselben nothwendig, wie voraufgeht im Capitel von der Zu- 
riickhaltung (Is'tigt11). 	 - 

• . 
XX. 	Der Conflict in Bezug auf die Rection. 

(at-tanitzteu ft-Waman). 

„Verlangen zwei Regens die Rection auf ein Nomen, 
dem sie voraufgehn, so hat eins von ihpen die Rection. -.-- 
Das zweite hat bei den Basrensern naheren Anspruch, doeh 
andere willtlen das Gegentheil als nailer stehend." 

• Erkl. Das technische Wort „Conflict", ist eM ubertrage- 
ner Ausdruck clavon, dafs zwei Regens auf ein Regime sich 
wenden. 	Die Regens miissen vor dem Regime stehn, dens 
wenn die Regens nachstehn, ist keine Frage mehr in Betreff 
des Conflicts. 	Eins von den Regens regiert, das andere da- 
gegen •steht mtifsig und kegiert nur das Pronomen des re- 
gierten Nomen. 	Es ist kein Streit zwischen den Basrensern 
und ICidensern &wither, dais jedes einzetne der Regens das 
sichtbare Wort regieren konne, aber man ist uneins 	fiber 
ass, was das Bessere sei. 	Die Basrenser sagen, das zweite 
sci dazu fiihiger, weil es dem Regime nailer stehe; die Kit- 
&user' dagegen meinen, dafs das Erste besser sei, weil es 
voraufgche. 

„Lars das RectionSlose das Pronomen des Nomen, das 
beide sich streitig machen, regieren; setze nothwendig, 	was 
als solches behandelt wird. 	Vgl. ,,Sie thun beide wohl und 
es thun jibe! deine beiden Sane," und „es sehweiften aus 
und waren ungeredht deltic beiden Knechte." 

,:280.  
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Erkl. 	Setzt man das eine der beiden nil als Regens 
fur das sichtbare Wort und das andere rectionslos, 	so Iafs 
das Rectionslose das Pronomen des sichtbaren Worts regieveu. 
Nothwendig mufs man das Verbum mit dem Pronomen setzen, 
wenn das vom Fitt il Erstrebte der Art 1st, dais seine Erwith-
nung nothig ist, und man es nicht wegnehmcn darf wie 
auch nicht das Fti'il. 	So sagt man ju bs in ani wa j us Pu- 
bnitka oder ju4sinu wa jusPani-bnaka, nicht juhsinu 
wa jusi)u-bnfila, da die Wegnahme des Pronomen die 
Wegnahmd des FtVil betreibt, das Fritil aber erwiihnt wer- 
den mufs. 	al-KistOi zwar 	erlaubt 	dies, 	sich 	stiitzend auf 
seine Lehrweise, dais es erlaubt sei, das FA,til wegzunehmen; 
auch crlaubt es al-Farra), 	darauf sich stiltzend, dais beide 
Fi'il zuglcich das siehtbare Nomen tegiercn. 	Dieses ist von 
beiden darauf gcgriindet, dais die Setzung eines Pronomen 
beim Ersten verwehrt ist, wenn das Zweite regicrt, und dies 
ist grade das, was wir als das gewohnlichste der beiden 
Lehrweisen in diesel]] Punct erwiihnt haben. 

„Brings zum ergten (Regens), das rectionslos steht, nur ein 
Pronomen, welshes lediglich den Nominativ vertritt; hingegen 
setzc seine Wegnahme nothwendig, wenn dasselbe nicht das 
ijabar ist, und stelle dr.sselbe nach, wenn es das Mbar .. 
selbst ist." 

ErId. 	Vie erwithnt ist, 	mufs, 	wenn eins der beiden 
Regens das Substantiv regiert und das andere 	rectionslos 
steht, 	dies letztcre 	das Pronomen des Substantiv regiercn. 
Man mufs das Pronomen setzen, wenn das vom Verbum 
Verlangte nothwendig erwiihnt werden mufs, wie z. B. das 
Fffil oder sein Stellvertreter. 	Fein Untcrschied ist hinsicht- 
lich der Nothwendigkeit das Pronomen zu setzen, gleichviel, 
oh das Erste oder Zweite rectionslos stcht, 	vgl. j Lib sinfini 
wajuau - bnitka 	and 	jubsinu 	wajusPani-bratIca. 
Stcht aber das vom reetionslosen Verbum Verlangte nicht im 
Nominativ, so mufs es urspriinglich entweder ein Wesenhaftes 
sein, niimlich ein Object von z ann a und dpsen Verwandten, 
denn dies ist urspriinglich ein Mubtada? und ein Ijabar, oder 
nicht. 	1st es 	kein Wesenhaftes, 	kann es vom Ersten oder 
Zweiten verlangt werden. 	1st es vom Ersten veriangt, 	ist 
die Setzung des Pronomen nicht moglich, man sagt da rabtu 
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1 V a da,rabani zaidun odcr marartu 	wainarra bi zai- 
. dun und nicht setzt man das Pronomen und sagt darab- 
Nhu wadarabani zaidun etc. 

Nur bisweilen kommt es in der Dichtung vor. 

Vgl. 	„Wedn du ihm gefallst und ein Genofs dir of- 
fentlich gefallt, so sei im Geheimen bewahrend das Blind-
nifs. — Weise dann ab die Berichte der Verleumder, denn 
selten sucht ein Verieumder etwas andcres als die Trennung 
tines Freundes." 

Vcrlangt das zweite Regens das Object, ist die Setzung 
des Pronomen nothwendig, so sagt man darabani wada-
rabtuhu zaidun, aber nicht darabani wa darabtu zai- 
d u n. 	Man kann das Pronomen nicht weglassen, nur selten 
kommt es in der Dichtung vor. 

Vgl. „Zu•cUktlz verblendeten seine (des Panzers) Strah-
len dic Schauenden, wenn sie auf diesciben blinzten." 

Flier ist abnormer Wcise im Verszwang das Pronomen 
weggenommen 	(Ilir latnahiihu), 	ebenso wie die Rection des 
ersten rectionslosen Verbum anf das Pronominal-Object ab-
norm ist, das doch urspriinglich nichts \Vesenhaftes ist. 

Dies alles 	findet 	statt, 	wenn das 	nicht im Nominativ 
Stehende 	urspriinglich nichts Wesenhaftes ist. 	1st es aber 
ein solches, kann .das es verlangende (Verbum) das Erste 
oder das Zweite sein. 	1st es das erste (Verbum), ist noth- 
wendig das (Object) als Pronomen uachzustellen, vgl. zan- 
nani wa zanantu 	zaidiin Isti.)im an 	Whitt'. 	1st es aber 
das zweite (Verbum), setzt man das Object als Pronomen 
verbunden oder getrennt, vgl. zanantu wa*annanihi zai-
clan Wiman und zanantu wa zannani ijjahu zaidttn 
kteimiln. 	Der Sinn beider Verse ist: 

Setzt man das erste Verbum rectionslos, so bringt man 

damit kein Pronomen, das nicht im Nominativ, sondern iin 
Accusativ oder Genitiv steht, zusammcn, vgl. darabtu wa-
darabani zaidun; es miifste denn das Object urspriinglich 
Unbar sein, denn dann 1st seine Wegnahme umnaglich und 
es mufs nothwendig nachgestellt werden, vgl. zannant wa- 
zanantu'zaidAn IsVirnhn ijjahu. 	Es versteht sich daraus, 
dafs das zweite Verbum allgeraein mit dem Pronomen stcht, 

10 
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glcichviel, ob dasselbe im Nominatiy, Genitiv oder Accusativ 
ist, und ob es urspriinglich ein wesenhaftes ist oder nicht. 

„Sctze es (das Object) als Substantiv; wenn ein Prono'm.  ea 
llabar ist, von einem andern als dem, 	was mit dem erkla- , 

v. 	285. renden (Substantiv) Obereinstimmt.•Vgl. „Ich halte den Zaid ' 
und `Amr fiir zwei Briider 	im Wohlleben, 	und 	sic 	beide 
batten mich fiir cinen Bruder." 

Erkl. 	Nothwendig mufs man das Object des rections- 
losen Verbum als ein Substantiv hinstcllcn, wcnn bei seiner 
Setzung ills Pronomen es nicht iibereinstimmte mit dem, wo- 
durch es 	erldart wird, 	da 	es 	urspriinglich Habar 	ist von .. 
dem, was mit dem Erkliirendcn nicht zusammenstimmt. Dies 
ist der Fall, wenn es urspriinglich IIabar tines Singularis ist .. 
und das es Erklarende im Dual steht. 

Vgl. 	das 	Beispiel 	azunnu 	wajazunnani 	zaidan 
wa'amran abawaini; zaidan ist erstes Maral von azunnu;  
`amran 	danait verbunden, ahawaini 	zweites Maral von 
azunnu. 	Das Ja ist erstes Marfa zu jazunnani, es fehlt 
also sein zweites Martd. 	Bringt man ihm ein Pronomen 
und sagt azunnu wajazunnani ijjahu zaidan wa ram-
ran abawaini, ware ijjahu ilbereinstimmend mit dem Jci, 
da beide im Singular stehn, doch stimmte nicht dazu das, 
sich darauf Beziehende, namlich abawaini, da Wahl' ein 
Singular und abaWaini ein Dual ist; es verschwande also 
die Uebereinsthninung des Erklarenden und Erklarten, was 
nicht 	crlaubt ist. 	Es miifste 	somit 	ijjahuma stehn, 	darn 
aber stimmte nicht das zweite Object ij j ahum a, das unsprung-
lieh unbar ist, mit dein ersten Object, welelles urspriinglich 
ein Alubtadd ist (dem JO, da das erste Object im Singular 
und das zweite im Dual steht, 	das ljabar aber und das 
Mulittula? 'ubereinstimmen mufs. 	Da nun die Uebereinstim- 
mung nicht bel der Setzung des Pronomen moglich ist, so 
ist es nOthig, das Substantiv hinzustellen, vgl. azunnu waja- 
zunnani aban zaidan wacamran abawaini. 	Bei diesem 	' 
Beispiel ist Bann nicht mehr von einem Conflict die Bede, son- 
dem jedes Pe Bens 	regiert ein 	sichtbares Wort, 	so ist die 
Lehrweise 	der Ba.qrenser. 	Die Kiifenser erlauben, das Ob- 
ject als Pronomen zu setzen 	in Riicksicht auf das, 	wovon 
die Aussage gilt. Sic erlauben auch die Weglassung desselben. 
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XXI. 	Das allgemeine Object. 

(a1 marillu-1-mutlaku). 

„Das Masdar ist das Nomen von demjcnigen, das miser 
dem Zeitbegriff zu den beiden. vom Verbum bezeichneten. 
Dingcn gchort, vgl. amine am natl." 

Erkl. Das Verbum bezeichnet zwei Dingo: 1) das Fac- 
tum , und 2) die Zeit. 	Z. B. ]Zama bezeichnet ein Stehn in 
einer vergangnen, jals.fimu des in einer gegenwartigen oder 
zukiinftigen Zeit; kum ein Stehn in der Zukunft ; 15 i j Om u n 
dagegen ist das Factum des Stehens. Das Factum ist eins 
von den beiden vom Verbum bezeichneten Dingen, und das 
ist eben das Masdar. 	Das allgemeine Object ist das in den 
Accusativ gesetzte Masdar 	entwedcr zur Bestatigung 	des 
Regens, oder zur Erklarung seiner Gattung oder Zahl, vgl. 
clarabtu cla,rban, 	sirtu seine zaidin, darabtu darba- 
taini. 	— Man nennt es allgemeines Object, 	weil richtiger 
Weise ihm der Begriff des Objects zukommt, ohne an die 
Sctzung einer Pracposition und iihnlicher Dingo gebunden 
zu scin; entgegengesetzt den anderen Objecten, denn die an-
dcren Objecte tragen diesen Namen nur beschrankt auf die 
Setzung einer bestimmten Pracposition, vgl. =NI bihi, 
mat 'ill fihi, maf`fil mdahu, maf(61 lahu. 

„Das Masdar wird durch seines gleichen, oder durch ein 
Verbum, oder ein Adjectivum in den Accusativ gesetzt. Dafs 
das Masdar der Ursprung dieser beiden letzteren sei, ist die 
bevorzugte Meinung." 

' Erkl. 	Das Masdar stcht int Accusativ durch das Mas- 
dar oder Verbum, oder Adjectivum. 	Die Basrenser lehren, 
das Masdar sei die Wurzel, wovon das Verbum und das Ei-
genschaftswort abgeleitet sei; die Kilfenser dagegen behaup-
ten, des Verbum sei die Wurzel and das Masdar davon ab- 
geleitet. 	Einige lehren sclbst, 	des Masdar sei 	die Wurzel, 
davon werde das Verbum und von diesem vviedertun des 
Eigenschaftswort abgeleitet. 	Ibn Tait's, behauptet, dafs jedes 
von beiden das Masdar wie des Vet-bum eine selbststandige 

. 	 10* 
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Wurzel 	sei und nicht 	sei das Eine 	von dem 	Andcren 
abgelcitet. 

Die 	erste Lehrweise ist das Richtige, 	denn in lectern 
. Zweige ist die Wurzel enthalten und ein Mehr. 	Das Ver- 

bum und das Eigenschaftswort 	stehen in 	einer solchen Be- 
ziehung zum Masdar, denn beide bezeichnen das Masdar und 
ein Mchr. 	Das Verbum niimlich bezieht sich auf das Mots- 
dar und die Zeit, und das Eigenichaftswort auf das Masdar 
und ein Fi'icil. 

„Das allgemeine Object tlmt eine Bestiitigung oder eine 
Arty oder eine Zahl dar, vgl. 	„ich ging zweitnal nach der 
Weise 'eines Gradgehenden." 

Erkl. 	Das 	allgemeine 	Object zeritillt in 	drei Arten: 
1) es ist bestlitigend, vgl. darabtu darban; 2) es ist eine 
Gattung darthuend, sirtu saira ji ras'adin; 3) es ist eine 
Zahl anzeigend, darabtu darbatan wa darbataini wa 
darabittin. 

. 	„Bisweilen wird das Masdar vertreten von einem seine 
Bedeutung habenden Wort, vgl. „beeifere dich jcdes Stre-
bens und from dich des Frohseins." 

Erkl. Bisweilen wird das Masdar von einem seine Bedeutung 
habenden Norte vertreten, wie z. B. von lcullun oder ba(dun, 
die an das Masdar annectirt werden, vgl. 11-ur. 4, 128. ,,Nei-
get nicht mit jeder Zuneigung (lit tarnilit kulla-l-maili)", oder 
wie von einem Masdar, das dem Masdar des wirklich gesetz-
ten Verbum gleichbedcutend ist, vgl. isafadtu g'ul G s a n. So 
wird es auch von dem Nomen demonstrativum vertreten da- 
rabtu dalika-cl-darba.*) 	Einige meincn, dafs wenn ein 
Demonstrativum das Masdar vertritt, nothwendig das Masdar 
als Eigenschaftswort mufs hinzukommen. Das ist eine Sache 
niiherer Betrachtung. 	Sibawaihi 	fiihrt das Beispiel an 	.- 
nantu d•aka .-- 	anantu dalca-z-zanna. Hier steht daka 
ohne Eigenschaftswort. 	Auch wird das Masdar von seinern 
Pronornen vertreten, vgl. darabtuhu zaiclan soil. ac1-Barba, 
vgl. Icitr. 5, 115. 	„Nicht will ich Strafe zufilgen einem der 

*) dalika ist bier als das Substantivurn und ad-darba 	als das 
hinzugeftigte Eigenschaftswort betracbtet. 
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Geschapfe"; 	oder :well von 	seiner Zahl, 	vgl. lcur. 24, 4. 
„schlaget sic achtmal"; oder auch von Clem Instrument (1 a-
yatituhu sautan. Hier ist das MinPS weggefallen und das 
iiluijaf ilaihi 	an 	seine 	Stelle 	gesetzt, 	vgl. 	qarabtuhu 
Barba-s-sauti. 

,,Das Masdar zur Bestatigung stell immer in den Sin- 
gular, das andere aber stelle in Dual, Plural und Singular." 

v. 290. 

Enid. Das Masdar, welches sein Regens bestatigt, dad 
nicht im Dual oder Plural stehn , sondern nur im Singular, 
denn es steht in der Kategorie der Wiederholung des Ver-
bum,-  mid das Verbum steht weder im Dual. noch Plural. 
Steht das Masdar nicht bestatigend, 	so erldart es die Zahl 
oder die Art. Verf. erwahnt, dafs sein Dual und Plural 'nog-
lich sei. In Betreff des die Zahl darthuenden ist twin. Streit, 
dafs der Dual und Plural erlaubt sei. Bei dem die Art dar-
thuenden ist anerkannt, dafs Dual und Plural erlaubt sei, 
wenn seine Artcn verschieden sind, 	vgl. „ich 	wandclte die 
beiden Wandel des Zaid (sairai zaidin),. den gutcn und den 
sehlechten." Offenbar meint Sibawaihi, dafs regelrechter Weise 
weder Dual noch Plural crlaubt sei, sondern dafs man 'rich 
hierbei auf die geharten Falle beschranke. 	Dies ist auch 
das Gewahlte bei as'-S'alaubin. 

„Die Wegnahme des Regens beim bestatigenden Masdar 
ist verwehrt, jedoch gicbt es in anderen Fallen Freiheiten 
wegen einer Hinweisung." 

Erld. Das Regens des bestiitigenden Masdar kann nicht 
wegfallen, denn das Masdar ist ausgesprochen zur Bestiiti-
gung und Bestarkung seines Regcns und die Wegnahme des- 
selben 	trate damit in Widcrspruch. 	1st das Masdar nicht 
bestatigend , wird sein Regens weggenommen wegen einer 
Hinweisung darauf erlaubter oder nothwendiger Weise. — 
Der Sohn Vert sagt, dafs die Worte „die Wegnahme des 
Regens vom bestiitigenden Masdar ist verwehrt", 	ungenatt 
seien, da clarbhn zaithin cin bestatigendes Masdar sei und 
sein Regens nothwendig weggenommen werden miisse. Dies 
ist, wie folgen wird, nicht richtig und was en 	beweisen will 
in Betreff der Behauptung, dafs das bcstatigende Regens weg- 
fallen 	mafste, 	gehart 	nicht 	hierher, 	denn 	das . erwalinte 
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Beispiel ist nicht Bestiitigung, 	sondern Imperativ, 	frei von 
der Bestarkung, 	an. der Stelle von idrib, 	da es in dessen 
Sinne gesctzt wird. 	So verhalt es sick auch mit alien Bei:- , 
spielen, die er erwahnt; 	denn das Masdar 	vertritt hicr die 
Stelle des Rcgens, dasselbe bedeutend und vertretcnd. 	Das 
wird auch dadurch bewiesen, 	dais man sic -beide nicht ztt- 
sammensetzen kann, -wogegen die Zusammenstellung eines 
Bestatigenden und Bestatigten nie verwehrt ist. Ferner wird, 
dais dieser Fall nicht zu dem sein Regens bestatigenden Mas-
dar gehore, dadurch bewiesen, dais das bestiitigende Masdar 
zweifellos nicht regiert, wogegen man beim Masdar, das an 
die Stelle des Verbum tritt, streitet, ob es regiert oder nicht. 
Richtig ist, dais es regiere. 	In dar b an zaidlin stcht zai- 
d an durch darb an im Accusativ; auch sagt man, es stehe 
im Accusativ durch ein weggenommenes Verbum, d. i. idrib. 
Nach den Ersten steht darb an an der Stelle von idrib, 
insofern es die Bedeutung und die Rection desselben hat; 
nach dem zweiten steht es' an (lessen Stelle, zwar hinweisend. 
auf die Bedeutung desselben, aber ohne Rection. 

„Das Regens des Masdar mufs nothwendig weggenommen 
werden, wenn das Masdar als Vertreter seines Verbum auf-
tritt, vgl. nadl an, das die Bedeutung von undul hat." 

Erkl. Das Regens des Masdar wird nothwendig weggc-
nommen, wenn das Masdar als Vertreter des Verbum steht. 
Dies ist 	regelrecht 	beim 	Imperativ, 	Prohibitiv 	und 	dem 
Wunsch. 	1sijaman 1tt ku(Ctdan == kurn kijaman wales 
t akcu d 	t` td an ; und zum Wunsch s trkj ttn =_-_ 8 81$ ty lc a .. 1 - 
lahu. So wird auch das Regens des Masdar nothwendig weggc-
lassen, wenn das Masdar nach einem Fragewort stcht, mit 
dem der Vorwurf gemeint ist. 	 , 

Vgl. 	„Wie Lassigkeit (ataw(inin) nachdem salon das 
graue Haar dich iiberzogen." 

Selten ist die Wegnahme des Regens des Masdar und 
die Setzung  des Masdar an seine Stelle bci einem Verbum, 
mit dem liategorisch das Habar gemeint ist, vgl. iral wak a-
ramatan, d. i. ukrimalca. Das MaOar steht in diesen und 
in ahalichen Beispielen itn Accusativ (lurch ein nothwendig 
weggenommenes Verbum, und das Masdar vertritt dessen 
Stelle, indem es dasselbe bedeutet. 

V0.•was Sibawaihi anftihrt: „Sic iiehn an Dahni voriiber, 
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indent ihre thindel leicht sind, und kehren wieder von Darin 
mit vollen Listen. 	Zu der Zeit, 	wo der griifste Theil ihrer 
Gegchafte die Menschcn 	beschaftigt, raubc, o Zurails, 	das 
Gut wie 	dcr Fuchs." 	(fanadlan 	zurailsu -1- mala 	nadla-t - 
taCalibi). 

Verf. erlaubt hier zuraiku durch nadlan in den No-
minativ zu setzen, doch ist das noch zweifelhaft; denn wenn 
nadlan als Stellvertreter der zweiten Person Imperativi steht, 
so dais 	die restitutio 	undul ist, 	kann 	zurailsu 	nicht int 
Nominativ stehn, denn die zweite-Person Imperativi setzt das 
sichtbare Nomen nicht in den Nominativ, also auch seine 
Stellvertretung nicht. 1st n adl ft n hingegen Stellvertreter der 
dritten Person Imperativi; so dais die restitutio lij an dul ware, 
kann zuraiku im Nominativ stehn, 	doch ist berichtet, dais 
das Masdar nicht die Stelle eines Imperativs dritter Person 
vertritt, sondern nur die zwcite Person Imperativi. 

„Das Regens des MaOar, das zu einer Unterscheidung 
dient, wie in der Kuranstelle imm a manna, wird w oggenom-
men, wo es immer vorkointnt." 

Erkl. Das Regens des Masdar wird nothwendig wegge-
nommen, wenn dasselbe vorkommt zur Disjunctiv-Darlegung 
des Endresultats vom Vorhergegtingenen, vgl. IiTur. 47, 4. 
„Endlich wenn ihr sic niedergcschlagen haben werdet, so 
bindet fest die Fessel, dann nur entweder freiwillige Losge-
bung oder Loskaufung (sollt ihr gewahren)" faint ma mall- 
Ilan bacdu wa'imma fidlean; mannan und fida?an sindzwei 
(lurch ein nothwendig weggelassenes Verbum im Aceusativ 
stehende Masdar. Die Testitutio, Gott wcifs es am bcstcn, ist 
imina tamunnfina mannan walinina taftitIna fida'a,n. 

„So verbalt cs aid' aueb mit einem wicderholtcn oder 
beschriinkten Masdar, wenn es als Vertreter dines Verbum 
auftritt, das sich auf ein Concretum stiftzt." 

Erkl. Das Regens eines Masdar wird nothwendig weg-
genornmen, wenn das MaOar emu Verbum vertritt, wcichcs 
sich an ein Concretum anlehnt, 	d. h. welelies dernselben als 
Ijabar dient und das Masdar wiederholt ocler besehrankt ist, 
vgl. zaidun sairan sairttn rest. zaidun

dt
j
i 

 
n'asiieruNT estli 'I.:Re-;  jasiru wurde nothwendig weggenoiumen, 4:, 	oan 
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lung an seine Stolle tritt; vgl. zum beschrankten Masdar: ma 
zaidun ills sairan; rest. ilia jasiru sairan; jasiru fiel 
nothwendig weg wegen der in der Beschtiinkung liegenden 
Sinnes-Verstiirkung, welchc an die Stelle der Wiederholung 
tritt. Wird das Masdar nicht wiederholt mid nicht beschrankt, 
ist die Wegnahme nicht nothwendig, vgl. zaidun sairan 
rest. zaidun jasiru sairan. 

v. 290. ,,Dazu gehort auch das Sogenannte, das sich selbst, oder 
das ein anderes Bestatigende. 	Das Erste ist z. B. ich schulde 
ihm 1000 eingestandenermafsen, und das Zweite ist z. B. 
mein Sohn bist du in der That als relic Wahrheit." 

ErId. 	Zu den Masdar, deren Regens nothwendig weg- 
genommen wird, gehort das Masdar, welches genannt wird 
das sich selbst Bestatigende, und das etwas anderes Bestati- 
gende. 	Das sich selbst Bestatigende 1st dasjenige, welches 
nach 	einem Satz 	steht, 	der keine Idee zulafst, als die' im 
Masdar liegende, vgl. lahu (alajja alfun curfan = ictira- 
fan rest. dtarifu 	nil-Ilan. 	Es wird so genannt, weil es 
den Satz vor ihm bestatigt und dieser ist das Masdar selbst, 
in dem Sinne, dais dieser Satz die Idee keines anderen Ma- 
dar zulafst. 	— Das etwa9 anderes bestatigende Masdar 1st 
dasjenige, welches nach einem Satze steht, der sowohl die 
Idee des Masdar als auch eine andere Idee ertriigt, so dais 
der Satz durch die Setzung des Infinitiv zu einer ausdriick- 
lichen 	Erkliirung dariiber wird, 	vgl. 	anta-bni 	ljaklstin. 
Dies beifst, 	das ein anderes bestatigende Masdar, denn der 
Satz vor demselben pafst auf dasselbe und auf etwas ande-
res, vgl. anta-bni, kann im wirklichen und metaphorischen 
Sinn gebraucht werden, 	vgl: wie: „du List bci mir in der 
Liebe an. Stelle eines Sohnes", 	doch das hakkan „in der 
That" deutet bin, dais die Sohnschaft wirklich ist. So erhalt 
der Satz durch das Masdar einen Eindruck. 	Das Masdar 
ist bier etwas anderes bestatigend, 	wcil ja nothwendig das 
Einpragende und das dem eingepragt wird von einander ver-
schieden ist. 

. „Ebenso verbalt es sich mit dein die Vergleichung eat-
haltenden Masdar nach einem Satze wie: ,,ich babe ein Wei-
nen vie das Weinen der Ungliieldithen." 
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Eric]. Das Regens des Masdar mufs weggenommen werden, 
wenn man damit eine Vergleichung beabsichtigt nach einem 
Satz, 	der des leit'il 	des Masdar dem Sinne 	nach umfitfst, 
lizaidin sautun saute, himarin. Geht vor diesem Masdar 
kein Satz vorauf, so mufs nothwendig der Nominativ stehn, 
vgl. f3 autuhu 	sautu 	himarin. 	So ist es auch, wenn ein 
Satz voraufgeht, der nicht das FAT dem Sinne nach umfafst, 
hadtt sautun sautu himilrin. Verf. befafst sich zwar nicht 
mit dieser Bedingung, 	doch versteht sie sich aus seinen, 
Beispiel. 

XXII. 	Das Object des Motivs. 
(al-mar al 	lahu). 

„Das Masdar stcht im Accusativ als Object des Motivs, 
wenn es eine Verursachung darthut. 	Vgl. 	„Sei freigebig 
aus Dank und diene.” Es ist vcreint mit seinem Regens der 
Zeit und dem Fffil nach. Wenn aber eine der Bedingungen 
yermirst wird, so setzc es durch die Praeposition in den Geni- 
tiv. 	Dies wird auch nicht verwehrt, wenn die Bedingungen 
sich vorfinden, vgl. „wegen einer Enthaltung ist dieser ge-
ntigsarn." 

V. 300. 

Erkl. Das Object des Motivs ist dasjcnige Masdar, we1- 
ekes 	eine 	Ursache 	darthut 	und 	das mit 	seinem Regens 
Zeit 	und 	Ftl'il 	gemeinschaftlich 	hat. 	Vgl. 	des 	erste 
Beispiel g'ud s'uk ran; bier ist die Zeit des Dankens auch 
die Zeit der Wohlthat, auch ist das Subject, die zweite Per- 
son, dasselbe. 	Vgl. 4arabtu-bni 	taAlibitn: 	;,ich, selling 
meinen Sohn zur Erziehung". 	ta?dibfin 	ist cin Masdar, 
welches 	die Ursache bezeichnet, 	da es richtig zur Antwort 
stehn kann, warum der Schlag geschah; und dies hat mit 
(Jar abtu die Zeit und das Fffil gemeinschaftlich. Die Regel 
dieses Masdar ist, dafs es im Accusativ stehen kann, wenn 
dicse drei Bedingungen darin erfallt sind, 	namlich: 	1) dafs 
es cin Masdar ist, 2) es eine Ursache Lund giebt, 3) dais es 
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mit seinem Regens in der Zeit und dem Fail ribereinstimmt. 
Fehlt aber eine dieser Bedingungen, 	ist allcin 	der Genitiv 
mit der Ursach-Partikel moglich, 	namlich mit li, 	min- ft 
und hi. 	Die Bedingung, data es Masdar sei, fehlt in f...;Ptuka 
liss amni (ich kam zu dir wegen der Butter). Als Beispiel, 
in dein es mit seinem Regens nicht der Zeit nach abereinstiinmt, 
vgl. 	„Du karnst heute zu mir, um . morgen gechrt zu wer- 
den (gPtani-l-jauma liPikrami gadan)." 3) Als Beispiel, in dem 
es mit seinem Regens nicht ein Fail hat, vgl. „Es kam Zaid, 
damit (Amr ihn ehre (g'il'a zaidun 1Pikrami carnrin lahu)". — 
Audi wird der Genitiv mit der Pracposition nicht verwchrt, 
wenn such alle Bedingungen erfallt sind, vgl. hada kannin 
lizuhdin. 	Einige glauben, dais zur Setzung des Accusativ 
geniige, dafs es Masdar sei. 	Es sei nicht nothig, 	data es 
mit seinem Regens in der Zeit und dem 141(il iibereinstimme 
und erlauben den Accusativ von ikramun in beiden vorauf- 
gehenden Beispielen. 	 1 

„Selten ist, 	dafs bei der Praeposition das 	von al Ent- 
blaste stehe, doch im Gegentheil verhalt es sich mit dem 
von al Begleiteten, 	man 	citirt: 	„Nicht will 	ich still sitzen 
aus Furcht vor der  Feldschlacht, 	wenn auf einander sich 
thiirmen die Schaaren dd. Feinde." 

• 
Erkl. 	Das Object des Motivs, welehes den vorerwahn- 

ten Bedingungen geniigt, kann drei verschiedene Falle ha- 
ben: 	1) kann es von al und der Annexion 	entblofst sein; 
2) kann es durch al bestimmt sein; 3) kann es in der An- 
nexion 	stein. 	Bci 	alien 	drei Fallen, ist 	erlaubt, 	es 	mit 
den Praepositionen der Ursache zu vcrbinden, doch moistens 
steht der Accusativ da, wo es frei ist von al und der An- 
nexion, vgl. ()Arab tu-bni taklibin. 	Al-G'uzilli glaubt, der 
Genitiv sei nicht erlaubt entgegengesctzt dem, was die Gram- 
inatiker hint dargethan haben. 	Das mit al Versehene ver- 
halt sich grade umgekehrt, gewohnlieh ist der Genitiv, vgl. 
4 ar abtu- b ni lit-t a'd i b i. 	Doch kann der Accusativ stehn, 
so steht es im Text-Verse. 

Vgl. 	„Iiiitte ich doch an ihncn Leute, 	die, wenn sie 
aufsitzen, zur Beutc skit zerstreuen zu Rofs (fursanan) und 
zu ICumeel." 
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Das in Annexion Stehende kann gleicherweise im Accu- 
sativ and inn Genitiv stehn. 	Das Hirst sich aus den Worten 
V,eres. entnehnien; da er erwalint, dais der Genitiv des von 
al Entbliifsten und der Accusativ des mit al Stehcnden scl-
ten sci, so lafst sick abnclunen, dais in dem Anneetirten nicht 
,sclten einer von 	bciden Fallen, 	sondern haufig beide Falle 
vorkommen. 

Vgl. den Accusativ ha Kur. 2, 18.: „sie stecken ihre Fin-
ger in ihre Ohren vor dem Blitzen.aus Furcht vor dem Tod" 
(hadara-l-mauti). 

Vail. 	„Ich vergebe das sehniide Wort dem Edlen, ihn 
wir zu bewahren and wende mich von der Schmithung des 
Niedrigen aus Edelsinn (takarruman) ab." 

• 

XXIII. Das Object des Inhalts, welches Zarf genannt wird. 

• (a :.., - Zarf). 

„Das Zarf 1st eine Zeit- ode? Ortsbestimmung, welche 
durchgangig den Sinn von fi ergiebt. 	Vgl. 	„Hier weile 
ich einige Zeitpunkte." 

Erkl. 	Vcrf. 	definirt .das Zarf, 	dais es eine Zeit 	oder 
Ortsbestitninung sci, 	welehe durchgangig den Sinn von fi 
umschlicfst. 	So ist MI Beispiel (hung-mkut azmuniin) huna 
Zarf des Orts and a z mu nfin Zarf der Zeit. Jedes von ihnen 
umfafst die Bedeutung von fi. — Yea.  nimmt hierdurch die 
Zeit- and Ortsbezeichnungen aus, die nicht den Sinn von fi 
umschliefsen, wie wenu die Zeit- mid Ortsnomina als Mub- 
tada? oder kiabar stchn. 	Vgl. „Dcr Tag von (Arafat ist emu 
heiliger Tag (jaumun umbarakun)", ferner ad-d fir u I i zai- 
di n. 	Sie heifsen nicht Zarf, wenn es sich so verhalt. 	So 
verhalt es sich such mit dem, 	was von amen ids Gcnitiv 
vorkommt, 	vgl. 	s i r tu 	fi j a ti m i -I- g'u arti t i. 	Doch 	ist bel 
diesen eine Meinungsversehiedenheit, ob es grammatisch Zarf 
zu nennen sci. 	So verhalt es sich auch wit den Zeit- und 
Ortsbezeichnungen, welche als Passiv-Object (Mar ill WM) im 
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Accusativ stehn, vgl. ban ai tu-d-dara und „ich schaute den 
Tag des ICameels." 	Bei Fallen wie dabal tu-l-bait a wird 
zwar die Bedeutung von fi umschlossen, aber nicht uni'er- 
sell. 	Denn bci den speciellen Nomen des Orts darf fi nicht 
weggenommen werden und ad-dara im Beispiel da tIal tu- 
d-dara stcht nicht als Zarf im Accusativ, 	sondern weil es 
dent passiven Object iihnelt. Das Zarf verlangt die Bedeutung 
von n universell, diese aber haben dieselbe nicht universell. 
Dies ware die Erortcrung der Worte Verf's. Dagegen lafst sich 
einwenden, dafs, wenn ad-dara, im Accusativ steht, da es 
dem Passiv-Object (al mar t't1 bihi) gleicht, es nicht den Sinn 
von fi verlangt, da das passive Object diesen Sinn nicht hat 
und so 	auch das ihm 	iihnelnde nicht. 	Folglich bedarf es 
nicht des Wortes bittiradi universell, wn diese FaIle aus-
zuschliefsen, denn scion der Zusatz • ,,was den Sinn von fi 
umfafst", schliefst diese Falk aus. 	Gott weirs es. 

	

„Setze das Zarf in • den Accusativ 	durch ein deutlich 
darin vorkommendes k tin a, wo dies nicht steht, intendire es 
als supponirt." 

Erld. 	Die Zeit- und Ortsnomina, welche den Sinn von 
fi umfassen, stehn cler lt,egel nach im Accusativ. 	Sie stehn 
im Accusativ durch das darin liegende Madar oder Ver-
bum, oder Eigenschaftsixort. Offenbar meint Verf., dafs nur 
das darin. Liegende es in den Accusativ setzt, das ware nur 
das MatMar; doch verhalt es sich nicht so, sondern sowohl 
dies als anderes wie das Vcrbum und das verbale Eigen- 
schaftswort iibt diesen Einflufs aus. 	Das den Accusativ des. 
Zarf Bewirkende ist entweder erwahnt, wie die Bcispicle zei-
gen, oder erlaubtcr Weise fortgcnommen. Auch ist es no.th-
wendiger Weise weggenommen, wenn das Zarf als Beschrci- 
bungswort stcht (marartu birag'ulin ( indaka), 	oder als Ver- 
bindungssatz (g'iVa-lladi (inda,ka) und als Zustandssatz (marartu 
bizaidin ("indalca). — Dasselbe geschieht, wenn das Zarf chi 
Habar im Zustande ist, oder urspriinglich ein solches war, 
vgl. zaidun <indaka und zanantu zaidan (indaka. 	Die 
restitutio geschieht bei anderen'Fallen als der Sulu, (Ver bin-
dungssatz) durch is taarra oder mustakirrun, hingegen bei 
der Verbindung eines Pronomen relativism nut durch is tak arra, 
dean die Sas kann nur ein Satz sein und das Verbum mit 
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seincm Subject ist ein Satz, das Participium aber mit der in, 
ihm liegenden Person ist kein Satz. 

' „Eine jede Zeitbestimmung ist fir den Accusativ empfang- 	v. 305. 
lick, doch nicht so die Ortsbestimmung, sic milfste denn un-
bestimmt sein wie die sechs Richtungen, die Maafse, und die 
Ortsbestimmungen, welche von Verben geformt werden wie 
marina n von ram a." 

Erld. 	Das Nomen der Zeit nimmt den Accusativ an, so 
dafs• es als Zeitbestimmung steht, sci es vag, vgl. sir tu 1 all z.a-
t an,. oder genau bestinunt namlich durch Annexion, vgl. sirtu 
j au rn a - l -g'u m'at i, oder durch ein Eigenschaftswort, vgl. sirtu 
jauman ta-tvilan, oder durch eine Zahl, sirtu jaumaiiii. 
Doch das Nomen des Orts nimmt den Accusativ tiur in zwei 
Gattungen an, erstlich als wages, zweitens wenn es vom Mas-
dar unter zu erwiihnenden Bedingungen gehildet wird. Vage 
Ortsbestimmungen sind die sechs Richtungen, oben, unten, 
rechts, links, vorn, hinter und dgl., ebenso die Maafse wie 
ein Pfeilwurf, eine Meile, eine Parasange, Raum von zwei 
Parasangen; zweitens die vom Masdar gebildete Ortsbestim- 
mung, vgl. mag'lis. 	Sein Accusativ ist regelrecht unter dcr 
Bedingung, dafs sein Regens aus seiner Wortfortn genommen 
sei, vgl. kdadtu maVada zaidin. 	1st dies nicht der Fall, 
so ist allein sein Genitiv 	mit fi miiglich, vgl. g'alastu fi 
marina zaidin; g'alastu marmii zaidin ist dagcgen ab• 
norm. 	Beispiele von dieser Abnormitat sind die gewohnli- 
ehen Ausdriicke, er ist von mir entfernt um den Sitz der 
Rebeamme (mals'ada-1- kttbilati), 	oder um den Hundestall 
(mazg'ara-l-kalbi), oder in dem Abstande wie dcr Ort der 
Plejaden (manata-t-turajja), d. h. seiend am Sitz der Hebe- 
amme etc. 	Das regelrechte wiire fi in als(ad i etc. zu sagen, 
der Accusativ ist in diesen Fallen abnorm, nicht regelrecht 
entgegengesetzt der Ansicht von al-Kisa)i. 

„Die Bedingung, dafs dieses regelrecht sei, ist, dafs es 
ale Zarf fur das 	steht, was 	urspriinglich mit ihm inbegrif- 
fen ist." 

Erhl. Die Bedingung, dafs das voin Masdar Abgelcitete 
regelrecht im Accusativ steht, ist, 	dafs es als Zarf fiir das 
steht, 	was urspriinglich da,rin enthalten ist, d. h. dais es in 
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den Accusativ gcsetzt sei 	lurch das, was mit ihm in der 
Ablcitung von einer Wurzel iibereinstimmend ist. 	Dcr na- 
tiirliche Sinn der Worte Verf's. ist, dais die Maafse sowohl 
als die vom MaOar gcbildete Ortsbestimmungcn, vage Be-
stimniungen scien. In Betreff der Maafse 'meint die Mchrzahl, 
dafs sie zu *dem vagen Zarf gehOren, denn wenn sie auch 
beicannt sind dem 	Maafse nach, sind sic _doch unbekannt 
der Eigenschaft nach. 	Der Lehrer Aba (Ali as'-S'alaubin 
meint, dais sie nicht zu dent vagen Zarf gehoren, da sie ja 
dem Maafse nach bekannt sind. Die vom MaOar geformten 
Ortsbestimmungen sind theils vag, vgl. g'al astu ma g'l i s a n, 
thcils genau bezeichnct, vgl. ealastu maglisa zaidin. Die 
natiirliche Ansicht des Verf. ware; dais 	auch marina von 
rama abgeleitet sei, doch ist es dies nicht nach der Lehrweise 
der Basrenser. 	Denn sie lehren, dais es vom Masdar nicht 
vom Verbum abgeleitet sei. 	Wenn nun feststeht, dais der 
speciell bezeichneic Ort, d. h. der, welcher solchc Seiten, die 
ihn abgrenzen, 	hat, 	nicht im Accusativ als Zarf stehe, 	so 
wisse, dais man gebrauchen hiirt den Accusativ alter speciell 
bestimmten Orte mit dabala, sakana und dahaba, vgl. 
daialtu-l-baita etc. 	Die Leute streiten hieriiber, mansagt, 
es stehe abnorm im Accusativ als Zarf; Andere, es stehe 
im 	Accusativ, 	do, 	eine Praeposition 'ausgefallen sei; 	auch 
sagt man, es stehe im Accusativ, da es dem passiven Ob-
ject ahnlich sei. 

„Das sowohl als Zarf als auch nicht als ein#  solchcs vor-
kommende Wort ist dem Sprachgehrauche nach durchaus 
flexionsfahig. Flexionsunfahig sind die Worte; we1che immer 
als Zeitbestimmung oder dergleichen stein." 

Erld: 	Das Nomen cler Zeit und das Nomen des Orts 
zerfallen in das Flexionsfahige und das Flexionsunfahigc. Das 
Flexionsfahige ist von den Zeit- und Ortsbestimmungen das, 
was als Zarf und nicht als solches vorkomint, vgl. j aumun 
und makanun, denn diese kommen sowohl als Zarf vor, 
als auch als Mubtacla? und als Fffil. 	Das Flexionslose hin- 
gegen ist das, was nun als Zarf oder seinesgleichen gebraucht 
wird, vgl. s all a ra, 	wenn man 	die Morgenrathe eines be- 
stimmten Tages meint. 	Meint man dagegen nicht einen be- 
stimmten Tag, ist das Wort flectirbar, vgl. 'cur. 54, 34. „Die 
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Familie des Lot ausgenommen, welche wir haben entfliehen 
,lassen an einem Morgen.*)" 	sal.tra und fautsa sind nur 
Zarf: 	Nothwendig tritt als Zarf oder seinesgleichen 	(inda 
auf. 	Mit dem dem Zarf Aehnlichen bezeichnet Vcrf. ein 
Wort, das die Grenze 	des Zarf nicht tiberschreitet, 	aufser 
darin, clats es als Gcnitiv (lurch min stela, 	vgl. min (indi 
zaidin. 	Doch stela ein solches Wort mit keiner anderen 
Pracposition, man sagt nicht ljarag'tu flit (indihi. 	Wenn 
das NTolk so redet, ist es ein Feller. Man unterscheidet bier 
drci Falk: 	1) die Ortsbestinunung stcht im Noniinativ, Ge- 
nitiv, und Accusativ; 	2) das dem Zarf Aehnliche steht nur 
im Accusativ, als Zarf aber auch 	im Genitiv (lurch min; 
3) das Zarf vollstantlig unfleetirbar wie atnsi. 

„Bisweilen vertritt eM Masdar cine Ortsbestimmung, dies 
ist haufig bei der Zeitbestimmung." 

v. 310. 

Erkl. 	Selten vertritt das Masdar die Ortsbestimmung, 
vgl. g'alastu 	kurba zaidin __—_, m'itIctina 	Isurbi 	zaidin. 
Das Mudiif makfina wird weggenommen, und sein Mudlif 
ilaihi tritt an seine Stelle und wird wic dasselbe bchandelt; 
es stcht namlieh ha Accusativ wegen des 4arf. Dies ist nicht 
als Regel durchfiihrbar. " Man sagt z. B. nicht 	titika g'u- 
litsa, 	zaidin --7--.-_ maka.na g'ullisi zaidin. 	Dagegen steht 
das Masdar oft an der Stelle der Zeitbestimmung wic ittika 
tulda.-s'-s'amsi, 1sudfima-1-1Ag'g'i, „ich ham zu dir beim 
Aufgang der .Sonne, oder bei der Ankunft der Pilger." Hier 
wird das Mudaf weggenommen und das Mudilf ilaihi wird 
wie dasselbe bchandelt, dies ist regelrecht bei jedem Masdar. 

XXIV. 	Das Object des Mitseins. 
(al-marfitu tna`ahu). 

„Das dem WAINT folgende Wort wird in den Accusativ 
gesetzt als ein Object des Mitseins in Fallen wic siri w a-
t-tarilsa musri(atan, „schreite aus auf dem Weg eilend.'c 

*) Stehen dicse Worte auf die Frage zu welcher Zeit und an wel-
ehem Orte, sind sic Zarf. 
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Nach 	der richtigsten Meinung ist dieser Accusativ 	(lurch 
das voraufgehendc Verbum oder das ihm Aehnliche hervor- 
gerufen, nicht (lurch das Witw." 	 , 	a  

Erkl. 	Das Object des Mitseins ist das Nomen, welches 
nach einem Wa.w der Bedeutung „mit" im Accusativ steht. 
Das Wort steht im Accusativ durch das Verbum oder das 
demselben Aehnliche, welches ihm voraufgeht. So steht im obi-
gen Beispiel attarik a durch siri im Accusativ. Als Beispiel 

-eines dem Verbum Aehnlichen, das den Accusativ bewirkt, 
vgl. zaidun sit'irun wa-t-tarika und acg'abani sairuka 
wa-t-tarik.a. Eine Parthei glaubt, dais das Willy das Ob-
ject des Mitseins in den Accusativ setze, (loch ist das nicht 
richtig, denn jede dem Nomen speciell angeharende Partikel, 
die nicht wie ein Theil von ihm ist, regiert nur den Genitiv 
wie die Praepositionen. 	Die Partikel, welche wie ein Theil 
vom Nomen ist, ist al. 	Diese gehi;rt speciell dem Nomen 
an, doch regiert sie nichts, da sie wie ein Theil des Nomen 
auftritt. 	Dies wird dadurch bcwiesen, dais das Regens iibcr 
das al hinausgeht, vgl. marartu bi-l-p;ulitmi. 	Aus dem 
angefiihrten Beispiel Verrs. geht hervor, dais man Faille wie 
die oben erwiihnten richtig als Object des Mitseins betrach-
ten darf; niinilich jedes Nomen, welches nach einem den Sinn 
von mda habendcn Witw steht, wiihrend ein Verbum odor 
dergleichen voraufgeht. Das ist von dein, was die Gramma-
tiker lehren, das Richtige. — Ebenso geht aus dem zweiten 
Textvers hervor, dais ihm ein Regens voraufgehn muss; man 
sagt nicht wa-n-nila sirtu, „mit dem Nil bin ich gegan- 
gen." 	Alle stimmen darin iiberein. 	Was aber das Vorauf- 
gehn des Objects des Mitseins vor dem mit dem Regens 
Verbundenen betrifft, vgl. sara wa-n-nila zaidun, so ist 
dariiber Streit. 	Richtig aber ist, dies zu verbieten. 

„Einige Araber setzen nach dem ma dor Frage, oder 
nach kaifa den Accusativ (lurch ein verschwiegenes Ver-
bum k 5, na." 

Erkl. 	Dem Ob;ect des Mitseins mufs ein Verbum oder 
dergleichen voraufgehn, wie (lie Beispiele gezeigt  haben. Doch 
kommt -lin Sprachgebrauch der Araber der Accusativ dessel-
hen auch nach dem ma und dem kaifa der Frage vor, ohne 
dais einVerbum ausgesprochen wiirde, vgl. ma anta w az a id An, 
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,,was bist du mit Zaid", oder kaifa anta walsasratan min 
taridin, 	„wie (kamst du) mit einer Schiissel gebrochenen 
1,3rotes." Die Grammatiker legen es so aus, dafs das Object des 
Mitseins hier ink Accusativ stehe durch ein verschwiegenes 
Verbum, das von kana abgeleitet sei. = ma takfinu wa-
zaidan etc. 

„Die Verbindung (durch „und" alcatf) ist, wenn sie ohne 
einc Schwache der Rede moglich ist, richtiger. Der Accusativ 
ist gewahlt, wenn durch die Verbindung die Rede beeintrach- 
tigt ist. 	Der Accusativ ist aber nothwendig, wenn die Ver- 
bindung nicht moglich ist, oder glaube an die Verschweigung 
eines Regens, so wirst du das Richtige treffen." 

V. 315, 

E;k1. Das Nomen, welches nach dem Wavy steht, kann 
entweder mit dem Voraufgchenden verbunden sein oder nicht. 
1st seine Verbindung mit demselben moglich, kann dies mit 
einer Schw•iiche stattfinden, 	oder ohne eine solche. 	Ist die 
Verbindung moglich ohne eine.Sehwache, so ist dieselbe rich-
tiger als der Accusativ, vgl. kuntu anA wazaidun k a-1- 
ahawaini. 	zaidun in den Nominativ als Verbindung zu 
dem verbundenen Pronomen zu setzen ist besser, als es in 
den Accusativ als Object des Mitseins zu stencil. 	Denn die 
Verbindung ist moglich wegen der eingetretenen Trennung 
[zwischen dem verborgenen Pronomen und dem Substantiv] 
und die Gemeinschaft (Setzung zweier Worte ' in denselben 
locus grammaticus) ist besser, 	als die Nicht- Gemeinschaft. 
Ebenso ist bci stint zaidun wa'amrfin der Nominativ von 
(a,mr(in besser als der Accusativ. — Ist die Verbindung nur 
mit einer SchwAche moglich, so ist der Accusativ wegen des 
Mitseins besser als die Gemeinschaft, weil man dann die 
Schwache vermeidet, 	vgl. sirtu waz ai din. 	Hier ist der 
Accusativ von zaidun besser als der Nominativ, wegen der 
Schwiiche derVerbindung mit dem im Nominativ stehenden, und 
mit dem Verbum ohne eine eintretende Trennung verbundenen 
Pronomen. 	1st aber die Verbindung nicht moglich, so ist 
allein der Accusativ wegen des Mitseins oder wegen der Ver- 
schweigung eines Verbum riehtig. 	Vgl. „Ich speiste sie mit 
Stroh und frischem Wasser, (alaftuhA tibnAn wamil'an 
baridfin"; m tean steht im Accusativ wegen des Mitseins, oder 
wegen der Verschweigung eines Verbum, das fiir dasselbe 
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paist ; the 	restitutio: 	‘viteak.aitttlift „iiiitl 	tritiikto sic". 	Vgl. 
Kur. 10, 72. 	„Vereinigt euch 	in ettren Sachet' und euren 
Genossen (ag'mi(ft amralcum was'uralca'alcum)." Hier kann 	11 
s'uraka'ak um nicht mit am r ak um verbinden, denn die Ver-
bindung geschieht stets in der Absicht, das Regens zu wie- 
derholen , 	aber man sagt nicht a g'm it`t u s'u r a It ill , spndern 
nur ag'mditu amri. 	Somit steht bier der Accusativ wegen 
des Mitseins durch die Wiederherstellung des maca, oder es 
steht der Accusativ durch ein passendes Verbum, vgl. ag'tni( it 
amrakum wag'ma,`Ct s'urakiVakum. 

• 
XXV. 	Die Ausnahme. 

(al -istitnie). 

,,Alles, 	was man durch illa. 	nach einem 	feststehenden 
vollstiindigen Abschlufs ausnimmt, steht im Accusativ. 	Nach 
einer Verneinung, oder dem ihr Aehnlichen ist gewiihlt das 
Verbundene als Consequens zu stellen, stelle dagegen in den 
Accusativ, das, was sich abschnciden liifst. 	Nach den Tami- 
miten kommt hierbei eine 'Appositionsstellung vor."" 

Erld. Der regelrechte Casus fur die durch ill& bewirkte 
Ausnahme ist der Accusativ, wenn sie nach Vollendung der 
bejahten 	Rede 	steht, 	gleichviel, 	ob 	sie 	verbunden 	oder 
getrennt steht,. vgl. lstima-l-Isaumu ills. z aiditn. Die rich-
tige von den Auffassungen der Grammatiker ist die, dafs 
das der Ausnahme Voraufgehende dieselbe durch die Ver- 
mittelung von illy in den Accusativ stelle. 	Verf. wiillt in 
einem anderen Buche die Lehrweise, dafs ills das in Accu-
sativ Setzende sei und meint, dafs dies die Lehrweise des Siba- 
waihi ware. 	So ist auch der erste Vers zu verstchn , 	d. h. 
im Accusativ steht dasjenige, 	was von 	ilia, bei dem Ab- 
schlufs 	einer bejahenden Rede als Ausnahme gesetzt wird; 
steht diese aber nach dem Abschlufs der Rede, welche nicht 
bejahend ist, viimlich derjenigen , 	welehe die Negation oder 
dergleichen, das heifst das Prohibitiv und die Frage umfafst, 
Sc, kann die Ausnahme verbunden oder getrennt sein. 	Ver- 
bunden heifst soviel als, dafs sie ein Theil von dem Vorauf- 
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gehenden sci, getrennt dttgegen, lot's sie nicht ein Theil da- 
von sci. 	Ist sic verbunden, kann dcr Accusativ wegen der 

..Ausnahme stein, auch kann man die Ausnahme als Conse-
quens (at-tabi() von dem in dcr Analyse Voraufgehenden setzen, 
und dies ist dm Gewaltlte. 

Das gewohnlich Angenommene ist, dais die Ausnahme eine 
Apposition (Badal) von ihrem Antecedens (al-mat bet') sei, vgl. m ei 
kftma ahadun illtt zaidun, und illti zaidan etc. Es kann 
zaidan im Accusativ wegcn der Ausnahme, oder als Ba-
dal von arptdun im Nominativ stehn, und dies letztere ist 
die, gewiihlte Auffassung; so sagt man ma marartu bi'aha,- 
din illh 	zaidin und ilia zaidan. 	Daher sagt der Text- 
vers: 	„es ist gewithlt die verbundene Ausnahme als Conse- 
quens zu setzen, wenn sie nach eiuer Negation oder dergleichen 
steht." 	Ist aber die Ausnahme abgeschnitten, ist nach der 
Mehrzahl der Araber der Accusativ allein moglich, vgl. ma  
kama al-kaumu ills llimarfin. 	Die Tamimiten erlauben 
melt dann die Ausnahme als Apposition zu setzen. Die Be- 
deutung dcr beiden Verse ist: 	tlafs die Ausnahme, 	welche 
durch ills geSetzt wird im Accusativ steht, wenn die Rede 
bejahend ist und die Ausnahme nach Vollendung derselben 
eintritt. 	 . 

Verf. deutet auf diese Beschrattkung hin, da er die Regel 
derNegation hieranf erwiihnt, so dais dieunbeschriinite Fassung 
seiner Rede darauf hinitilirt, dais die Ausnahme im Accusativ 
steht, gleichviel, ob sie verbunden oder getrennt ist. Ist aber 
die Redo nicht bejahend d. h. kommt eine Negation oder 
etwas ihr Aehnliches in derselben vor, so ist gewithlt dic ver- 
bundene Ausnahme als Consequens zu setzen. 	Nothwendig 
ist der Accusativ dcr getrennten Ausnahme nach den ande- 
ren als den Tamimiten; 	die Tamimiten erlauben aber auch 
die getrennte Ausnahme als Consequens zu stellen. 

„In der Negation kommt bisweilcn eM anderer Casus 
als der Accusativ eines Voraufgehenden vor; wattle aber den 
Accusativ, wenu dies eintritt.” 

Erkl. • Geht die Ausnahme dem vorauf, von dem sie 
ausgenommen wird, kann die Rode bejahend sein oder nicht. 
1st sie bejahend, 	steht nothwendig 	der Accusativ der Alis-' 
nahme, vgl. lstima, ilia zaidhn al-kaumu. 	Ist die Rede 
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nicht bejahend, ist der Accusativ derselben gewahlt, vgl. ma 
lsitrna ills zaidan al-kaumu. 

Vgl. 	„Ich habe kcinen Helfer als den Stamm Alpnitd6 
und keine Lehrweise als die Lehre des Wahren." 

Jedoch wird auch der Nominativ in diesem letzteren 
Fall aberliefert. Sibawaihi sagt: 	„Janus zeigte mir an, dais 
Leute, auf deren Kenntnifs jut Arabischen man vertraut, sa-
gen ma li illa abaka naOrun, indem sie das zweite durch 
Umstellung als Badal des ersten setzen." 

Vgl. 	„Fiirwahr sie hoffen von Hun Farbitte zur Zeit, 
wenn kein Fiirbitter vorhanden ist als die Propheten." 

Der Sinn des Textverses ist: bei der voraufgehenden Aus-
nahme kommt bisweilen der Nominativ vor, und zw•ar wenn 
die Rede nicht bejahend ist, vgl. ma  lama ma zaidun 
al-lsaurnu, 	doch gewahlt ist der Accusativ. 	Daraus, dais 
Verf. das Vorkommen eines anderen Casus als des Accustitiv 
speciell nur der Negation beilegt, geht hervor, dais bei der 
bejahenden Rede der Accusativ allein vorkommt, vgl. lsama 
ills zaidun al-kaumu. 

„Wenn ein dem ill& Voraufgehendes noch freie Kraft 
hat fir das Nachfolgende, so ist's, als ob ills nicht dastande." 

Erkl. ,,Wenn das dem ill 	Voraufgehende fir das Fol- 
gende Rectionskraft iibrig hat, dni heifst, wenn es nicht oc- 
cupirt ist durch das, 	was es verlangt, 	so 1st das nach illa 
stehende Nomen mit der Declination flectirt, welche das vor 
illa stehende erforderte, bevor Wit cintrat, vgl. mit kama 
illy zaidun etc. 	Dies ist die blofse Ausschliefsung•) 	(al_ 
istitna)u-1- mufarragu). 	Sic, 	icomint 	nicht 	in 	bejahender 
Rede vor. 

„Setze rectionslos das illa, welches nur zur Bestiitigung 
steht. 	Vgl. 	„Reiner geht an ihnen vorilber, als der Mann, 
als der Erhabene." 	oft tamrur bihim illy-l-fats ilia-Valet). 

*) Anm. at-tafrigu,  al-mufarragu Ausleerung, des leer Hinge-
stellte gilt als terminus technicus fur die Ausnahmei bei der das, wovon 
sie ausgenommen 	wird, nicht erwiihnt ist, vgl. de Sacy Gr. II. 566. 
Wir niihlen die Ausclriicke: „die blofse Aussehliefsung" fur al-mufar-
ragu und „die vollstandige Ausnahme" fur gairu-l-raufarragi. 
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ErId. 	Wird illa um eine Bestatigung zu erzielen wie- 
derholt, hat es keinen Einflufs auf das, wovor es steht, mid 
es 'giebt, keinen anderen Sinn als die Bestatigung des ersten. 
So ist 	seine Rectionslosigkeit 	zu verstehn. 	Dies 	hat Statt 
bei der Apposition (Badal) und der Verbindung (`AO, vgl. 
ins marartu 	bPahadin ilia 	zaidin ma abika. 	Das 
zweite ilia bezeichnet bier nicht eine selbststandige Ausnahme. 
So ist in dem Beispicle des Textverses al-`alai Apposition • 
von al-fats. 	Bin Beispiel fir die Verbindung ist der Vers: 

Vgl. 	„Nichts ist die Zeit als eine Nacht und ihr Tag, 
nichts (wa'illa) als der Sonne Aufgang und ihr Untergang." 

Zur Apposition und Verbindung ist es wiederholt in der 
SteIle:  

Vgl. „Nichts halt du von deinem alten Kanieel als seine 
Arbeit, als seinen .Trab und raschen Gang." 

„Wird illa zwar wiederholt doch nicht zu einer Besta- 
tigung, so 	lafs bei 	einer 	blofsen Aussehliefsung den E4in- 
flufs des Regens auf eins von den Worten iibrig, die durch 
ilia als Ausnahme auftreten, den Accusativ der anderen kann 
man nicht entbehren." 

Erkl. Wird ill& wiederholt, doch nicht zur Bestatigung, 
d. h. ist es ein solches, durch welches die im Vorhergehen-
den erziejte Ausnahme von neuem erzielt wird, so dais, wenn 
es wegfiele, 	dieser 	Sinn nicht verstanden wurde: so mufs 
die Ausnahme 	entweder 	eine 	blofse 	Ausschliefsung sein, 
oder 	eine vollstiindige Ausnahme. 	1st sic 	eine blofse Aus- 
sebliefsung, lafst Man 	das Regens 	mit 	einem 	besehaftigt 
und setzt das Ucbrige in den Accusativ, vgl. ma hA,' ma illa 
zaidun ilia (amran illy bakra.n. Hier ist nicht eins spe-
ciell dem Regens zugewendet, sondern mit welchem du willst, 
lafst du *das Regens beschaftigt und 	setzest das andere in 
den Accusativ. Ucher die Falle bei der wirklichen Ausnahme 
handeln folgcnde Verse: 

,,Bei einer vollstandigen Ausnahme setze beim Vorauf-
gehn des Ausgenommenen den Accusativ des Ganzen regel- 
recht und nothwendig. 	Setze den Accusativ wegen einer 
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Nachstellung und bringe das eine in der Form, wie wenn es 

Y. 325. 	ohne einen Zusatz ware. 	Vgl. „Nicht eritillen Versprechun- 
gen aufser ein. Mann, aufser ein Erhabener." 	Handelt es, 
sick urn das Richtige, wende die vorhergehende Regel an." 

Erkl. 	Die Ausnahme mufs dem, wovon sic ausgenom- 
men wird, entweder voraufgehn oder nachstehn. 	Steht die 
Ausnahme voran, ist der Accusativ des Ganzen nothwendig, 
vg1.1sama.illa zaidan illy (amran illa bakran al-ls.aumu, 
gleichviel, ob die Rede bejahend ist oder nicht. 

Steht die Ausnahme nach, inufs die Rede entweder bejahend 
sein oder nicht. 1st sic bejahend, ist der Accusativ des Ganzen 
nothwendig, vgl. lsama-l-lsaumu illa zaidan illa camran 
it la bakran. 1st sie nicht bejahend, wird eins.von den Worten 
behandelt, so wie es behandelt werden wiirde, wenn die Aus- 
nahme nicht wiederholt wiirdc und wird als 	stellvertretend 
von dem Voraufgehenden gesetzt, dies ist dm Gewahlte; oder 
es steht im Accusativ, 	und dies ist selten, wie voraufgeht. 
Was das Uebrige betrifft, ist der Accusativ nothwendig, vgl. 
ma, lsama ahadun illa zaidun illa camran illa bakran. 
W6nn du willst, setzest clu ein anderes von den Uebrigen 
als Stellvertretung, vgl. das Beispiel im Text lam jahl illa- 
mru'un illa (alijjun; 	)imru'un ist bier Badal vom Wriw 
in jafti. 	So ist die Regel im Verse, d. i. setze in den Ac- 
ousativ alle Ausnahnien, wenn sic dem wovon sic ausgenom- 
men werden nachstchn, im Fall die Rede bejahend ist. 	1st 
sic nicht bejahend, setze das Eine von ihnen so flectirt, wie 
es flectirt worden ware, wenn die Ausnahmen nicht waren 
wiederholt wordcn, und setze das Uebrige in den Accusativ. 
Die Bedeutung der wiederholten Ausnahmen ist diesclbc wie 
die der Ersten, so dais die Zugehoriglicit und Nieht-Zuge-
hiirigkeit aller dieselbe ist. — In: kiima-l-aumu illy z ai- 
&till ilia <amran illa bakran sind alle ausgenornmen. In: 
ma 15arna illy zaidun UM (amrttn ilia balcrlin sind alle 
eingeschlossen ; uud ebenso bei ma is h ma ahadun i 11 a zai-
dun illa (=ran illa bakrttn. 

„Setze als Ausnahme das durch 1.:4-airun im Genitiv Ste-
hende, dies selbst abcr flectirt durch das, was durch ilia ei- 
ner Ausnahme beigelegt wird." 	 . 

Erkl. Es werden im Sinne von illa; urn eine Ausnahme 
zu bezeichnen, Worte gebraucht, 	von &nen einige Nomina 
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sind wie ...*5ttirun, siwan, suwan und sawa'un; einige da-
gcgen Verba wic laisa und la jai:arm; einige endlich, Verba 
ind Partikeln zugleich, 	wic bala, (ad a, las'il.. 	Verf. hat 
alle wirklich erwahnt. Was nun gairun, siwan, suwan und 
sawa'un anlangt, so steht die Ausnahme durch sie regelrecht 
im Genitiv wegen ihrer Annexion daran. gairun wird flec-
tirt durch dasselbe, wodurch die Ausnahme mit illy flec- 
tirt war, vg1.15ama-l-kaumu ;;airs zaidin. 	gaira steht 
im Accusativ 	analog dem 	1511ma-1-1aumu 	illy 	zaidan 
wit 	dem 	Accusativ zaicl a n. 	So 	sagt 	man 	auch 	ma 
karna aladun gairu zaidin und gaira zaidin, indein 
man gairu als Consequens oder in den Accusativ setzt. Ge-
wahlt ist, es als Consequens zu setzen. Man sagt ma kama 
gairu zaidin, gairu nothwendig im Nominativ, analog dem 
ma lama ills zaidun. 	Ferner sagt man m6, lama alp.- 
dun gairu, gaira himarin, wit dem Accusativ gaira bei 
anderen als den Tamimiten und als Consequens g air u bei 
den Tambniten, wie man sagt ma lama 15.aurnun illa tti-
marun und Ilimb,ran. • Biwa steht gewiihnlich mit dem 
Kasr des Sin, Einige setzen es mit Fatly und Madda; Einige 
setzen Sin mit Pamm und verkiirzen die Form (suwa); Ei- 
nige setzen es auch mit Kasr uml Madda (siwirun.) 	Diese 
Form erwahnt Verf. nicht. 	&lien nur erwahnt man sie 
wie al-Fasi in •seiner Erkliirung 	der S'atibijja. 	Die Lehr- 
weise des Sibawaihi, al-Farra)  mid Anderer ist, dais si w a nur 
als Zarf stehe: 	es stehe im Accusativ als ein 	solches und 
dieses bezeichne die Ausnahme. 	Nach ihnen tritt es aus 
dieser Eigenschaft nur beim Verszwang. 	Verf. halt fur ge- 

wahlt, dais siwan wie gairun sei, und ebenso behandelt 
werde im Nominativ, Genitiv und Accusativ. 

„Bestimme fur siwan, suwan -und sawa'un am rich-
tigsten das, was far gairun bestimmt war." 

Erkl. Ein Beispiel, in dent siwan im Genitiv steht, ist die 
Ueberlieferung: „lch habe angerufen meinen Herrn, dais er 
ilher mein Volk Keinem 	den Sieg verleihe, 	der Anderen 
•als thin selbst angehore, (min siwa anfitsiha) ", oder ferner: 
„Ilir seid nichts unter den Vi lkern nurser cuch, als wie ein 
weifses Haar im sehwarzen Stier, 	oder wie ein schwarzes 
Haar im weifsen Stier." 
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Vgl. „Nicht sprechen schimpfliches, die zu ihnen gehii-
ten, weder wenn sie unter uns, noch wenn, sie bei Anderen 
sitzen, wa la min sawa'ina." • 

Im Nominativ steht siwan in folgendem Vers: 
Vgl. 	„Wenn eine edle Handlung verkauft oder gekauft 

wird, so ist ein Anderer als du (fasiwaka) der Verkaufer und 
du der Kaufer." 
• Vgl. 	„Nichts bleibt iibrig als die Ungerechtiglceit, die 

wir ihnen vergclten, wie sic gethan haben." 

Im Accusativ ohne Zarf zu sein, steht siwan im Vers: 
Vgl. 	„Bei Dir ist ein Biirge der Wiinsche fur einen 

Hoffenden; ftirwahr, wer einen Andern als Dir (wa)inna siwfika) 
vertraut, ist ungliicklich." 

Si w ilk a stcht hier im Accusativ als Nomen von inna 
zum 	Beleg der 	Rode 	des 	Verf's. 	Die 	Lehrweise 	des i  
Sibawaihi und der Mehrzahl ist, dal's, siwan immer im Zu-
stande des Zarf verbleibe, aufser im Verszwang, und die Stel-
len, auf die man sich fir's Gegentheil berufen kiinnte, liefsen 
sich anders interpretiren. 

„Bilde die Ausnahme •durch laisa, bala, <ad& und ja-
kilnu nach la, indem du sie den Accusativ regieren liifst." 

Erkl. Vg1.1sama-1-1saumu laisa, halm, cada zaidan, 
oder la ja,kanu zaidan. Die Ausnahme steht im Accusativ 
als Ilabar von lai s a und 1 a j akttnu , deren Nomen ein vcr- 
borgenes Pronomen 	ist. 	Die 	gewahrdiche Auffassung ist, 
dafs es sich auf einen Theil beziche, den man aus der Ge-
sammthcit herausnehme, so dafs die restitutio von laisa zai- 
dan wiire laisa b dduhum zaidan. 	huwa ist nothwendig 
verborgen. In bald zaidan und 'IAA zaidan stcht zaidan 
im Accusativ als Object. 	balA und (ada Bind zwei Verba, 
deren Regens nach gewiihnlicher Annahme ein Pronoinen ist, 
das, wie vorii.ufgeht, auf einen Bekannten aus dem Volke sich 
zuriickbezieht, 	und 	dies 	ist nothwendig verborgen. 	Verf. 
hebt hervor durch jaketnu nach la, dafs bei der Ausnahme 
(lurch k Ana nur jaketnu gebraucht werde, und dafs es nur 
nach la, nicht nach eincr andern von den Partikeln.  der Ne-
gation stche wie lam, lamma, Ian, in, ma. 
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„Setze durch die zwei dem j a tat nu Voraufgehenden, d. i. 
durch ban. und (ad a den Genitiv, wenn du willst; nach ma 
fretZe sie mit dem Accusativ, 	auch kommt der Genitiv bis- 
weilen vor.” 

Erkl. 	Geld ma vor ban. und (ada nicht vorauf, kann 
man sic als Praepositionen mit dem Genitiv verbinden, vgl. 
lsama-J-kaurnu 	12ala zaidin. 	Von Sibawaihi wird 	der 

. 

Genitiv 	nach ihnen 	nicht iiberliefert. 	al-A b fas' 	berichtct 
nur den Genitiv durch bala. 

,Vgl. 	„Aufser auf Gott, hoffe ich auf keinen als auf 
Dich, ich rechne meine Familie nur als Theil von' der Deinen." 

Vgl. 	„Wir liefsen die Spriifslinge von (Aug' (Pferde) 
auf der Ebene verweilend indem wir sie niederwatfen fur die 
Adler. Wir iiberlieferten ihren Stamm dem Tod und der Ge-
fangenschaft mit Ausnahme der Greise und kleinen Kinder." 

Geht ma diesen Partikeln vorauf, ist der Accusativ bei 
ihnen nothwendig, vgl. Isama-14aumu ma bala zaidan. 
Das ma ist hies das Masdarartige, bala und (ada sind seine 
Silt. 	Ihr Fffil ist ein verborgenes Pronomen, das auf ir- 
gend 	einen 	sich 	bezieht 	wie 	dies 	oben 	bestiitigt 	ist, 
mid 	zaidan 	ist 	Object. 	So 	ist 	die 	gewohnliche 	Auf- 
fassung. 	al-Kish'i 	erlaubt 	bei ihnen 	den 	Genitiv nach 
ma, 	da dies pleonastisch stehe und b a la. und 'ad a zwei 
Praepositionen seien. 	al-G'armi berichtet im S'ar4 den Ge- 
nitiv nach ma von einigen Arabern. 

„Wo 	!Isla und (adist 	mit dein Genitiv 	stein, 	sind es 
zwei Partikeln, wie sic zwei Verbs, sind, 	wenn sie mit dein 

v. 330. 

Accusativ stein." 	_ 

Erkl. 	Es ist kein Streit dartiber, 	dais sie als Praepo- 
sitionen zu betrachten sind, wenn sie mit dein Genitiv, und 
als Verba, wenn sic mit dem Accusativ stehn. 

„Wie bait ist bas's, 	doch hat es ma nicht bei sich, 
man sagt auch llis'a und has% merke beide Fornien." 

Erkl. 	Die bekannte Auffassung ist, 	dais 	ifis'a nur 
Praeposition sei. 	al-Abfas', al-G'armi, al-Mazini und al-Mu- 
barrad, wie eine Menge, wozu Verf. gehkirt, behaupten, dais 
es wie h alit als ein Verbuin gebraucht werde und das ihm 
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Nachfolgende in den Accusativ setze, oder es als Praeposition 
mit dem Genitiv stehe. 

Eine andere Parthei, worunter al-Farra', Aba. Zaid al-An • 
sari und as'-S'aibani berichten 	den Accusativ durch 	has'a. 
Vgl. „O Gott, vergieb mir und dem, der dein Wort hoe, 
aufser dem Satan und Abit-l-A0a4. 

Vgl. 	„Nimm Nurais' aus (has'a hurais'an), denn Gott 
zeichnete sie aus vor den Geschopfen durch den Islam und 
die Religion." 

Verf. sagt, dafs has'a ,wie hale, insofern sei, data es das 
Folgende in den Accusativ oder Genitiv setze; Jodi geht 
ihm ma nicht vorauf, wie dem bala. Dies ist meist so, doch 
bisweilen steht es in seltenen Fallen mit mtt. 	Im Musnad 
des Abu Umajja at.-Tarstisi heifst es vom Ibn `Umar, 	dafs 
der Gesandte sprach: 	„Usfinna ist mir der geliebteste der 
Menschen, ausgenommen (ma has'a) Fatima. 

Vgl. „Ich sah die Menschen Kurais' ausgenommen, ftir-
wahr wir sind die besten derselben im Handeln." 

Man gebraucht die Formen ha s'a, has'a und ha s'a. 

XXVI. 	Der Zustand. 
(al-Hal). 

„Der Hal 	ist eine in den Accusativ gestellte hinzutre-
tende Eigenschaft, welche ausdrackt „in einem Zustand", vgl. 
als ein Einzelner gehe ich."  

Erkl. 	Verf. definirt den Hal dadurch, dafs cr eine hin- 
zutretende Eigenschaft sei, die in den Accusativ tritt urn auf 
eine Lage hinzuweisen; so ist in fardan adhabu, far dan 
ein Hal, 	weil die erwahnten beschrankenden Bestirnmungen 
sich darin vorfinden. Das „hinzutretend" schliefst die Eigen- 
schaft aus, welche als 	wirkliche Satzstiitze vorkommt, vgl. 
z ai d u n ls ei mu n. Die zweite nahere Bestimmung „um eine 
Lage auszudracken", 	schliefst die 	abgeleiteto Specificirung 
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aus, vgl. lil-lahi darruhu farisan. — „Gott gehort seine 
Leistung, seine als Reiter = welch trencher Reiter ist er."*) 
rKeS'ist richtigerweise eine Specification, Tamjiz, kein Zu-
stand, gm, da damit nicht die Bezeichnung einer Lage er- 
zielt wird, 	sondern 	die Bewunderung seiner 	Ritterlichkeit, 
and dies ist gcsagt, 	urn das an ihm Bewunderte darzuthun, 
nicht seine Lage darzustellen; 	ra'aitu 	rag'ulan 	rakibein 
verhalt sick auch so, denn rakibhn steht nicht da, um eine 
Lage (liabitus) zu bezeichnen, sondern zur Specialisirung des 
Begriffs „Mann". Die Worte Verf. mufhimu fi II alin sind 
ealeich. lid-clalalati (ala-l-hai)ati. 

„Vorwiegend ist der Val ein Uebertragenes, iiin-  Wesen 
Abgeleitetes, doch ist dies nicht als nothwendicrr3  erachtet." 

Erkl. 	Moistens ist der 1161 ein Uebertragenes,   im Wie- 
sen Abgeleitctes. Die Bedeutung der Uebertragung ist, dafs der 
Begriff nicht nothwendig dem damit Beschriebenen anhafte, vgl. 
g'a.)a zaidun rfikiban. rakiban ist eine (libertragene) Ei-
genschaft, da sic von Zaid getrennt werden kann, wenn er 
als ein Gehender kiimmt. Bisweilen kommt der Hal als eine 
untrennbare, d. h. als eine inhaftende Eigenschaft, vor, vgl. 
„jell rief an Gott als Erhorer (da'autu-l-laha samfitn)." VgI. 
„Es schuf Gott die Giraffe, liinger an ibxen. Vorderrtifsen als 
an ihren Hinteritifsen" (jadaihtt atwala min riglaihtt). 

Vgl. „Sie brachten ihn langgestreckt an Knochen (sabta- 
1-17.tuni), 	wie wenn sein Turban 	die Standarte 	ware unter 
den Mannern." 

Hier 	sind 	die 	drei Worte saini(ttn, 	atwala, 	sab!a, 
zwar Ha), doch inhaftende Eigenschaften. 	Bisweilen lconunt 
der Zustand als ein (unabgelcitetes) Primitivum (glmid) vor, 
was Verf. iin folgenden Vers behandelt. 

„I-laufig kommen die Primitiva als Zustand vor, 	ohne 
Schwierigkeit bei einer Preisangabe, oder bei dem, das eine 
Erklarung darthut. 	Vgl. „Verkaufe es das Maafs (muddan) 
far so viel, 	oder Hand urn Hand, d. i. die Hand tics Kau- 

. 

v. 335. 

*) darru 	Milebstrahl (wie zubda Subtle) 	wird auf 	site Vorzlig- 
liehkeiten (fudill) iibertragen. 
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fenden an der Hand des Verkaufers, und es kehrte wieder 
Zaid zur Schlacht ein Lowe, d. i. wie ein Lowe." 

. 	,. 
Erkl. Haufig kommt der Val als era Primitiv vor, wenn 

er ein Maafs bezeichnet, so ist im ersten Beispiel „bi(hu 
inuddlin bikada" muddan, 	ein Primitiv 	als Hal; doch 
steht er im Sinne eines Abgeleiteten, 	da die Bedeutung ist, 
„vericaufe es so, dafs jedes Maafs eine Drachme etc. im Werth 
steht." Auch steht der Hal haufig als Primitiv, wenn er eine 
wechselseitige Thatigkeit bezeichnet, 	vgl. verlcaufe es b i(hu 
jadan. bijadin, Hand urn Hand, d. i. fur baare Leistung; 
oder zur Vergleichung, 	vgl. karra ,zaidun' asadan, d. i. 
gleichend dem Liiwen. 	jadan mid asadan sind Primitive, 
doch konnen 	sie als klal stehn, 	da sic offenbar 	abgeleitete 
Begriffe erklarend darthun. — Hieraus und aus dem Vorher- 
gehenden ist klar, dafs die Graunnatiker lehren, 	dafs der 
Hal din Uebertrageucs, Abgeleitetes, d. h. dafs es Liberwie- 
gend auch wirklich dieses sei, doch dafs es dies nicht durch- 
aus sein masse. 	 . 

',Wird 	der Hal der Erscheinung nach determinirt, so 
bedenke, dafs er indetermirt dem Sinne nach stehe, wie z. B. 
Du allein strcbe." 	, 

Erkl. 	Die Lchrweise der grofsen Masse der Granunati- 
ker ist, 	dafs 	der Hal nur indeterminirt stehe, und dafs der 
Hal, welcher der aufseren Erscheinung nach determinirt steht, 
dem Sinne nach indeterminirt sei, vgl. „sic Iuuncn alle sammt, 
g'fi'd.- 1 - g'a 111M Wa; 	er 	sehiekte 	sic zur Tranke ars al a h a - 
Virna, 	ig'tahid 	waVlaka strebe allein, 	kallamtuhu 
faliu ila fijja, 	ich 	sprach 	ihn, 	seinen Mund an meinen 
Mund." 	Alle diese Accusative sind der Erscheinung nach 
determinirt; aber durch 	Indeterminirte 	zu 	erklaren. 	Die 
Bakdadenser und Janus meinen, dafs allgemein die Determi- 
nation des Hill ohne weitere Interpretation gestattct sei, 	sie 
erlauben g'fi'a zaidun ar-raliba. 	Die Kafenser machen 
einen Unterschied und sages: 	schliefst der Ilal die Bedeu- 
tung der Bedingung in sick, kann man ihn richtig als determi-
nirt setzen; wo nicht, ist's night richtig. Ein Beispiel, in dem 
der Hal den Sinn der Bedingung umschliefst, ware zaidun 
ar-ralciba absanu 	minhu-l-infis'ija. 	Hier konnten die 
beiden HM determinirt stelm, da sie durch 	die Bedingung 
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sich erklaren lassen = Zaid, wenn er reitet etc. 	&Midst 
aber der Httl keine Bedingung ein, kann er nicht determinist 
stehn, g'il'a zaidun ar-rakiba ist falsch, da es nicht gleich 
g'tea zaidun in rakiba ist. 

,,Ein indeterminirtes Masdar kommt als Uhl haufig vor, 
wie „pliitzlich (bagtatan) stand Zaid• auf." 

Erkl. 	Es kommt dem 1:11t1 zu, ein Eigenschaftswort zu 
sein, 	d. i. er leitet auf eine 	innere Bestimmung und ihren 
Trager bin, 	wie kh?imun ein stehender. 	Dais der 11iII a1s 
Masdar vorkommt, ist gtgen die urspriingliche Regel, da ein 
Masdar nicht den Trager mit bezeichnet. 	Doch oft kommt 
ein gal als indeterminirtes Masdar vor, wiewohl dies eigent-
lich nicht normal ist, sondern dem urspriinglichen zuwider hitt& 
Im obigen Beispiel ist b agt at an gleichbedeutend mit b ttgi - 
t a n. So ist die Lehrweise des Sibawaihi und der grofsen Masse. 
al-Alfas' und al-Mubarrad dagegen behaupten, dais baist a tan 
im Accusativ als Masdar stehe, und dais das Regens darin 
ein Weggenommenes sei, vgl. talda zaidun jabgatu bag-
tatan. Bei ihnen ist jabgatu der Zustand, nicht bagtatan. 
Die Ktifenser lehren, wie auch jene beiden, bagtatan stehe 
ini Accusativ als Masdar, aber bei ihnn ist das in den Accusativ 
Setzende das erwahnie Verbum, hier talda, da dies durch 
ein Verbum von dem Stamm des Masdar erklart werden 
Winne, talda bagtatan ist gleich bagata bagtatan. 	Sie 
erklaren talda durch bagata und setzen dadurch bakta-
tan  in den Accusativ. 

„Das mit dem IN Versehene steht gewohnlich nicht 
indeterminirt, nurser wenn es nachsteht oder speciell hervorge-
hoben wird, oder es nach einer Negation und dergleichen 
hervortritt, 	vgl. nicht soil sich iiberheben 	ein Mann gegen 
einen Mann leichtsinnig." 

Erkl. 	Das mit dem IA1 Versehene steht regelrecht de- 
terminirt, meistens steht es nicht indeterminirt, aufser wenn 
ein Umstand 	sich vorfindet, 	der dies 	gestattet. 	Das ist 1) 
dais 	der Hal' dem Indeterminirten 	voraufgehe, 	vgl. 	filia 
Ifi?imfin 	rag'ulun. 	Hierher gehart der Vera, welchen Si- 
bawailli anflihrt: 
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Vgl. 	„Am Korper ist bei mir, -als ein deutliches, wenn 
du es erkennen wolltest, einDahinschwinden, und wenn du zum 
Zeugen riefst das Auge, so wiirde es zeugen. 	• 

Vgl. 	„Nicht tadelt ein 	niich Schnftihender meine Seelc 
als fine solche wie sie ist, und nie hat ein Tadler meiner Ar- 
muth so abgeholfen wie das, was meine Hand erworben hatte." . 

2) Dafs die Indetermination Burch ein Eigenschaftswort, 
oder eine Annexion speciell hervorgehoben wird. 	Eine spe- 
cielle Hervorhebung durch ein Eigenschaftswort, vgl. Kur. 
44, 3. „Und in ihr wird getrennt eine-  jede weise Angelegen-
heit als eine von uns ausgehende." 

. 	Vgl. „Oh Herr. Du rettetest den Noah und warst ihm 
gnadig, da, er herumgetriehen wurde in ciner das Meer durch-
schncidenden Arche als ciner gefiillten. Und er lebte, indem 
er seinem Volke deutliche Offenbarungsverse predigte, tau- 
send :Jaime aufser fiinfzig." 	 1 

Ein Beispiel, in dem die Indetermination durch die An-
nexion speciell hervorgehoben wird, ist •Kur. 41, 9. • „In vier 
Tager' als gleichen (fI arbdatin ajjamin sawa)an), dies fiir die 
Fragenden." 

3) Dafs 	die Indetermination nach 	einer Negation oder 
dergleichen, d. h. der Frage und der Prohibition, steht. Ein 
Beispiel nach einer Negation ist der Vers: 

Vgl. „Nicht ist bestimmt vor dein Tod ein Zufluclitsort als 
schatzend und du siehst ihn nicht von einem zuriickbleibend." 

Hierher gehiirt auch Kur. 15, 4. 	„Nicht haben wir eine 
Stadt vernichtet, 	aufser so, 	dais sie ihre 	bestimmte Schrift 
hatte 	OA ahlakna 	min karjatin ilia :walahtt kitabun 	magi)- 
mum)." lahit kitabun, ein Satz, stcht an der Stolle des Hill 
von karjatin, da der Hal der Indetermination stehn kann, 
well 	die Negation 	voraufgeht. 	Es kann dieser Satz 	nicht- 
eine Sifa von karjatin sein gegen Zamabs'ari, denn Waw 
treunt nicht die Sifa von dem MauW, auch hindert Ma 
daran, da man illa nicht zwischen die Sifa und das Mautif 
setzen kann. 	Abil-l-Hasan a1-Abfas' hat in seinen Masa'il 
deutlich dargethan, dais dies nicht angeht, so wie auch Abtl 
`Ali al-Farisi in der Ta,dkira. 

   
  



ai-Hitl. 	 175 

Ein Beispicl des I:Ii1,1 mit einem Indeterminirten, das der 
Frage folgt: 

'Vgl. „O mein Freund, ist etwa ein Leben bestimmt als 
ein bleibendes, 	so dafs du ftir dich Entschuldigung fiindest 
deur in die Ferne zu hoffen?" 

Ein Beispicl des Val von 	einer Indetermination nach 
der Prohibition hat Verf. schon erwithnt, vgl. den Vers des 
Katari Ibn al-Fug'lea.  

Vgl. 	„Nicht stiitze sich einer auf die Flucht am Tage 
des Treffens, wenn er ftirchtet (mutatawwifan) den Tod." 

Der I:151 kommt auch bei dem Indeterminirten vor, ohne 
die erwiihnten Gestattungsgriinde. 	Vgl. „Ich ging an einem 
Wasser voriiber so breit wie ein 	sitzender Mann"; ferner: 
„Er schuldet mir 100 	an blanken Waffen (alaihi mPatun 
bislan)." Sibawaihi gestattet fiha rag'ulun Isa)iman. In der 
Ueberlieferung heifst es vom Gesanclten „er betete sitzend 
(15ffidan), und es beteten 	hinter 	ihm 	die 	Manner stehend 
(Isijtuntin).".  

„Man verwehrt bisweilen einen 	&MI, 	dem von einer v. 3;0. 
Praeposition abhiingenden, voraufzustellen; doch verbiete ich 
es nicht und bisweilen kommt es vol.:" 

.Erkl. 	Die Lehrweise der, grofsen , Masse der Gramma- 
tiker ist, 	dafs es nicht erlaubt sei den Hal, 	dem Wort, zu 
dem es 	gehort, und 	das von, einer Praeposition abhiingt, 
voranzustellen, man sagt nicht marartu g'alisatan bihin- 
din. 	al-Farisi, 	Ibn Kaisfin und Ibn Burhfin erlauben dies. 
Diesen folgt Vert:, well man es bisweilen so hart. 

Vgl. „Wenn fiirwahr die Frischc des Wassers mir, wenn 
ich durste und schmachte, lieb ist, so ist sicherlich sic geliebt." 

Vgl. „Wenn Kameelschaaren erbeutet werden und Wei- 
ber, 	so werdet ihr fiirwahr such nicht 	entfernen ohne die 
Todtung IIibals zu riichen." 

Die Voraufstellung des JIM vor dem, dem es angehiirt, 
ist erlaubt, wenn dasselbe im Nominativ oder Accusativ steht, 
vgl. 	g'ea 	dahikfin 	zaidun, 	darabtu 	mug'arradatan 
hindan. 
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. 	„Erlaube nicht einen Hal von dem Mudaf ilaihi, aufser 
wenn das Mudaf eine Rection auf den Hal verlangt, oder 
dasselbe entweder ein Theil seines Mudaf ilaihi ist, oder wie 
cin Theil desselben, und nicht geh fehl." 

Erkl. Es ist nicht erlaubt, dafs ein Hal von dem Mu-
daf ilaihi vorkommt aufser, wenn das Muditf zu den Wort- 
klassen gehort, 	die eine Rection auf das Hal richtigcrweise 
haben, wie z. B. das Participium act., oder das MaOar und 
iihnliche Wortgattungen, die den Shin des Verbmn cinschliefsen, 
vgl: hada daribu hindin mug'arradatan, aVabani 15.i-,  
jhmu zaidin musri<an, vgl. Ii..-ur. 10, 4. „Zu ihm gcht cure 
Riiekkehr insgesammt (ilaihi marg'i`ukum g'ami`an)." 

Vgl. 	„Es spricht meine Tochter, ftirwahr dafs du wcg- 
gchst allein heut zum Kampf, 	 1afst mich als eine Vaterlose 
zuriick." 

So ist such der Hal von dem Mudaf ilaihi erlaubt, wenn 
das MOM' cin Theil von dem Mudaf ilaihi ist, oder wie ein 
Theil desselben darin, dafs man durch das Mudrif ilaihi das 
MOM' richtigerweise entbehren kann. 	Ein Beispiel, in dem 
das Mudaf ein Theil des Mudaf ilaihi ist, vgl. I.ur. 15, 47. 
„Wir rissen aus, was in ihren Herzen von Hafs war, da sie 
Bruder sind, nazanah mil ft sudarihim min gillin ib-
wanfen". 4,waratn ist HM von hum, dem Mudaf ilaihi in 
sudarihim, da das Mudaf suditrun ein Theil von hum ist. 
Ein Beispiel, in dem das Mudaf 'wie ein Theil vom Mudaf 
ilaihi darin ist, dafs das Mudaf durch das Mittlftf ilaihi, ent- 
behrt werden kann, vgl. lur. 16, 124. 	„Darauf offenbarten 
wir dir: folge der Religidu des Abraham als eines wahrhaft 
Frommen 	(ittabi` 	millata ibrahima-loniffin)". 	4 anifan ist 
Hal von ibrahim a und millata ist wie ein Theil von,i bra- 
hima, da man es durch dasselbe entbehren kann. 	1st aber 
das Mudaf nicht der Art, dafs es richtigerweisc auf den Hal 
Rection ausubt, 	ist es ferner weder ein Thou', noch gleieh- 
sam ein Theil von seinem Mudaf ilaihi, darf man nicht den 
Hal davon setzen. 	Man sagt nicht g'ft)a, gulamu hindin 
dahika tan entgegen der Ansicht von al-Farisi. 	Verf. sagt, 
dafs diese Form einstimmig verboten sei, Joel' ist das nicht 
richtig, da die Lehrweise von al-Farisi es erlaubt; so uberliefert 
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von 	Hun der S'arif Aba-s-Sdiidat Ibnu-s'-S'ag,'art in seinen 
Dictaten. 	 . 
'„Wird ein kial durch ein flectirbares Verbum oder ein 

demselben iihnelndes Eigenschaftswort in den Accusativ ge-
sctzt, so kann man ihn voranstellen; vgl. „als ein cilender 
ist dieser Reisende”, 	und „als ein aufrichtig dienender reef 
Zaid Gott an". . 

Erkl. 	Der Hal kann vor das ihn in den -Accusativ 
Sctzende treten, wenn dies cin 	flectirbares Verbum ist oder 
ein Eigenschaftswort, welches dem flectirbaren Verbum gleicht, 
d. i. welches den Sinn des Verbum und die Buchstaben 
desselben vollstandig hat, und ferner das Femininum, den 
Dual und den Plural annimmt, wie das Participium act. und 
pass. und das iihnelndeEigenschaftswort; vgl. zur Voranstellung 
des Hal vor ein flectirbarei Verbum mu bli san zaidun 
dda, und zur Voranstellung des Hal vor ein ahnelndes Ad- 
jectivum musrican dfi, rahilun. 	Setzt aber ein unflcctirba- 
res Verbum den 1:141 in den Accusativ, darf man denselben 
nicht voranstellen, vgl. ma ahsana zaidun <1 ahikan. Ucbcr 
das Verbum admirandi kann man nicht disponiren, folglich 
auch nicht fiber das Regime desselben; dasselbe gilt, wenn 
ein dem flectirbaren Verbum nicht gleichendes Eigenschaftswort 
den Hal in den' Accusativ setzt wie die Comparativform 
af'tqu, vgl. zaidun al)sanu min (amrin dallikan. Hier 
darf der Hal 	nicht vortreten, denn afcalu tritt weder als 
Dual, noch als Plural, noch als Femininum auf. 	Man kann 
fiber seine Formen nicht frei verfliken, also amok nicht fiber 
sein Regime. 

„Ein Regens, das zwar vollstiindig den Sinn. des Ver- 
bum, aber nicht seine iiufsere Form hat, regiert nicht, wenn 
es nachgestellt 	ist, 	wie tilka, 	laita und ka'anna; selten 
kommen Falle vor, wie Said als ein verweilender in Hag'ar." 

v. 345.  

Erkl. 	Man darf den Hal nicht setzen ' vor sein Sin- 
nes -Regens, d. i. dasjenige, was zwar vollstiindig den Sinn 
des Verbum, loch nicht seine aufsere Form hat, wie die 
Nomina demonstrativa, die Partikeln des Wunsches, der Ver- 
gleichung, 	das Zarf oder G'itrr wa Mag'rtlr. — Vgl. tilka 
hindun mug'arradatan etc., zaidun ii-d-dilri, oder  cin-  

12 
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daka kalman. — Der ttai kann hier nicht vor sein Sin- 
nes-Regens tretcn. 	Nur bisweilen geht der Hal seinem Re- 
gens voran, wenn dicses ein Zarf oder G'arr wa Mag'rfr i9t, 
vgl. zaidun kft'iman (indaka, sdidun mustakirran fi 
hag'arin, und I..ur. 39, 67. 	„Und die Himmel als zusam- 
mengerollte sind in seiner Rechten (nach der Lesart mat- 
w ijj a t in)." 	al-Abfas' erlaubt dies als regelrecht. 
. 	„Falie wie: „Zaid allein ist brauChbarer als cAmr mit 
Hiilfe", sind gebilligt als etwas, 	das nicht schwach begran- 
det ist." 

Erkl. 	Wie voraufgeht, hat die Comparativ-Form aralu 
keine Reetionskraft auf einen voraufgestellten Hal. 	Hiervon 
wird dieser Fall ausgenommen, d. i. wenn etwas vor sick 
selbst in einem Zustand ausgezeichnet wird, oder vor etwas 
anderem in einem anderen Zitstand, denn dann regiert es 
zwci Zustande, den einen, 	der ihm voraufgestellt ist und 
den anderen, der ihm nachgestellt wird, vgl. zaidun lsa)i-
man ahsanu ininhu lsaldan und zaidun mufradan 
anfdu min camrin mdanan. — So ist die Lehrweise der 
Gesammtheit. as-Sairafi meint, es seien beides ljabar, durch 
ein weggenommenes kana in den Accusativ gestellt, und es sei 
weder die Voraufstellung dieser beiden Hal vor die Coma 
parativform noch ihre Nachstellung erlaubt. 

„Bisweilen kommt der Hal als eine Mehrzahl vor so-
wohl fiir einen Einzelbegriff als far das, was kein Einzelbegriff 
ist; merke das." 

Erkl. 't s ist die Mehrzahl deb kiiii erlaubt, sei es, dafs 
das, 'zu dem er tritt, ein Einzelbegriff ist oder in der Mehr- 
zahl steht, vgl. a. gl'a zaidun raki ban ciAllikan. 	Beide 
Accusative 	sind 	1.1111 	zu 	zaidun, 	ihr 	Regens 	ist 	g'il'a. 
b. lakitu hindAn 	mtlidtin munl)a,diratan. 	mus'idtin 
ist Hal von TA, in lakitu und munhadiratan IN von 
hindun, das Regens ftir beide ist lakitu. 

Vgl. 	„Es land mein Sohn als ein ftirchtender seine. 
beiden Brtider als zwei ihm helfendo, so dafs sie Beute er-
reichten." 

Wenn der Sinn kinr ist, wird jeder Val auf das, wozu 
er past, bezogen; ist aber der Sinn nicht klar, wird der erste 
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der beiden tlfd zum zweiten Nomen und der zweite von Hilton 
zum ersten Nomen gesetzt. 	In lalsitu zaid tin mu ftidttn 
mu e,l) a d ir an, ich fand herabsteigend den Zaid aufsteigend, 
ist musgan vat von zaidttn und munhadiran Hal zum 
TA, in lalsitu. 	 • 

„Das Regens des Hal wird bisweilcn durch densclben 
bestatigt, vgl. „nicht sollst du schaden auf der Erde als Ver- 
derhender (lit tdta, fi-l-ardi mufsidlin)." 

Erkl. 	Der 1.1i11 zerfallt in den bestatigenden und nicht 
bestatigenden. Der bestatigende zerfallt wieder in zwci Theilc, 
wovon den ersten Theil, d. i. den Hal, der scin Regens be- . 
stiitigt, der Verf. in diesem Vers behandelt. 	Ein solcher ist 
jedes Eigenschaftswort, welches auf den Sinn seines Regens 
hinfilhrt mid von ihm entweder dem Worte nach verschieden 
ist, 	das ist das hiiufigere; oder mit ihm dem Worte nach 
zusaminenstimmt, und dies ist das seltenere. Als ein Beispiel, 
vow crsten Fall diene das im Textvers gegehene Beispiel 
wie auch Kur. 9, 25. „darauf wendetet ihr ouch zuriickgehend." 
Als Beispiel vom zweiten vgl. w ears a I nAka lin- nAs i ra - 
a Man, „wir haben dich gesanilt zu den Menschen als Ge-
sandtcn." Vgl. Kur. 16, 12, „Thad er*  unterwarf cuch zu Dienst 
die Nacht und den Tag und die Sonne, Mond und Sterne als 
zum Dienst bestimmte (musalharatin) durch semen Befell" 

• . 
. 

„Bestittigt der 1.15.1 einen Satz, so ist ein verschwiegenes 
Pronomen, dessen aufsere Form nachgestcllt wird, sein Regens." 

Erkl. 	Dies ist der zweite Theil des bestiitigcnden Val, 
namlich der 	den Inhalt 	eines 	ganzen Satzcs 	hestittigende. 
Der Satz waifs ein Nominal-Satz sein, dessen beide Bestand-
theile primitive determinirte Worte sind, vgl. zaidun a b ilk a 
`a tilfit n wa'anit zaidun rndritfttn. 	„Zaid dein Bruder als 
wohlgeneigter und ich bin Zaid als *ein beltannter." 

v. 350. 

Vgl, 	„Ich 'bin chi Sohn der DAra als ein bekanntcr 
(rndrian = ullakIstt mitcr(ftin), in ihr ist mein Geschlecht, 
and bezeugts Menschenl 1st -in Dftra etwas von Schmach?" 

Dieser Hal kann nicht vor jenen Satz treten, auch nicht 
in die Mine zwischen Mubtada)  und ljabar. 

12* 

. . 
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„An die Stelle des Iial kann ein Satz treten, 	vgl. ,.,es 
kam Zaid und (er war) beabsichtigcnd cinc Reise." 

Erkl. Ursprunglich ist beim IIttl, dem Ilabar, und der Sifa 
der Einzelbegriff, 	doch tritt ein Satz an die Steno des Vid 
wie such an die des Ijabar und der Sifa. 	Nothwendig ist 
dabei chi Vcrbindendes, weiches beim tlid-Satz entwcder cin 
Pronomen ist, vgl. gl'a zaidun jadu hu 'al a ra'sihi, oder 
ein Whw, welches ein Whw des I:Ihl, oder Whw des Anfangs 
(Ibtidh?) genannt wird. Ein Kennzeichen dieses WAW ist, dais 
id au seine Stelle richtigerwcise treten kann, vgl. g'll'a z a i -
dun wacamrun kh'imun, oder das Pronomen und Whw 
zusammen g'a'a zaidun wahuwa nhwin iilllatan. 

„Der Uhl-Satz, welcher cinen Neusatz bildet und durch 
ein bejahendes Imperfectum ausgedriickt ist, umfafat cin Pro- 
nomen-, ist aber frci vom Waw. 	Bei dem I:Rd-Satz mit ei-. 
nem Wiles supponire nach demselben ein Mubtada)  und setze 
das Imperfectum als ein an dasselbe' Annectirtes." 

• „Erkl. 	Der Satz, welcher als th11 vorkommt, lafst sich, 
wenn er durch ein bejahendes Imperfectum eingeleitet wird, 
nicht durch das Waw verbinden, sondem cr wird nur durch 
das Pronomen verbunden; vgl. gih?a, zaidun jadbaku; und 
„es kam cAmr, es wurden vor ihm die Handpferde gefiihrt." 
Waw darf hies nicht vor den IIAI-Satz treten. 	Kounnt im 
Arabischen etwas vor, das scheinbar sich so verhiilt, wird es 
so interpretirt, dais das Mubtada) nach dem Whw verschwie-
gen und das Imperfectum emu Habar von diesem Mubtada' 
sei, vgl. kum tu wa'ap.ikku (ainahu =--- wa'anit asukku. 

Vgl. „Als ich fiirchtete ihre Klauen, entlloh ich, wahrend 
ich den Malik ihnen zum Pfande _fiefs." 

„Der 1.1h1-Satz steht,. den vorhergehenden ausgenommen, 
mit W ism oder einem Pronomen, oder mit beiden." 

Erkl. Der lYal-Satz isfentweder ein Nominal- oder Ver-
balsatz und das Verbum stcht entweder im Imperfectum oder 
Perfecturn. 	Jeder von ihnen, der Nominal- und der Verbal- 
satz, ist ein positivcr, 	oder negativer. 	Wie voraufgeht, be- 
gleitet Wan,  nicht den Satz, der (lurch ein positiVes Imper- 
feetum 	eingeleitet 	wird, 	sondern 	cr wird 	nur (lurch 	ein 
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Prononmen angeheftet. 	In dicsem Vers erwahnt Verf., dais, 
jenen Fall ausgenomMen, der I:Lid-Satz durch Waw allein, 
oiler durch das Pronomen allein, oder durch beide kann 
o• 	

an- 
e, eheftet werden. 	Diese Rebel umfafst a. den Nominal-Satz 
und b. den Verbal-Satz, 	sei er bejahond oder verneinend. 
Das Imperfectum kann nur verneinend, das Perfectum bin- 
gegen bejahend 	und verneinend scin.. 	Val. die 	Bcispiele 
g'lea zaidun wacamrun kfi?imun etc. 	Audi unafafst diese 
Reset das durch la negirtc Imperfectum, vgl. g'ii?a, zaidun 
wales jadribu (ainran mit dens Wiiw. 	Verf. erwiihnt in 
einem anderen Bud), dais man dies Imperfectum nicht dutch 
das IV:liv verbinden dude, wie das bejahende Imperfectum 
und dais das, was scheinbar so vorkomme, durch die Ver-
schweigung eines Mubtada? erkliirt werdcn miisse, wit each 
der Lesart des Ibn DakwAn die Stelle: 	Stehct beide auf 
mid nicht werdet ihr folgen fastakim A. wan tattabrank. 

„Bisweilen wird das weggenommen, was auf den klid 
einwirkt, eincn Theft von dem Weggelassenen zu erwahnen, ist 
verwehrt.” 

' 	Erkl. 	Das Regens des 11til wird erlaubter- 	und noth- 
wcndigcrwcise weggenommen. 	Erlaubterweise wird es z. B. 
weggclassen bei der Frage kaifa g'i?ta? Antwort: rAkibiln 
se. g'Ptu. So, weun einer sagt, du bist nicht gercist (lam tasir) 
und der andere autwortet, WA  musaan ja eilend sc. sirtu; 
vgl. Kur. 75, 4. 	„Rechnen die Menschen, dais wir fftrivahr 
nicht sammeln werden ihre Knochen, ja nilichtig rind wir, 
dais 	wit 	gleich 	machen ihre 	Finger 	rest., ja 	wir 	‘ver- 
den sic sanuneln als mitehtige." Ein Beispiel, wo das Resells 
des 	I.Itil 	llothwendig 	weggenonunen 	werden 	mufs , 	ist, 
zaidun al3fika (MAI fa n, Zaid ist dein Bruder als ein wohl-
geneigter, und dcrglcichen Falk, in denen tier Hal den In- 
halt tines Satzes bestiitigt, wic dies scion 	vorher behandelt 
ist. 	So ist es auch beim 1.1111, der die Stelle des Mahar ver- .. 
tritt, vgl. darabtu zaithin Isti'imAn rest. id& lama ka)i-
man. Beim Capitel iiber das Mubtada?, vgl. pag. 65, ging die.. 

v. 

• 

a5 h, 

Erorterung hiervon schon vorauf. Bin Fall, wo das Regens des 
11ill nothwendig wegftillt, ist: 	a s't at aitu 	Iii di rh a in i n w a- 
.litt`idiln, oder „ich babe als Almosen gesvendet eincn Dinar 
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und weniger" rest. dahaba-t-tamanu sffidtin, oder „das 
Gespendete war niedriger." 

XXVII. 	Die Specificirung. 

(at-Tamjiz). 

„Ein Nomen in der Bedeutung von „min von", das ein 
indeterminirtes Wort erklart, wird in den Accusativ gesezt 
als Tamjiz, regiert von dem Wort, welches es eben erklart 
hat, vgl. eine Spanne (von) Land, ein Maafs (von) Weizen, 
zwei Pfund (von) Honig, oder (von) DatteIn." 

Erld. 	Tamjiz wird genannt „erklarend", und „Erkla-
rung", oder „darthuend" und „Darthuung", oder „specifici- 
rend" und „Specificirung". 	Ein Tamjiz ist jedes indetermi-: 
nirte Wort, das die Bedeutung von min umschliefst und zur  
Erklarung der ihm voraufgegangenen Gesammtbestimmung 
dient, vgl. tab a zaidun nafsan. Diese Definition schlicfst 
durch die Bestimmung „das die Bedeutung von min um-
schliefst" den Hal aus, der den Sinn von fi einschliefst, und 
die zweite Bestimmung „zur Erklarung der ihm voraufge-
henden Gesammtbestimmung" schlicfst das aus, was die Be--. 
dcutung von min zwar hat, in dem aber keine Erklarung zu 
dem Voraufgehenden enthalten ist, wie z. B. das Nomen des 
la, das zur Verneinung der Gattung dient. 

Der Ausdruck: „Zur Erldarung der ihm voraufgehenden 
Gesammtbestimmung" umfafst zwei Gattungen des Tamjiz. 
1) Das die Gesammtbestimmung des Wesens einer Substanz 
Erklarende, dies ist das, welches nach den Maafsen steht, 
d. h. nach dem Abgemessenen (lahu s'ibrun ardan), oder den! 
Gemessenen (1a.hu1safizun burran), oder dem Gewogenen (lahu 
manawani (asalan), odor  dem Gezahlten (`inch is'retna dirlia-' 
mini). 	Dieses Tamjiz steht im Accusativ durch das, was 
es erklart. 

2) Das Tamjiz, welches den Gesanuntbegriff der Bezie-
hung erklart, ist dasjenige, ~welches ausgesprochen wird zur 
Erklarung des Fffil oder deg Mara!, woran das Regens 
rich hangt, 	vgl. 	taba zaidun nafstin; 	is'tdala_r_ra7su 
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s'a,i b an, „es sehinamerte das Haupt an grauem Haar; ich 
bepflanzte die Erde mit Bitumen (s'agaran); 	wir liefseu die • 
Pirtle fliefsen an Quellen (cujanan)." 	Im crsten Beispiel ist 
na fs an ein vom FAT entlehntes Tamjiz, im dritten ist s'ag'a- . 
ran ein vom Ma1%1 entlehntes Tamjiz. 	Es erldart nafs an 
das Fffil, woran das Verbmn sich hi ngt and s'ag'aran er- 
klart das Maf(Cd, woran das Verbum sich hangt. 	Das in 
dieser Gattung das Tamjiz in den Accusativ Setzende ist 
das voraufgchende Regens. 

„Nash diesen and den ihnen ahnlichen Fallen setze das 
Tamjiz in den Genitiv, wenn man es in Annexion stellt, vgl. ein 
Maafs Weizen als Nahrtmg. 	Der Accusativ ist nach dem 
Annectirten nothwendig, 	wenn der Fall ist, 	wie 	z. B. die 
Mille der Erde an Gold." 

Verf. deutet hier auf das hin, was er vorher von dem 
Gemessenen erwahnt hat. Das sind die Bestinunungen einer 
Ausdehnung, eines Raummaafses, oder eines Gewichtes. Der 
Genitiv des Tamjiz ist nach dicscn durch die Annexion mog-
lich, wenn nicht die Maafsbestimmungen an etwas anderes 
annectirt werden, 	vgl. (indi s'libru arqin. 	Wird aber die 
Maafsbestimmung an etwas . anderes als das Tamjiz annectirt, 
ist der Accusativ 	des Tamjiz nothwendig. 	Vgl. 	„Nicht ist 
am Himmel das Maafs. einer flachen Hand von Wolke, k a-
dru rahatin iial)ttban." Ferncr lcur. 3, 85. „Fiirwabr nicht 
wird angenommen von Einem von ihnen die Fiille der Erde 
an Gold." 

Das Tamjiz der Zahl wird im Capitel .von den Zahlen 
behandelt werden. 

„Dureh die Comparativform af'alu stela moist das dem ' v. 360. 
Sinne nach Fail Seicndc im Accusativ, vgl. du bist holier 
an Wohnsitz." 	 . . 	. 

Erkl. 	Das Tamjiz, welshes nach der Comparativform 
af'alu steht, mufs in den Accusativ gestellt werden, 	wenn 
es dem Sinne nach Fffil ist; ist's abcr nicht so, so stcht das 
Tamjiz im Genitiv durch die Annexion. 	Das Kennzeiclien, 
des etwas dem Sinne nach Fffil ist, ist dafs man cs richti-
gerweise als Fin sctzen kann, nachdem man die Compara- 
tivform als Verbum 	gesetzt hat. 	Im 	obigcn Beispicl anta 
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di& manzilAn kann man sagen anta 'OA manziluka. Ein 
Beispiel, in dem' das Tamjiz nicht dem Sinne nach FA% ist, 
ware zaidun 	af`alu rag'ulin. 	Hier ist der Genitiv 	des 
Tamjiz durch die Annexion nothwendig, wenn nicht die Form 
afralu an. etwas anderes als das Tamjiz annectirt wird, dcnu 
darn wird es in den Accusativ gesetzt, 	vgl. anta afdalu- 
n-nasi rag'ulan. 

,,Nach allem, die Bewunderung ausdrackenden, setze das 
Tamjiz, vgl. wie edel ist Abct Bakr als Vater (akrim bPabi 
bakrin aban)." 

Erkl. Das Tamjiz steht nach jedem, das die Verwunde- 
rung bezeichnet, 	vgl. 	„Gottlich ist deine Leistung als Ge- 
lehrter; 	Zaid geniige dir als Mann; in ihm ist Geniige als 
Wisser; o meine Gattinl was bist du fur eine Gattin." 

„Setze in den Genitiv durch min, wcnn du waist, jedes 
Tamjiz, aufser das mit einer Zahl stehende und das dem 
Sinne nach Fall seiende, vgl. „sei gefallig an Seele tib 
nafsan, so wird dir Nutzen gewahrt." 

Erkl. 	Das Tamjiz ka.nn' durch min in den Genitiv tre- 
ten, wenn es nicht Fa% dem Sinne nach, und nicht Tamjiz 
einer Zahl ist; man sagt weder tAba zaidun min nafsin, 
noch qua (is'rana min dirhamin. 

„Das Regens des Tamjiz steht ganz aligemein voran, 
doch das Verbum mit der Flexion geht ihm schen voraus." 

Erkl. 	Die Lehrweise des Sibawaihi ist, 	dais die Vor- 
aufstellung des Tamjiz vor rein Regens nicht •moglich sei, 
gleichviel, ob dasselbe ein flectirbares ist oder nicht. al-Kisil'i, 
al-Mazini und al-Mubarkad erlauben die Voranstellung des 
Tamjiz vor sein flectirbares Regens, man sagt nafsan titba 
zaidun. 	. 

Vgl. 	”Wic, es trennt sich Salina durch den Weggang 
von ihrem Geliebten, wahrend sic doch an Seele der Tren-
nung nicht hold war." 

Vgl. 	Jell babe aufgegeben meine Geistesruhe wegen 
der  Ferne der Hoffnung, und nicht bin ich abgeschreckt von 

leinter.14,,iisten, 	da 	doch 	mein Haupt 	schon 	sehimmert 	vor 
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Verf. stimmt den Genannten in anderen Biichern bei, 
setzt dies aber bier als eincn seltencn Fall. 	Ist das Regens 
unflectirbar, verwehrt man die Voraufstellung des Tamjiz, gleich-
viel, ob jenes ein Verbtitia oder etwas anderes ist. Bisweilen ist 
auch das Regens flectirbar, aber die Voranstellung wird nach 
Allen verwehrt, .vgl. k afA bizaidin rag'ulA,n, bier kann 
man rag'ulan nicht vor k aft stollen, wiewohl es ein flectir-
bares Verbum ist; denn es steht itn Sinne eines unflectirbaren, 
namlich im Sinne des Verbum adinirandi. 

XXVIII. Die Partikeln des Genitiv. — Praepositionen. 
(h urfifu-l-g'art  ri).  

• „Dies sind die Partikeln des Genitiv, namlich min, ilii, v. 365. 
Ilatta, 	ban, 	has'A, cadit, 	fi, can, `al a, 	mud, 	miindu, 
rubba, li, kai, wa, ta, ka, bi, la'alla, matft." 	_ 

Erkl. 	'Me diese 20 Partikeln sind speciell• dem Nomen 
zugetheilt und regieren den Genitiv. Ueber 13 al A, 4tis'it und 
`ad a haben wir schon bei dem Absclmitt abet* die Ausnahtne, 
pag. 169, gehandelt. 	Selt en erwiihnt man kai, lacalla, und 
mati unter den Praepositionen. 

kai ist Praeposition an zwei Stellen: 	1) wenn es vor 
das ma, der Frage tritt, vgl. kaim a h gleich. 	Das mil der 
Frage steht durch kai im Genitiv. Das Alif Mt webers des 
Vortritts der Praeposition web, mid man setzt das HA der 
Pause. 	— 	2) Ln 	Beispiel• g'Ptu 	kai 	ukrima 	zaiditti 
ist ukrima cin Verbum Imperfectum, es steht int Accusativ 
durch an, das nach kai verschwiegen ist. an  und das Ver- 
bum sind durch chi MaOar restituirt, das von kai abhAngt, 
die restitutio Ware, g'Ptu kai ikrAmi 	zaidin gleich Wil- 
k rtimi.  

- 

Der Genitiv durch lacalla ist eine Sprachform der (Ukailiten. 

Vgl. „Vielleicht ist Ab4-1-Migwar cin dir nah Verwand-
ter Walla abi-l-migwari).". 

Vgl. „Viclleicht hat Gott each ausgezeichnet vor uns in et-
was, fiirwahr cure Mut ter hatte cinen zeriissenen G esehleehtstheil." 
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idalla ist eine pleonastische Praeposition, 	die vor das 
Mubtada' tritt, wie bi in bil)asbika. 	Nach dein Sprachge- 
brauch der (Ulsailiten setzt man auf das letzte Lam F.at.4 
und Ka sr, auch wird der Wegfall des ersten Lam berichtet, 
man sagt calla und calli. 

mat& wird von den Huclailiten als Praeposition gebraucht. 
Vgl. „Er Iiefs sie hervorgehn aus seinem Aerinel math 

kummihi." 	- 	 -  
Vgl. „(Die Wolken) triinkten sich mit Meerwasser, dar-

auf breiteten sie sich aus von den grunen Meerwogen als 
zischende, brausende." 	 • 

Verf. behandelt spater die tibrigen von den zwanzig Par-
tikcln. 

laula zahlt Verf. i 	dicsem Buch nicht zu den Prae- 
positionen, 	doch 	erwahnt 	er 	es 	in anderen. 	Sibawaihi 
lafst laula zu den Pracpositioncn gehoren, 	clod' regiert es 
nur Pronomina, vgl. laulaj a etc. Das JO, IC Of, Ha ist nach 
Sibawaihi durch lau in den Genitiv gestellt. al-Alfas' mint, 
dais es an der Stelle des Nominativ als Mubtada' sidle und 
das Pronomen des Genitiv stehe an der Stelle des Nominativ- 
Pronomen; lau habe keine Rection auf dasselbe, wie es such 
nicht auf ein sichtbares Nomen Rection hat, vgl. hula z ai- 
dun la'ataituka. 	al-Mubarrad meint, dare die Zusammen- 
setzung laultika etc. nicht im Arabischcn vorkomme, doch 
ist er dadurch widerlegt, days es wirklich vorkommt. 

Vgl. 	,,Machst du gierig auf uns die, welche unscr Blut 
vergicfsen, aufser dir (laulfika) zeigt sich far unscre Achtung 
kein ljasan." 

Vgl. 	„Auf wie vicle Wahlstatten warst du gestiirzt, 
war ich nicht gewescn (laulaja), 	so wie durch seine Masse 
herabstiirzt, das von der Spitze des Berges herabsinkende." 

„Theile bestimint dem sichtbaren Nomen zu: mud, mundu, 
h a tt a, 	lc a, w a, rubb a 	und 	t a. 	•Gicb die specielle 	Be- 
dcutung der Zeit dein mud und m un du und dem r ubb a 
mit indeterminirten Begriffen, das to gebrauche nur bei al- 
laliu und rabbu, 	Was man iiberliefert von Fallen wie 
rubbahu fats, (wie mancher Mann) ist sclten, so kommt 
auch kali& und dergleichen vor." 
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Era 	Zu den Praepositionen, welche- nur sichtbare No- 
mina regieren, gehoren die sieben, welche im ersten Verse 
tIrwahnt sind, man sagt weder mud h u noch mu nd uhu, das 
gilt auch von den iibrigen. 	mud und mun du setzen von 
dem sichtbaren Nomen nur das Nomen der Zeit in den Ge- 
nitiv. 	1st die Zeit einc gegenwartige, so ist mud gleich fi, 
vgl. „ich habe ihn gesehn an unserem Tage, heute (mud 
jaumina)." 	Ist die Zeit eine vergangene, hat mud die Be- 
deutung von min. Vgl. „Nicht babe ich ihn gesehn seit dem 
Freitag", das wird Verf. am Ende des Capitels weiter erwiih- 
nen. 	Ucber das von ilattft Abhangige werden wir bandeln, 
wenn Verf. es erwahnt, abnormer Weise nur regiert ilatti 
ein Pronomen.  

Vgl. 	„Und nicht bei Gott finden die Menschen einen 
Mann bis auf Dich (hattalca) o Sohn des Abit Zijad." 

Doch ist dies nicht als Norm hinzustellen, wenn es auch 
.Einige meinen. Der Sprachgebrauch der Hudailiten setzt an 
die SteIle des HA ein 'Ain. 	Ibn Mascild Hest Kur. 23, 25.: 
„sie erwarteten es bis zu einer bestimmten Zeit (atta 4inin)." 

Das Waw wird nur gebraucht beim Schwure, so auch 
Tit; doch darf man das Verbum "des Schwures nicht mit er- 
wiihnen. 	Das Ta regiert nur das Wort allahu, auch hurt 
man den Gebrauch desselben mit rabbu, wenn dies an al- 
kacbatu 	annectirt 	ist, vgl. tarabbi-l-kdbati. 	Oft hart 
man auch t a r-ral)mfini. al-tlafflif crwahnt auch bei der Er- 
kliirung des Buches, 	dafs man sage talliajittika, doch dies 
ist befremdend. 

rub ha regiert jinx Indeterminirtes, bisweilen komint es 
abnormer Weise mit dein Pronomen der (bitten Person vor. 

Vgl. „Einem Schwachcn haw ich rasch den Bruch sei-
ner Knochen geheilt und oft habe (rubbahu) ich ihn, den 
zum Verderben bestimmten, von scinem Untergaug gerettet." 

k a stcht ebenfalls schen mit dem Pronomen. 

Vgl. 	„(Der wilde Esel) 	fiefs hinter sich Dinah& zur 
Linken in der Niihe, und den weithingebreiteten Berg eben 
so nail .(kahk) oder nither." 
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Vgl. 	„Du siehst keincn Gattcn wic ihn (den wilden 
Esc') und keine Gattin wie sic (die Eselstuten) kahunna; 
aufser einen sic streng beherrschenden." 

So ist der Sinn des Verses, • dafs ru bba und ka, selten 
mit einem Pronomen gcbraucht werden. 

„Durch min •hebe als einzeln hervor, thue Idar die nii.-
here Bestimmung dar, ferner bezeichne damit bei raurnlichen 
Verhaltnissen den Ausgangspunct; bisweilen kommt es auch 
vor, urn den Ausgangspunct von zeitlichen Verhaltnissen zu 

v. 370. bezcichnen. 	Pleonastisch steht es 	bei. einer Negation . und 
dem ahnlichen, 	es setzt in den Genitiv ein 	indeterminirtes 
Wort. 	Vgl. 	„Nicht glebes ' itir 	einen Ungerechten 	cinc 
Ausflucht." 	 . 

Erkl. 	Min zur liervorhebung eines einzelnen (lit-tab- 
(14i), vgl. „ich nahm von den Dirhem", so wie Kur. 2, 7. 
„Von den Menschen gicbts welche, die sagen wir glauben ,  
an Gott." 	Die Gattung 	bezeichnet min. niiher (libajani-1- 
g'insi) 	liur. 	22, 	31. 	„ Verabscheut 	den 	Schrriutz", 	d. h. 
Gutzon. 	— Den ortlichen Anfangspunct (1Pibtidit)i-1-gttjati) 
bezeichnet es in Km.. 17, 1. „Preis dem, der. seinen Diener 
reisen liifst bei Nacht von der Moschec al-Vat-am zur Itio-
schee.a1-(Aksa." Ein Beispiel, in dem es den zeitlichen An-
fangspunct bezeichnet, vgl. lcur. 9, 109. „Fiirwahr eine Mo- 
schce, die gegriindct wurde auf Gottesfurcht 	voms ersten 
Tagc an, ist Nair-diger, dafs du darin stchst." 

Vgl. ,,Sie wurden auserwahlt von der Zeit des Schlacht-
tages bei Halima bis heute, wo sic gemacht alle Erfahrungen." 

Ein Beispiel 	des' pleonastisehen 	(az-zieidatu) ware zna 
g'teani min attadin. Bei der grofsen Masse der Bwenscr 
steht min nur unter zwei Bedingungen pleonastisch: 1) dafs 
lurch 	dasselbe ein indeterminirtes Wort im Gcnitiv stehe; 
2) dafs ihm eine Negation oder 	etwas dem iihnliches, d. i. 
eine Prohibition, oder cinc Frage voraufgche. Es steht nicht 
pleonastisch 	bei 	einer Affirmation, 	auch setzt es nicht ein 
determinirtes Wort in den Gcnitiv. 	Man sagt nicht gl'ani 
min al) adin. entgegengesetzt der Aleinung des al-Aljas', der 
die Xuranstelle 46, 30.: „er wird euch vergeben mire Sun- 
den" hierher recluiet. 	Die liCifenser erlauben auch in affir- 
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mativen 	Siitzen min pleonastisch zu setzcn, doch tinter der 
Bedingung, dais der abhangige Genitiv indeterminirt sci, man 
kann nach ihnen sagen lsad kana min matarin. 

„Das Ende zu-bezeichnen client hatter, li, und ila. Eine 
Stellvertretung zeigen min und bi an." 

Erkl. 	Das Ende des Ziels (intiliteu-1-0,jati) wird durch 
ila, batta und li bezeichnet. 	Das Urspriingliche von die- 
sen drcien ist Hit, deshalh setzt es sowohl das aufserste Ziel, 
als auch ein andcres in den Genitiv. Vgl. „Ich ging gestern his 
zum Ende. der Nacht, oder bis zur Hi lfte (ila nifilli). hatter, 
hingegen setzt nur das iiufserste Ziel, oder das damit Ver- 
bundcno in den Genitiv, vgl. 1...ur. 97, 5. 	„Heil ihr his zum 
Einfang der Morgenrothe." Man konnte nicht (hatter ni0) sa- 
,gen. 	Der Gebrauch von li zur Bezeichnung des. Endes ist 
selten, 	vgl. 1.ur. 35, 14. 	„Jedes von beiden lauft bis zur 
bestimmten Schicksalstunde."  

min und bi haberi den Sinn von „an' der Stelle von": 
vgl. 1..ur. 9, 38. 	„Seit 	ihr etwa zufrieden 	mit der gegen- 
wartigen Welt anstatt der zukiinftigcn", ferner 43, 60. „Wenn 
wir gcwollt, 	Mitten wir anstatt curer Engel gesetzt auf die 
Erdc, welehe auf einander folgen." 

	

Vgl. 	„Ein Madehen, welches nicht gegessen weich be- 
reitetes und nicht anstatt des Oetniises die Melone geko-
stet hat." 

bi im Sinne von „anstatt badala" kommt in der Uebcr- 

	

lieferung 	vor: 	„Nicht erfreuen mich statt liver die 	rothen 
Kameele." 

Vgl. 	„I-Iiitte ich dock statt ihrer ein Volk, 	das, wenn 
es aufsitzt, zerstreut angreift zu Rofs und zu Kameel." 

„li wird 	gcbraucht den Besitz 	oder deco iihnliches zu 
bezeichnen, ebenso wird es, urn transitiv zu machen und die 
Ursache zu bezeichnen, nach classischem Gebrauch angewandt. 
Ferner stcht es pleonastisch. Die Zeit- und Ortsbestimmungen 
suche 	durch bi und 	fi 	auszudriieken, nur 	biswcilen 	be- 
zeichnen die zwei lctzteren die Ursache." 

Erkl. 	Oben ist erwiihnt, 	dafs Ii das Ende bezeichnet, 
bier wird angefiihrt, 	dais es auch den Bcsitz bedeute, 	vgl. 
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„Gott gehart, was im Himmel und was_ auf der Erde ist." 
Auch das dem Besitze Achnliche bezeichnet li, so: die Decke 
der Stute lil-farasi. Dann macht li transitiv, vgl. Nur., 19, 
16. 	„Gieb mir von dir einen Sohn, der mich beerbc, und 
erbe vom Stammc Jacob." Dann drackt li eine Ursache aus. 

Vgl. 	„Iiirwahr mich criegt wegen meines Denkens an 
Dich eine Freude, wic die Sperlingc Bich schatteln, die der 
Rcgen benafst." 	. . 	 . 

Regelrecht steht li pleonastisch, vgl. Kur. 12, 43. „Wenn 
ihr Traume auslegt." ,bi und fi diencn beide die Zeit- oder 
Ortsbcstimmung und die Ursache zu bezeichnen, vgl. ICur. 37, 
137. 	„Ftirwahr ihr geht an ihnen voriiber am Morgen und.  
bei der Nacht." Den Grund bezeichnet es Kur. 4, 158. „So 
haben wir wegen einer Ungerechtigkeit von denen, welche 
das Judenthum bekennen, ihnen liebliche Dinge verwehrt, 
welche ihnen erlaubt waren, und wegen ihrer haufigen Ab- 
wendung vom Pfade Gottes." 	* 

fi wird hiiufig zur Orts- odcr Zeitbestimmung gcbraucht, 
vgl. fi-l-m asg'idi und auch zur Ursache, vgl. das Wort des 
Proplicten: „Ein Weib ist in die Mlle gekommen wegen ei-
ner Katze, welche sie fing, doch weder fiitterte sie dicselbe, 
noch liefs *sic sie von den'Thieren der Erde fressen." 

„Durch bi bezeichne die Halfe, triadic transitiv, bezeichnc 
den Austausch mid das Anhangen, gcbrauche es ferner wie. 
inda, min, 'an." 

Eric'. Nach dem Vorausgehenden bezeichnet bi die Zeit 
und den Ort, so wie die Ursache. 	Hier erwahnt Verf., dais 
es die Hi'Ife, d. h. das Instrument ausdruckc, vgl. „ich schrieb 
mit dem Rohr, b i- I ,-I5 al am i ; ferner, dais es transitiv mache, 
vgl. 1..nr. 2, 16. 	„Es entfernte Gott ihr Licht." 	Amer be- 
zeichnet es den Austausch wic lur. 2, 80. 	„Das rind die, 
welche erkaufen Am?, Leben der Welt far das Zuktinftige." 
Es druckt dann das Anhiingen an etwas aus, vgl. „jell ging 
voriiber an Zaid (bizaidin)". 	Dann steht es im Sinne von 
m da, „ich verkaufte das Kleid init scinem Mustersaum (bi-
tirlizilii)"; dann von min, „wir tranken vom Meerwasser (bi-
nitei-l-balpi)"; dann im Sinne von an,  „es fragte em Frager 
each einer 	eintretenden Strafe (bndabirt wilVin)." 	Auch 
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steht bi, die Begleitung auszudracken: „Preis° mit Lob dci • 
non Herrn (sabbih bihamdi rabbika)".- 

„cal a dient die Halle zu bezeichnen, so wie es den Sinn 
von fi und (an hat, durch 'an bezeichnet der Verstandige 
den Hinausgang fiber etwas. Auch kommt 'an an Stelle von 
bdda und cala vor, 	vie auchg'`ala statt 'an bisweilen ge- 

v. 375. 

* setzt ist.” 

Enid. "ala wird haufig gebraucht, die Halle zu bezeich-
nen, vgl. „laid auf dem Dache"; ferner im Sinne von fi, vgl. 
Kur. 28, 14. 	,,Er drang eirt in die Stadt zur Zeit der (al& 
!gni gailatin) Sorglosigkeit ihrer Bewohner." 'in zeigt haufig 
den Hinausgang uber etwas an, vgl. „ich warf vom Bogen 
`an al4ausi." 	Auch steht es im Sinne von b dd a, vgl. 
Kur. 84, 	19. 	,,Ftinvahr ihr werdet aufsteigen von 	einem 
Zustand in den anderen." <an steht ferner im Shine von "al a. 

Vgl. - „Bei dem Gott des Sohnes deines Onkels nicht 
bist du bevorzugt in irgcnd einer Achtung vor mir ("anni), 
Aicht bist du mein Richter, dais du mich bewiatigst." 

Vgl. „Wenn mit mit: zufrieden sind die Sane Kus'airs, 
so gcftillt mir beim Leben Gottes ihreWohlwollen." 

„Man bezeichnet die Vergleichung Burch ka, bisweilen 
auch die Ursache, pleonastiseh kommt es zur Bestatigung vor.” 

Erkl. ka kommt haufig zur Vergleichung vor, such be- 
zeichnet es die Ursache, vgl. Kur. 2, 194. 	-„Erinnert Euch 
seiner, weil er (kama) euch recht leitete." Pleonastisch kommt 
es zur Bestatigung vor, vgl. Kur. 42, 2. 	„Nichts ist so wie 
es." Pleonastisch steht es im Ausspruch Ru3ba's. 	„Sie (die 

. 

Wilde Eselstute) ist von dichten Weichcn und Lange ist in 
ihr." 	Es berichtet a1-Farra)  den Fall, dais zu einem Araber 
gesagt wurde; Wie macht ihr Milchkase? und er erwiederte, 

• 

• ,,wie leicht kahajjinin". 

„ka wird auch als Nomen gebraucht, wie auch 'an und 
'alil, deswegen tritt min vor diese beiden letzteren." 

Vgl. 	„Wollt ihr aufhoren (mit Spenden), aber nimmer 
wehrt den Freviern etwas wie Lanzenstofse, bei denen ver-
geblich ist Salbiihl und Zupfleinewand." 

   
  



192 	• 	Die Partikein des Genitiv. 

(ala mid 'an werden wic zwci Nomina behandelt, wenn 
min vor sie tritt, cala ist dann glcich faulsun obcn und 
`an gleich ea n irb u n Seite.  

Vgl. 	„(Der Kata) flog in •der Friihe 	auf von seinen 
Jungen, die schrieen, nachdem die Zeit ihres Durstes vollen-
det, und von den Eiern in merkmallosen Wiisten." 

Vgl. 	„Wohl sehe ich mich -als Stichblatt fir die Lanzen • 
bald zur Rechten (min can jamIni) und bald von worn." 

"mud and mUndu sind zwei Nomina, wenn sic den No-
minativ setzen oder einem Vcrbum voraufgchn, vgl. „ich kam, 

v. nso. scit er rief." 	Wenn sie eine Vergangenheit in den Genitiv 
setzen, sind beide wie min; bci dem Gcgenwartigen hake die • 
Bedeutung von fi fest." 

Erkl. 	mud und mundu werden als zwci Nomina, be- 
trachtet, 1) wenn nach ihnen das Nomen im Nominativ steht, 
vgl. „nicht sah ich ihn seit dem Freitag (mud jaumu-l-frb'u- i 
'dad)", indent mu d ein Mubtada)  und das Folgende ein Ha-
bar ist; — 2) wenn nach ihnen ein Verbum folgt. Vgl. g'i)tu 
mud da(a, mud steht an der Stelle des Accusativ als '4arf, 
sein Regens ist g'Ptu. 	Einige gestatten sie als zwci Unbar 
von dem, was nach ihnen steht, zu betrachten. 	Steht nach 
ihnen ein Genitiv, sind beides Prapositionen, und zwar im 
Sinne von min, wenn der Genitiv etwas Vergangenes; und 
im Sinne von fi, wenn der Genitiv etwas Gegenwitrtiges.bc-
zeichnet, vgl. „jell habe Din geselm seit heute (mud jaumina), 
gleich heute." 

„Nach min, 'an, bi wird ma pleonastisch hinzugesetzt 
und hindert sic nicht an der Rection, die bekannt ist." 

• Erkl. 	ma tritt pleonatisch an dicse Partikeln und hin- 
dert Hire Rection nicht, vgl. Kur. 29, 11. 	„Durch ihre San- 
den warden sic ertrankt". 	Vgl. „Ueber ein kleines werden 
sie am Morgen reuig aufwachen", vgl. 3, 153. „Durch Gottes 
Gnade warst du mild gegen sic." 

,,Es steht ma ferner pleonastisch nach ru b ba und ka 
und halt sie von der Rection zuriick. Bisweilen schlicfst rn5. 
sich ihnen an, ohne dais der Genitiv gehindert werde." 

Erki. 	Vgl. 	zum ersten Fall: 	„Fiirwahr die Esel sind 
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die schlechtesten Reitthiere so wie die Habatat die schlech-
testen unter den Sohnen Tamims." 

a.  ,Vgl. 	”Ilaufig sind tinter ihnen Kameel-Heerden und 
vortreffliche Renner, zwischen denen Fallen sind." 

Bisweilen steht ink pleonastisch, ohne die Rection zu bin-
dem, doch selten. 

Vgl. „0 .Mawijja, gar maneher Einfall zcrstreuter Reiter 
ist wie das mit dem Stempel eingebrannte Zeichen." 

Vgl. 	„Wir wollen unserem Genossen helfen, indem wir 
wissen, dais er ist.  wie alle Menschen, er leidet Unrecht und 
thut Unrecht." 

„rubba fait weg und behitit dennoch die Rection nach 
bal und fa. 	Nach wa ist dieser.  Gebrauch haufig.'• 

Erkl. 	Nur bei rubba gilt, 	dais man die Praeposition 
wegnehmen darf und die Rection lassen, wenn es nach wa 
folgt, was wir spiiter erwahnen. 	Selten fallt rubba nach fa 
und bal weg, vgl. seinen Wegfall nach wa: 	,,Gar manche 
Wiisten giebts mit odem Durchgang." 

Vgl. seinen Wegfall nach fa: 	„Manche Schwangere so 
wie du habe ich bei Nacht besucht und Saugende, ich zog 
sie ab von dem jihrigen Knaben mit den Amuleten." 

Vgl. seinen Wegfall nach b al: „Gar manche Stadt giebts, 
deren Staub die weiten Wege anfullt, doch werden ihr Linnen 
und ihre G'alyarntische Stoffe nicht gelcauft." 

Gebrauchlicher ist noch die Wegnahme des rub b a nach 
w a, auch kommt abnormer Weise vor, dais der Genitiv durch 
ein weggenommenes rubba steht, ohne dais etwas voraufgehe. 

Vgl. „Manche Spur einer Wohnung (giebts), auf deren 
Trimunern ich stand, beinah endete ich mein Leben ihret-
wegen." 

„Bisweilen wird auch bei anderen als rubba der Geni- 
tiv bei einer Wegnahme gesetzt, 	manches davon erschcint 
dttrchglingig." 	

• 
Erkl: 	Der Genitiv steht 	durch 	eine 	weggcnommene 

Praeposition aufser bei rubba in zwci Weisen: • 1) durch- 
13 
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gangig; 2) nicht durchgangig. Nicht durchgangig ist er z. B. 
beim Ausspruch des Rteba auf die Frage desjenigen, der 
sagt, „wie befindest du dich heut morgen", Antwort: wthl 
(bairin fir (alii, bairin). 

Vgl. 	„Wenn  gesagt wird, welche 1VIenschen sind die 
iibelsten als Stamp, so weisen auf Kulaib die Finger an den 
Handen." 

Vgl. 	„Mit manchem Edlen vom Stamme Dais ging ich 
urn, bis er , stolz ward und aufstieg zu den Millen." 

Durchgangig ist diese Ausdrucksweise, wenn man z. B. 
sagt, far wieviel Dirham hast du das gekauft (bikam dirha- 
min). 	d irh am in steht im Genitiv durch ein weggenomme- 
nes min nach Sibawaihi und al-Halil; durch eine Annexion 
nach az-Zag'g'fig'. 	Nach der Lehrweise der beiden Ersteren 
ist das in den Genitiv Setzende weggenommen und seine 
Rection iibriggelassen. 	Dies ist nach ihnen durchgangig bei 
dem k am der Frage, das zur Specificirung dient, wenn eine 
Praeposition davortritt. 

XXIX. 	Die Annexion. 
(al-idafa). 

v. 	385. „Ein Mtn, welches sich der Declination anschliefst, oder 
ein Tanwin, nimm weg von dem, was du in Annexion setzest, 
vgl. der Berg Sins, das zweite Wort setze in den Genitiv 
und supponire in i n, oder fi, wenn nur diese pasien. Wahl() 
li ftir die anderen Dille; 	specialisire das erste Wort, 	oder 
gieb ihm die yolk Determination durch das Bich Anschliefsende." 

Erkl. 	Will man ein Nomen an ein anderes annectiren, 
wird beim Annectirten (Mud if) das Nun, welches der Decli- 
nation sich anschliefst, d. h. das Mil des Dual und des Plu- 
ral weggenommen, so wie das Tanwin. 	So verhiilt es sich 
auch mit dem, was an die beiden (den Dual und Plural) an- 
geschlossen wird. 	Das woran annectirt -  wird, (Mudaf ilaihi) 
tritt ins Genitiv-Verhaltnifs. 	Man ist uneins fiber das, was 
das Mudttf ilaihi ins Genitiv-Verhaltnifs setzet. 	Man sagt, 
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es stehe im Genitiv-Verhaltnifs durch eine im Sinne behal- 
tone Partikel, namlich li, min oder fi; 	auch sagt man, es 
skehe (lurch das Mudaf im Genitiv. In diesem Fall .geschieht 
die Annexion im Sinne von li nach alien Grainmatikcrn. 
Einige aber meinen, die Annexion geschehe auch im Sinne 
von min und.  fi. 	Diesen Weg wahlt Verf. 	Die genauere 
Bestimmung ist, dafs, wenn nur die Wiederherstellung (lurch 
min und fi pafst, so mufs die Annexion in der Bedeutung 
stehn, welche seine Wiederherstellung speciell verlangt, wo 
nicht, 	so geschieht die Wiederherstellung im Sinne von li. 
Die Wiederherstellung durch min ist nur moglich, wenn das 
Muclaf ilaihi von der Gattung des Mudaf ist, vgl. ba ta mu 11 a di- 
d in. 	Die Wiederherstellung durch fi ist nur maglich, wenn 
das Muclaf ilaihi ein Zarf ist, 	in das das Mucjaf flint, 	vgl. 
dg'abani clarbu-l-jaumi zaidan, d.i. darbu zaidin fi-l- 
jaurni. Vgl. Kur. 2, 226. „Fiir die, welche sich losschworen 
von ihren Weibern, giebt es eine Wartezeit in vier Monaten." 

. 	- 

I.ur. 34, 32. „Fiirwahr Detrug bei der Nacht und dem Ta- 
ge." 	Ist die Wiederherstellunn• nicht allein durch min oder 
fi miiglich, so ist die Annexion im Sinne von li. 

Zuletzt weist Verf. darauf hin, dafs die Annexion in zwei 
Theile zerfallt, namlich in eine reine und eine nicht-reine. Die 
letztere ist die Annexion eines Eigenschaftsworts, welehes dem 
Verbum Imperfecti gleicht, an sein Regime, wie wir spiiter er- 
wahnen werden: 	Diese verleiht dem ersten Nomen . weder 
eine Besonderung noch eine Determination. 	Die reine An- 
nexion hingegen ist die, welche sich nicht so verhah, 	und 
welche dem Mudaf ‘eine Besonderung verleiht, im Fall das 

• 

Mudaf ilaihi ein indeterminirtes Wort ist, vgl. h aria p,-u hi mu- 
m ra'ati n, 	oder sie 	verleiht eine Determination, 	wenn das 
INItulaf 	ilaihi 	ein 	Dcterminirtes 	ist, 	vgl. 	hada 	gula mu 
zaidin. 

„Aehnelt das Mudaf dem Verbum Imperfecti als ein Ei- 

• 

,r benschaftswort, so wendet es nicht von der Indetermination 
ab. 	Vgl. „Mancher (ist) hoffend auf uns; grofs an 	Hoff- 
nung; einer (lessen Herz erschreckt ist; der gcring an Halls-
mitteln ist." — Diese Annexion wird genannt „die dem Worte 
nach", und jene die Reim „die der Bedeutung nach." 

v. 390. 

Erkl. . Hier behandelt Verf. den zwciten Theil der An:  
13* 
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nexion, niimlich die Nicht-reine. Verf. bestimmt sie als die ei-
nes Eigenschaftsworts, welches dem Verbum Imperfecti ahnelt. 
Dies ist jedes Participium Act. oder Pass., im Sinne des, ge-
genwartigen oder zukiinftigen Zustands, oder ein dem Parti- 
cipium 	ahnliches Eigenschaftswort, wie has an u -1 - w a g'11 i , 
15 alilu -1- hij ali. Ist da,sMudaf entwederkein Eigenschaftswort, 
oder ein Eigenschaftswort ohne Regens, ist die Annexion 
eine reine, wie z. B. beim Masdar, vgl. darbu zaidin, oder 
Participium activi im Sinne der Vergangenheit, vgl. daribu 
z a i din am s 1. 	Die nichtreine Annexion driickt weder eine 
Besonderung noch eine Determination aus, deshalb tritt auch 
rubba (laver, wenn sie auch an eM determinirtes Wort an-
nectirt ist, vgl. rub b a rag'in A, und wenn durch dasselbe das In- 
determinirte besehrieben wird, vgl. Kur. 5, 96. 	„Als Opfer- 
thiere, die gelangert bis zur Ka<ba". 	Nur zur Erleichterung 
client diese Annexion und ihr Nutzen beschrankt sich auf die 
Wortform, weshalb man sie die wortliche nennt. 	Die reine 
Annexion hingegen bezeichnet eine Besonderung und Deter-
mination, weshalb sie die Annexion dem Sinne nach heifst, 
auch wird 	sic die Reine genannt, 	weil sie frei 	ist von der 
Intension der Lostrennung, 	grade im Gegensatz von der 
Nicht-reinen, die durch Lostrennung restituirt werden kann, 
vgl. ha(j 	daribu 	zaidin 	al-arta ist gleich hada dari- 
bun zaidan. Der Sinn beider Worte steht einzeln fur sich, 
und es wird nur in der Absicht zu erleichtern annectirt. 

„Die Verbindung des al mit diesem Mudaf wird verge-
ben, wenn al auch mit dem zweiten Worte verbunden ist, 
vgl. „der Dichte (des) am Haar", oder doch mit dem Worte, 
woran das zweite annectirt wird, vgl. „Zaid der schlagen& 
das Haupt des Sunders." 

Erkl. al kann nicht vor das Mudaf treten, dessen Annexion 
eine reine ist; 	man sagt nicht hada-l-kulamu rag'ulin, 
denn die Annexion tritt an die Stelle von al, somit ist die 
Zusammenstellung beider umniiglich. — Auch bei der nicht-
reinen Annexion verlangt die Regel, dafs al nicht vor das 
Mudaf trete., weil beide, al and die Annexion Bich wechsel- 
weise vertreten. 	Da aber diese Annexion die Intention der 
Trcnnung hat, 	so wird al verziehen, 	vorausgesetzt, dafs al 
vor das Mudaf ilaihi tritt, 	oder vor das Wort, .woran das 
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Aluclaf ilaihi wiederum annectirt ist, vgl. zaidun acl-claribu 
ra'si-l-glni. Tritt al weder vor das Muclaf ilaihi noch vor 
d'asoWort, woran das Muclfif ilaihi wiederum annectirt wurde, 
so ist 	das Fraglicbe 	(das al vor dem Mudaf) verwelirt. 
So verhalt es sich, wenn das Mudaf weder im Dual steht 
noch auf einen Pluralis swans rum in den Plural gesetzt ist. 
Es pafst ftir diese Begel, 	wie aus dein Beispiel hervorgeht, 
nur der Singularis und der Pluralis fractus fiir Femininum 
und Masculinum, endlich Pluralis sanus fern. 	Stela aber das 
Mudeif im Dual oder Pluralis sanus insc., so genfigt, dafs al sich 
bei Mudfif vorfinde, und es wird nicht bedingt, dais es auch 
beim Mudtif ilaihi stehe. — 	Dies behandelt der nun fol- 
,,,,encle Vers. 

„Es genugt a l beim Eigenschaftswort; wenn dasselbe 
im Dual oder Plural vorkommt, so geht es nach deren Weise." 

Erkl. 	al beirn annectirten Eigenschaftswort, wenn dies 
Dual oder Plural ist, folgt der Weise des Dual, d. i. der fur 
den Dual 'bestimmten Rcgel. So kann auch der Pluralis ruse. 
sanus es entbehren, dais al sich beim Mui.laf ilaihi vorfinde, 
vgl. hadani-cl-daribti, 	zaidin, 	lia'ula)i-4-claribil 	zai- 

.din. 	Das Nan flint wegen der Annexion fort. 

„Bisweilen erwirbt eM •zweites dem ersten, dais es Fe-
mininum wird, wenn dasselbe einer Wegnahme wurdig er-
achtet wird." 

Enid. Bisweilen erwirbt ein Mucltif masc. von dem Mu- 
Of ilaihi fern., dais es auch cin Femininum wird. 	Dies ge- 
schieht unter der Bedingung, dafs das MOM' zur Wcgnahme 
sich eignet, so wie aueh dazu, dafs das Mudtif ilaihi an seine 
Stelle treten kann, und dock clarunter derselbe Sinn verstan- 
den werde. 	Vgl. „Es wurde abgeschnitten einer seiner Fin- 
ger", baidu a iibilhi; ba`du kann Femininum sein, da es an 
as A. b NI annectirt, und diesel ein Femininum ist, und well man 
ferner durch alfilib NI seiner entbehren kann. 

Vgl. 	„Sie (die -Frauen) schritten, 	so wie bewegt wer- 
den 	die Lanzen, deren Spitzen 	das Voraberzielien sanftcr 
Wiude bin und her biegt." 

Haufig ist das Muillif Feininin mid erwirbt das Mascu- 
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limun von dem Masculinum -seines Mudfil ilaihi unter den 
vorhergehenden Bedingungen, vgl. Nur 7, 54. 	„Fiirwahr 
das Mitleiden Gottes (ralnata-l-lahi karibun) ist nahe den Woh1- 
thuenden." 	raipnatu erwirbt das • Masculinum, da es an al- 
la hu annectirt ist. Pafst das Mudaf weder zur Wegnahme, 
noch dazu, dais man es (lurch 	das Mudaf ilaihi 	entbehren 
kann, kann man es nicht als Femininum setzen; man sagt nicht 
„barag'at gulamu hindin". 

v. 395. „Ein Nomen wird nicht an ein solches annectirt, das mit 
demselben sich als eins dem Sinne nach darstellt. 	Interpre- 
tire anders Stellen, die diese Construction vermuthen liefsen." 

Erkl. 	Das Mut;Itif ist entweder 	speciell nur fur das • Mudttf ilaihi bestimmt, oder es mist sich durch dasselbe be- 
stimmter hczcichnen. 	Natiirlich mufs dasselbe etwas anderes 
sein, 	do, kein Ding sich durch sich selbst specieller bestial- 
men oder .determiniren hifst, und nicht wird daher ein No-
men an das annectirt, was mit ihm sich als eins dem Sinne 
nach darstelh, wie z. B. zwei Synonyma, oder wie das be-
schriebene Substantiv (al-maustlf) und sein Eigenschaftswort 
(Sifa). 	Ausdriicke, 	die dies vermuthen liefsen, 	miissen an- 
ders interpretirt werden, vgl. sa`i du kurzin. Dem iiufseren 
Schein nach ware dies die Annexion von etwas an sich selbst,' 
denn mit s did un und kurzun will man ganz dasselbe be- 
zeichnen; doch wird das erste richtig als der Bekannte, und 
das zweite als der Name aufgcfafst, als ob man sagte: 	Es 
kam zu mir der sogenannte Kurz, d. i. der mit diesem Na- 
men bezeichnete. 	— So wird auch 	die iihnliche Annexion 
zweier Synonyma erkliirt, vgl. j aunt u-1-1,3ami si Donnerstag. 
Bei dem Fall, wo scheinbar das MangIf an die Sifa annec-
tirt wird, mufs die Interpretation stattfinden, dais das Mudaf 
ilaihi weggenommen ist, indent es mit der Sifa beschrieben 
wurde, vgl. habbatu-l-hamlsan --z...- habbatu-l-balsla,ti- 
1- h am k ei, „die Beere des thorichten Krautes". al-ham ka)u 
ist sonach Sifa zu al-baklatu, nicht zu al-habbatu. Dann 
wurde das Mud'af ilaihi al-b aklatu weggenommen und die 
Sifa desselben an seine Stelle gesetzt. 

„Einige Nomina werden stets annectirt, doch kommen 
einige von diesen auch vor als einzelnstehende der iiufseren 
Erscheinung nach." 
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Erkl. 	Die Nomina, welche die Annexion nothwendig 
verlangen, zerfallen in zwei Klassen: 1) in solche, welche die 
A,nnnexion dem Worte und dem Sinne nach nothwendig ver- 
langen, 	die also als einzeln stehende, 	d. h. ohne Annexion 
nicht gebraucht werden. 	Hierher gehoren Worte wic cinda, 
ladi, siw A.; ferner ku0r6,-8'- S'a Pi die Enden des Dinges 
und cbenso hum it dit Grenzen im Sinne des aufsersten Ziels. 
2) In .solche, die die Annexion dem Sinne nach verlangen, 
ohne die wortliche, wie kullun, bacdun, ajjun. Es ist mog-
lich, dais sie einzeln ohne Annexion stehn, denn manche von 
den die Annexion dem Sinne nach verlangenden Worten 
werden der Erscheinung nach als einzelnstehend gebraucht. 

„Von manchen nothwendig annectirten Worten wird ver-
wehrt, dais sie, wo sic vorkommen, vor einem sichtbaren 
Nomen stehen, vgl. wallda allein, labbai hier ist, dawttlai 
wechseiweise, s dd ai heil; abnorm ist, dais jadai vor lab - 
bai tritt." 

Erkl. * Zu den Worten, die die Annexion wortlich ver-
langen, gehoren die, welche nur an Pronomina annectirt wer- 
den, 	vgl. walitclaka, 	lab ba,ika, eigentlich verweilen, 	d. h. 
zwei Verweilungen fir dich sc. mache ich, wenn du es ver-
langst ; daw al ai k a d. h. eine Sache vbn einem zum andern fiber- 
gehen lassen, wechselwei§e; 	s a`daik a eine Gluckspendung 
nach einer anderen. 	Selten ist die Annexion von labbai 
an das Pronomen der dritten Person.  

Vgl. 	„Fiirwahr, 'Attest du mich gerufen, withrend um 
inich 	eine weite Strecke mit 	geftillten weiten Striimen war, 
gewifs ich hatte geantwortet Erfhllung ihm, der mich raft." 

Abnorm steht labbai an ein sichtbares Nomen annectirt. 
Sibawaihi itihrt an: ' „kit 	rief bei 	dem, 	was 	mieh 

traf, den Miswar herbei, and da waren die beiden liande 
Miswars (zur Hiilfe)." • 

So erwiihnt dies Verf. 	Aus Sibawaihis Rode geht aber 
hcrvor, dais dies weder bei lab b ai uoch bei s ddai abnorm 
ist. — Sibawaihi's Lehrweise ist niiinlich, dais dicsc beiden 
Duale seien und nach Art des Ma§dars dwell ein weggenom- 
menes Verbum im Accusativ sander'. 	Doch werde mit die- 
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sen Dualen die Vielheit erzielt, wonach dicse beiden Worte 
zum Dual 	nur einen Anhang bildeten. 	Vgl. Nur. 67, 4. 
„Dann blicke noch zuriick zweimal", d. h. Wier, weil darauf 
folgt: „so wird der Buick zuriickkehren stumpf", und nicht 
kehrt der Buick stumpf zuriick vOn zweimal. 	Somit ist nur 
moglich, dafs mit dem zweimal vielmal gemeint sei , 	wie 
auch 1 ab b aik a nicht das Zweimalige bezeichnet. 	Ebenso 
verhiilt es sich auch mit den iibrigen Verwandten in Betreff 
obiger Erklarung. 	Des Janus Lehrweise ist, dafs dicse For- 
men tirspranglich nicht Duale, sondern Formen mit verkarz-
harem a seien, deren Alif in J a verwandelt worden, weil es 
mit dem Pronomen stela; ebenso wie das Alif von 1 a da 
und 'al& verwandelt wird, wenn es mit dem Pronomenzusammen-
kommt, vgl. lad aihi. Dagegenerwiedert Sib awaihi, dafs, wenn 
die Sache so ware, doch das Alif derselbcn mit dem sicht-
baren Noinen sich nicht in Ja verwandeln diirfe, wie auch 
nicht bei lad& und cala. 	Es werde also erfordcrt labb a 
zai din zu sagen. 	Dagegen verwandeln diese Worte, wenn 
sic in Annexion mit- einem Substantiv stehn, A lif in J a, vgl. 
l a b bai j a d ai, und dies fiihrt darauf hin, dais sic Duale sind 
und nicht Formen mit verkiirzbaren a. 

',halt u und id verlangen nothwendig eine Annexion an 
game Satze; steht aber id mit der Nonation, halm mau es 

v. 400. allein stollen. 	Das dem id dem Sinne nach gleichende, an- 
nectire erlaubterwcise wie id, vgl.. „da (hint)) er ham, wurde 
er verworfen." 

Erkl. Nothwendig verlangt halt u und id die Annexion, 
doch kannen sie nur an Siitze annectirt werdcn. 	— hait u 
wird an Nominal- und Verbal- Satze annectirt; 	abnorm ist 
seine Annexion an einen Einzelbegriff. 

Vgl. „Siehst du nicht an dem Ort des Hundssternes ein 
aufgehendes Gestirn schimmern? Es strahlt wie die leuchtende 
Sonne." 

 

id wird an Nominal- und Verbal- Satze annectirt, man 
kann den 	Satz, 	woran es 	anneetirt ist, 	wegnehtuen 	und 
dafiir das Tanwin bringen, vgl. Kur. 56, 83. „und ihr wer- 
det Bann schen". 	Es kann bier die Annexion der aufseren 
Erscheinung nach fehlen, da c1 	Tanwin clip gtnlick ilPg Rot.,‘,.. 
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woran es annectirt ist, 	-vertritt. 	i dil. Itingegcn wird nur an 
Verbal- und nicht an Nominal-Siitze annectirt, wicwohl das 
Manche behaupten. 	Das dem id ahnliche, 	d. h. 	die Ulm 
darin gleichenden 1Vorte, dais sic auch 4arf einer nicht be- 
grenztcn Vergangenhcit sind, 	kiinnen wie id an Nominal- 
und Verbal-Siitze annectirt werden, 	vgl. ttinun, 	wa,ktun, 
zam Minn, jaumun. 	Sie werden wie id an Siitze annectirt, 
maglicher- dock • nicht nothwendigcrweisc. 	Gehiirt aber ein 
4arf nicht der Vcrgangenheit an, oder ist es begrenzt, kann 
es nicht wie id behandelt werden, sondern es hat den Sinn 
des Imperfectum, mid last sick wie ida behandeln, wird 
daher nicht an Nominal- sondern nur an Verbal-Siitze annectirt. 

Das Begrenzte wird nicht an einen Satz annectirt, vgl. 
s'ahru n,. haulun, sondern nur an einzelne Worte, wie s'ahra 
kadtt den und den Monat. 

. „Setze Indeclinable oder 	declinire das dem 	id analog 
gehende; betrachte die Indeclinabilitat eines Nomen, dem ein 
Verbtun im Perfectum folgt, flit- gewahlt. 	Vor einem Ver- 
bum Imperfectum abet-, oder einem Mubtada?, sctze die Flexion 
des Nomen, doch wird der, welcher das Nomen 	unflectirt 
setzt, nicht als it-rend betrachtet." 

Erkl. 	Die an Siitze 	annectir'ten Nomina zerfallen, wie 
voraufgeht, in zwei Klassen: 1) die, welehe nothwendig an Siitze 
anneetirt werden; 	2) die, bei denen die Annexion an einen 
Satz frei steht. 	Verf. sagt hier, 	dais bei den \Vorten, 	bei 
welchen die Annexion frei steht, 	die Flexion und Unflectir- 
barkcit des Nomen moglich sei , gleichviel, ob sic an einen 
Verbalsatz, der mit einem Perfectum oder Imperfectum be- 
ginnt, oder an einen Nominalsatz annectirt wird, 	vgl. hada 
jaumu, ma, g'it'a, z ai du n. Dies ist die Lehrweise der Kti- 
fenser, welcher al-Farisi und Verf. folgt; 	doch ist VI dem 
an einen mit einem Perfectum beginnenden Verbalsatz annec-
tirten Nomen die lndeelinabilitat gewahlt, bisweilen steht die 
Flexion und die Indeclinabilitat. Vgl. „Zur Zeit (alit liini, na), 
da ich tadelte das Alter wegen der jugendlichen Liebe." - liei 
dem Wort aber, 	das yor einem 	Imperfecttun 	oder einem 
Alubtadte steht, ist die Flexion des Nomen gewahlt; doch die 
Indeelinabilitat auch gestattet. So liest man nach den Sieben 
Nur. 5, 119. 	„Dies ist der Tag (hada jaumu, ma, janfa`u 

   
  



202 	 Die Annexion. • 

etc.) an dem die Aufrichtigkeit den .Aufrichtigen nutzt. 	So 
betrachtet Verf. dies als gewahlt. Die Lehrweise der BaFen- 
ser ist, dais in alien Worten, 	die an einen mit dem Inwer,- 
fectum beginnenden Verbalsatz oder an einen Nominalsatz 
annectirt sind, nur die Flexion gestattet sei; die Indeclinabi- 
iitat aber nur bei denen, 	die an einen Verbalsatz, 	der mit 
einem Perfect= beginnt, annectirt sind. 	Dies ist die Regel 
von den sich crlaubter Weise an einen Satz annectirenden. 
Worten. Das sich nothwencliger Weise an einen Satz annec- 
tirende 	aber mufs indeclinable stehn, 	weil es 	der Partikel 
gleicht, indem es des Satzes bedarf, vgl. trait u, id, ida. 

„ids verlangt nothwendig die Annexion an Verbal-Satze. 
Vgl. „Sie wenn er hochfahrend ist." 

Erkl. ids mufs sich stets an einen Verbalsatz, und darf 
sich nie an einen Nominalsatz annectiren, wiewohl al-Ailfas' 
und die Kfifenser dies behaupten. 	Satze wie agTuk a ida 
zaidun ka'imun sind unerlaubt. 	Bei Satzen wie ag'Pu k a 
id a zaidun 	'pima steht zaidun durch ein weggelassenes 
Verbum, aber nicht als Mubtada), itn •Nominativ, 	so ist die 
Lehrweise des Sibawaihi, dem al-Alfas' widerstreitet, indem 
er dasselbe als ein Mubtada)  betrachten lafst, dessen tiabar 
das nach ihm stehende Veibum sei. as-Sairafi meint, es gibe 
keine Meinungsverschiedenheit zwischen Sibawaihi 	und al- 
Alffas', dariiber, dais das Mubtada? nach 	id'a 	stehen kann, 
nur finde eine solche zwischen ihnen in Betreff des Habar 
statt. 	Sibawaihi setzt dasselbe nothwendig als Verbutn, 	al- 
Alifas' aber erlaubt, dais es ein Nomen sein kann. 	Inl obi- 
gen Beispiel kann nach Sibawaihi und al -Alfas' z ai dun 
Mubtada)  sein, nach al-Aljfas' aber kann man sagen ag'Pulca 
lila zaidun kteiniun. 

„kin, und 1610. wird an das annectirt, was zwei innig 
Verbundene vermuthen lafst, und determinirt gesctzt ist." 

Erkl. 	kilts und kilt a gehiiren zu den Nomen, welche 
eine Annexion dem Sinne und der Wortform nach verlangen. 
Sie werden nur an ein der Wortform nach im Dual stehen-
des Determinirtes annectirt, oder doch an ein dem Sinne, 
wenn such nicht dcr Wortform nach in dem Dual stehendes 
Wort. 
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Vgl. 	„Farwahr far das Gutc und das Uebele giebts 
eine Grenzc, diese beiden siud klar and deutlich hervortretend 
(commentar licst kabal)." 

Bei zwei von cinander getrennten gebraucht man k il a 
nicht, man stint ,nicht kilo. zaidin wdamrin, doch komtnt 
es abnormcr Weise vor. 

VgI. 	„Bride mein Bruder and mein Freund fillitten 
mich als Arm hu Schicksalswechsel, und wenn schweres Uebel 
sie heimsuchte." 

„An einen determinirten Singularis annectire ajjun nicht; 
wird ajjun aber wiederholt und will man die Theile bezeich-
nen, annectire es. Dem Determinirten theile die Conjunction 
(maugtla) ajjun zu, doch umgekehrt verhalt es sich mit dem 

v. 405. 

Beschreibungswort a j j un. 1st a j j un. Bedingungs- oder Frage-
nomen, so vervollstandige allgemein damit die Rede.  

trkl. Ztt den Nomen, weiche die Annexion nothwendig 
dem Sinne nach verlangen, gehort ajjun. 	Es wird nicht an 
ein determinirtes Einzelwort annectirt aufser, 	wenn es wie- 
derholt wird. 	 . 

. 

VgI. 	„Fragt ihr nicht die Leine, ob ich, ob ihr besser 
und cdler warct an jenem Morten als wir uns trafen." 

*. 	Ebenso vcrhalt es sich, wenn man die Theile bezeichnen 
will, 	vgl. ajju 	zaidin 	ahsanu. 	,,Was 	von Zaid 	ist das 
schonste, d. i. welcher Theil? die Antwort: sein Aug c. Dieser 
Fall tritt nur ein, wenn man eine Frage damit erzielt. ajjun 
client zur Frage, zum Bedingungs- und Beschreibungswort 
mind zur Conjunction. 

Von dcr Conjunction crwahnt Verf., dais sic nur an cin 
Detcrminirtes annectirt werde jttg'ibuni ajjuhum kil'imun. 
Andere erwahnen, 	dais es auch 	an Indeterrni»irte annectirt 
werdc, doch ist dies selten, vgl. jucg'ibuni ajju r aeulaini 
lama. Beschreibungswort (Sifa) ist das ajjun, welches Sifa 
von 	cinem 	Indeterminirten, 	oder 	tied 	von 	einem Deter- 
minirten ist. 	Dies wird nur an ein Indeterminirtcs annectirt, 
Vgl. marartu birag'ulin ajji rag'ulin. 

Vgl. 	„lel' nickte dem I:Iabtar heimlich zu. 	Bei Gott 
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(wie berrlich) die Augen des Ilabtar als was flir eines Jun-
kers (ajjama als thil)." 

Das ajjun der Bedingung und der Frage wird an das 
Determinirte 	und Indeterminirte 	annectirt, 	ganz 	allgemein, 
gleichviel, ob sic im Dual, Plural.  oder Singular sind, jedoch 
mit Ausnahme des determinirten Singular, denn an cinen sol- 
chen wird nur das ajjun 	der Frage annectirt und zwar in 
den Fallen, 	die vorher 	erwahnt sind. 	Wisse 	dafs 	ajjun, 
wenn 	es.  Sifts oder Hal ist, die Annexion dem Worte und 
dem Sinne nach 	nothwendig verlangt. 	1st ajj un 	das dcr 	• 
Frage, der Bedingung oder der Conjunction, verlangt es die 
Annexion dem Sinne, nicht dem Worte nach. 

„Man bestimmt als nothwendig die Annexion von ladun, 
dcr Genitiv und Accusativ von 	udw atun ist bei den Ara- 
bern (lurch ladun schen. 	Von ma'a gebraucht man schen 
Ina'. 	Es wird Fatl► 	und Kasr fat• cinen 	ruhenden Buell- 
staben, der verbunden wird, iiberliefert." 	 • 

Erkl. Zu den Nomen, welehe die Annexion nothwendig 
verlangen, gehort ladun 	und ma(a. 	ladun 	dient, 	den 
aufsersten Anfitngspunct zu bezeichnen in Ort und Zeit. Es 
ist bei den Arabern indeclinable, well es der Partikcl darin 
gleicht, dais es nothwendig nur cinen Gebrauch hat, namlielt 
als Zeit- und Ortsbcstiminung den aufsersten Anfangspunct 
zu bezeichnen; ferner, well es nicht erlaubt ist, &unit etAtts 
auszusagen. ladun tritt nicht aus seincm Gebrauch als 4arf, 
aufser, 	wenn es im Genitiv 	durch min steht, 	und das ist 
das hiiufigste. 	Es kommt itn Kuran nur mit min vor, 	vgl. 
18, 64. „Wir lehrten ihn von uns. eine Kenntnifs", vgl. 18, '2. 
„damit der Prophet warnend verkiindige gewaltigen Zorn von 
Seiten Gottes." 

Der Stamm Dais declinirt es, daher die. Lesart des Abil 
Bab- vom (Asim min ladni hi in der letkten Stolle. Er setzt 
Dal ruhend mind giebt Hun den leichten Vocal U. Verf. sags, 
dazu kann and' der Vera gereehnet werden. 

Vgl. 	„Es cntstand das Zittern in meinetn liticken von 
Mittag an his zum Nachtnittag (min laduni-uhri)." 

Das sick an ladun in der Annexion Ansehliefsende stela 
im Genitiv, gudw at un ausgenommen, welehes man nach la-
dun in den Accusativ setzt. 
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Vgl. 	„Mein 1' uiien 	hart° 	nicht auf V0111 Morgen an 
(ladun 	gudwatan) bis 	die 	Sonne 	dem 	Untergang 	nahte, 
von ihnen so fern zu sein 	 vie der fortgejagte Hum)." ,, 	,., 

;!•,udwatan steht im Accusativ als ;ramjiz, 	so halt es 
Vcrf. far gewithlt. 	Audi sagt man, es sei "Mbar von 6- , 
nem weggenommenen kiina rest.: ladun kfinat as-sffatu 

1.:,;udwatan. 	gudwaton kann auch im Genitiv stein und 
das 	ist das Regelrechte. 	Der 	Accusativ 	ist 	tine 	Schen- 
licit im Verhithnirs-  zur 	Regel. 	Verbindet 	man mit 	gna- 
w atan 	flitch 	ladun 	etwas, 	so 	ist 	der 	Accusativ 	dessel- 
ben 	maglich als Verbindung dem 	Worte 	nach und der 
Genitiv in Hinblick auf den Ursprung, vgl. ladun gudwa- 
t a n W das'i j j a t an oder w da s'i jj a t i n. 	Dies erwiihnt al-A b- 
fas'. Die Ktifenser berichten den Nominativ von gudwatan 
nach laden. 	Der Nominativ steht durcli ein weggenomme- 
nes ichna = ladun kitnat gudwatun. 

ma<a; ist ein Nomen des Orts, der Genossenschaft oder 
der Zeit derselben. Bekannt ist von ihin Fatly auf (Ain. 	Es 
ist declinirt 	mit dem Fatly der Declination. 	Einige Araber 
setzen es mit ruhenden 13uchstaben. 	• 

Vgl. 	„Meine Gattin ist von Euch und meine Liebe 
mit Euch(mdkum), wenn auch mein Besuch bei Euch selten ist." 

• 
Sibawaihi meint, 	dais das Ruhen des `A i n nothwendig 

sei, doch"ists nicht so, es steht auch mit Fatly und zwar ge- 
wiihnlich. 	Es steht in der Rube nach der Wortform 	des 
Stammes Rabi`a. 	Bei diesen ist es auf dem ruhenden Buch- 
staben indeclinable. 

Einige meinen, dafs ma(  mit ruhendem (Ain eine Par- 
tikel sei. 	an-Nall As behauptet die allgemeine Uebereinstim- 
min0  .- dariiber, doch ist das irrig. Sibawaihi meint die Form 
mit ruhendem (Ain sei ein Nomen, und das ist das Regel-
rechte, wenn ein vocalisirter Buchstabe sich Dun anschliefst. 
Ich meine, dafs es mit Fatly nach der gewahnlichen Annalime 
stehe; die Form mit ruliendem Buchstaben ist dagegen beim 
Stamm Rabi`a gebrituchlich. Schliefst sich aber ein ruhender 
Buchstabe an, so Hirst der, welcher ma% als Zarf in den 
Accusativ setzt, das Fad), und sagt mdn,-bnik a. Der aber, 
welcher es auf cinen ruhenden Buchstaben indeclinable setzet, 
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setzt md mit Kasr wegen des Zusammenstofses zweier ru-
henden Buchstaben, vgl. in di-bnik a. 

v. 410. 	„Sefze mit Damm als indeclinable 	das Wort kairu, 
wcnn du vermifst tlas, woran es annectirt war, supponirend 
was vermifst wird; kablu ist wie gairu, bacilli, II asbu, aw-
walu, dOnu, ebenso die Seiten und (alu. Man setzt lsab I u 
und die nach - ihm folgenden als Accusativ, wenn sie indeter-
minirt stehn." 

Erkl. 	Die erwahnten Nomina g a i r u , ls a blu , bafd u , . 
hasbu, awwa1u, danu, ferner die sechs, Seiten sc. 12,alfu, 

. 	:tuition, fauku, tahtu, jaminu, s'imillu, ferner 'alu km- 
men in- vier 'fallen 	vor. 	Sie stehn 	indeclinable in 	einem 
und werden declinirt in den iibrigen Fallen. Sic werden de-
clinirt, 1) wenn sie der aufseren Form nach annectirt werden, 
oder 2) ihr Mudilf ilaihi zwar weggenommen, aber loch in- 
tendirt wird. 	 - 

Vgl. 	„Auch vorher (min kabli) riefen stets Verwandte 
ihrc Verwandtschaft an, aber die Zuneinung macht ihm kei-
nen Verwandten geneigt." 

In diesem Fall bleiben sie wie das dem Worte nach An- 
nectirte 	und stehn 	nicht mit dem 	Tanwin; aufser 	wenn 
8) ihr Mudaf ilaihi weggenommen und weder dem Worte noch 
dein Sinne nach supponirt -wird, 	so dais 	sie Indlerminirte 
rind, 	vgl. in Kur. 30, 3. 	„Gott ist der Befehl vorher und 
nachher," nach der Lcsart min kablin wa min bddin. 

Vgl. 	„Da glitt mir herab der Trank, wahrend vorher 
(kabliin) 	ich mich beinah 	beim frischcn Wasser beiingstigt 
fand." 

Dies Bind die drei Faille, in welchen diese Worte,  flectirt 
werden; 	der vierte Fall, bei dem 	sie namlich indeclinable 
auftreten, tritt ein, wenn ihr MOM' ilaihi weggenommen und 
dessen Sinn, nicht dessen Wortform supponirt wird, denn 
Bann stein sic indeclinable auf Damm, vgl. „schmachtig un- 
ten (min tahtu), breit oben (min `Ulu)." 	Abel (Ali al-Filrisi 
fiihrt den Fall an, 	„fang an mit diesem zucrst", a w-w alu 
mit Damm als indeclinable, weil man das Mudf ilaihi dem 
Sinne 	nach 	supponirt; 	mit Fath 	declinirt, 	da weder der 
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Wortform 	noch 	dem 	Sinne 	nach 	das Aluderf 	supponirt 
wird, 	und 	mit der schwachen Declination, 	weil 	es 	Be- 
schcgibungswort ist und die Form eines Verbum hat; 	mit 
ICasr endlich, 	weil 	man 	das Mudaf ilaihi der Wortform 
nach supponirt. 	Verf. 	weist im ersten Vers 	auf die vier 
Falk hin, „supponirend das Vermifste" bezeichnet, dais diese 
Worte indeclinable auf Damm stehn, wcnn man das Mudid 
ilaihi wegnimrnt und es dem Sinne, nicht der 'Wortform, nach 
supponirt. 	Der dritte Textvers weist mit 	„Sic flectiren als 
Accus." auf den dritten Fall hiu, dais das Muiraf ilaihi weg-
genommen 

 
und weder die Wortformnoch der Sinn desselben 

supponirt wird, chain sind diese Worte in deterrninirt und declinirt; 
„als Accusativ" bezeichnet, 	dais diese Worte im Accusativ 
stehn, wenn keine Praeposition davortritt, tritt aber eine da- 
vor, stehn sic im Genitiv. 	Mit den zwei ubrigen Fallen, 
d. i. dem 	ersten und dem zweiten 	befafst sich Verf. nicht, 
denn ihre Regel ist deutlich erkannt vom Anfang des Capi- 
tels her, 	d. h. die Declination dieser Worte und das Aus- 
fallen des Tanwin.  

„Das dem Mtuifif sich ansphliefsende Wcirt (d. i. das 
Mudaf ilaihi) steht, wenn jenes fortftillt, ala Stellvertreter des- 
selben in der Declination." 	, 

Did. " Das Mudlif fat weg, wenn ein Zusatz dasteht, 
der darauf. hinleitet. 	Das Muclaf ilaihi tritt an seine Stelle 
und wird wie das weggefallene behandelt, vgl. Kur. 2, 87. 
„Sic wurden getriinkt in ihren Herzen mit dem Kalbe durch 
ihren Unglauben z--= mit der Liebe zum Kalbe", vgl. 1.tir. 89, 
23. 	„Es kam 	dein Herr (d. i. der Befehl deines Herrn)", 
bier wurde das Mutitif weggelassen und das Mudrif ilaihi wie 
dasselbe behandelt." 

„Manchmal setzt man das Uebriggelassene in den Genitiv, 
wie es vor der Wegnahme des Vorangehenden war, doch un-
ter der Bedingung, dais das Weggenommene ahnlich dem, 
womit es verbunden wurde, war." 

V. 415. 

Erld. 	Oft nimmt man das 111u(lttf und liirst das MOM' 
ilaihi 	im Genitiv so, 	wie es 	war, als das Mucltif erwiihnt 
wurde, doch geschieht das nur unter der Bedingung, dais 
das Weggenommene dem, womit es verbunden wurde, iihnelte. 
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Vgl. „Haltst du ctwa jeden Mann flir einen rechten und 
jocks in der Nacht angeziindete Feuer fur ein Feuer (dcr 
Gastfreundschaft)?" 	 . 	. 

Die Bedingung ist hier wirklich erfiillt, die Verbindung 
geschicht mit einem dem Weggenommenen identischen Wort 
(d. i. kulla). — Auch fallt das Alm;It& weg und das Mut.LW 
ilaihi blcibt im Genitiv, wenn such das Weggenommene nicht 
identisch dem Ausgesprochenen, sondem ihm entgegengesetzt 
ist, vgl. Nur. 8, 68. „Ihr wollt das Vergangliche der jetzigen 
Welt, 	Gott aber will (das- Bleibende) 	der zukfinftigen." --------- 
bakija,-1-abirati. 	Einige 	erklaren 	diese Stelle 	auch mit 
caracia-1-a.l.lirati, so days 	das Weggelassene dem Ausge- 
sprochenen ganz ahnlich sei. 	Doch ist das Erstc richtiger, 
wie auch Ibn Abl-r-Rabic in seinen Commentar zum With sagt. 

„Das Zweite fallt weg und das Erste blcibt in denasel-
ben Zustand, in dem es war, als es mit jenem verbunden war 
unter der Bedingung, dais es an etwas mit dem, woran das 
Erste annectirt war, Identisches verbunden odor an dasselbe 
annectirt ist." 

Erkl. Das MOH ilaihi' flint weg und das Mucittf bleibt 
in dem Zustand, 	als ob ,e§ 	wirldich ein 	solches bleibe, 	so 
dais ihm das Tanwin genommen wird. 	Am haufigsten ge-, 
schieht dies, wenn mit dem 111061 ein Nomen verbunden 
wird, das :al ein Wort annectirt ist, das dem vom ersten No-
men weggenommenen Wort identisch ist, wie man sagt: „Gott 
selmeide ab Hand imd Fufs dessen, der es sagt (jada, wariela 
man 'Atha urspr.: jack'. man Vtlahil, wariela man kfilaha)." 

Vgl. 	„Der Regen hat die Lander getrankt, das Ebene 
und das Unebene; angehangt sind die Halfier der Hoffnun-
gen an (lie Saat und die Milchheerden." 

Bisweilen geschieht 	dies auch, wenn ein Mmliif nicht 
mit etwas dem vom ersten Weggenommenen Identischem ver-
bunden wird, vgl. den obigen Vers pg.206. min kabli ohne sein 
Aluclal ilaihi ist in dem Zustand, als ob es ein Mu(laf ware, 
wahrend doch nicht 	mit ihm ein Wort verbunden ist, das 
an cin dem genommenen Identisches annectirt ware; so nest 
man abnortner Weise la haufu ca 1 ailtim .-,--. .... 1 it 11 au fu s'ai)i n 
(alaihim. Dies ist die Auffassung, die WA: erwahnt, so ist 
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die Lehrweise von al- Mubarrad. 	Sibawaihi's Lehrweise ist, 
dafs urspriinglich 	kata,ca-l-lalut jada 	man kalaha 	wa- 
ri,o;la in an Isaiah a gcsagt wurde, dann wurde das Mudaf 
ilaihi von rig'la weggenommen, and darauf rig'la zwischen 
dem Mudaf, d. i. j ad a und dem Mudaf ilaihi, d. i. man Jsa-
la ha eingereiht; hicrnach tritt die \Vcgnahme beim zweiten, 
nicht beim crsten ein, cntgegengesetzt 	der Ansicht von al- 
Mubarrad. 	Einige Erkliirer des Buchs sagen, wie auch al- 
Far& meint, bride Nomina, scion an man Isftlaha annectirt, so 
dafs eine Wegnalime weder beitn ersten noel' behn zweiten 
stattfinde. 	 . • 

„Die Trennung tines Mudaf, das einem Verbum, welches 
ein Object oder Zarf in den Accusativ stellt, iihnlich ist, ge-
statte, (wenn sie durch das von jenem Verbum als Regime 
oder Zarf iin Accusativ 	stchcnde bewirkt ist); 	auch ist die 
Trennung eines Schwures nicht getadelt. 	Gezwungcn abcr 
findet ,man eine solche, wenn sic durch einen fremdartigcn 
Begriff, ein Eigenschaftswort oder einen Anruf bewirkt 1st." 

Erkl. 	Mach dem Verf. kann bei der ungezwungenen 
Rede (Prosa) eine Trennung eintreten zwischen dem MOH, 
wenn dies ein dom Verkum alinfiches, 	d. h. Masdar oder 
Fit'il ist, and dem Mudaf ilaihi, (lurch das, was das Mudaf 
als Object, Zarf oder dergleichen in den Accusativ sctzt. Ein 
Beispiei, in dein die Trennung (lurch cin Maf id stattfindet, 
ist im IICur. 6, 138. 	„So wurde aufgeputzt viclen der Viel- 
gatterer, dais Uwe (Priester) Genossen ihre Kinder tiidteten," 
nach der Lesart des Ibn (Ainir: lsatlu auladahum s'ura- 
k Vi him. 	Ein Beispiel, in dem zwischen das Mudaf and 
das Mudaf ilaihi ein Zarf tritt, welches von dein MOH im 
Accusativ stein, ist der Fall, welcher von Einigen, auf deren 
Arabisch man sich verliufst, angefiihrt wird: 	”dafs du cinen 
Tag deinc Seele mit ihrem Gcliist zusammenlast, ist fur 
sic 	ein 	Streben 	zu 	ihrem 	Untergange 	(tarku 	jaurnan 
nafsika)." 	Zwischen 	dem 	Mudaf , 	welches 	ein 	Partici- 
pium act., 	und dem Mudiif ,ilaihi, 	das 'ein Martil 	theses 
Mndaf ist, 	tritt nach der Lesart ciniger Almon eine Tren- 
t-um.-t, in der Stelle ein: „halte nicht Gott fiir brechend seine 
Verheilsung 	gegen seinen Gesandten 	(inublifit wa`daltu ru- 
sulihi)." 	Ein Beispiel tier Trennung durch etwas dem Zarf 
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ahnliches findet sich in der Ueberliefcrung des Aba-d-Dtircla,`. 
„Habt ihr nicht meinen Genossen mir gelassen tariket li 
Olhi bi". 	Die Trennung kommt ferner in der ungezwun- 
genen Rede (Prosa) durch den Schwur vor. 	al-Kisa'i be- 
richtet den Fall hada 1.;ulttmu wal-lahi zaidin. Bisweilen 
tritt in der gezwungenen Redo (Poesie) cine Trennung zwi-
schen dem Mudaf und dem Mudaf ilaihi eins, a. durch etwas 
Clem Mudaf' ganz freindartiges, b. durch ein Eigenschaftswort 
desselben oder c. durch einen Anruf. 

Vgl. 	a. „Wie eines Tages, geschrieben ward das Buch 
durch die Hand, 	eines Juden, indem er die Linien einan- 
der niiherte, oder auseinander hielt." 

Vgl. zu b. „Ich entfloh, da Mnradi schon sein Schwerdt 
geniifst vom Sohn des Abia Talib dem S'aib der Abatih." 

Vgl. 	„Ftirwahr, wenn ich schwore vor dir, schwore ich 
mit dem Schwure eines Schworenden, der wahrer ist als dein 
Schwur."  

Vgl. c. „Die Uebereinstimmung mit Bug'air, o 1.(a(13 be-
freit dich davon, dais dich ereile der Tod und du ewig weilst 
in der Mille." 

Vgl. „O Abu (Itam, es ist als. ob der Klepper des Zaid 
ein Esel ware, der mit dem Zligel zerrieben ist." 

XXX. 	Das Mudaf, an das A der erken. Person. 
(al-mudafu ila, jal-l-mutakallimi). 

). 	',Das Ende des an J'a Annectirten, setze mit Kasr, wenn 
es nicht mit einem schwachen Buchstaben steht, vgl. rttmin 
und 	lsadfi, 	oder dasselbe wie 	ibnani und 	zaidani 	ist. 
Was these alle anbetrifft, so wird das J ft, nachher das Fath 
als Regel befolgt. Das Ja und Waw wird darin verschlungcn. 
Steht der Buchstabe vor Waw mit pamm setze denselben 
mit Kasr, so wird er leicht. 	Ein Alif erhalte bei den For- 
men, die auf chi verliiirzbares Alif ausgehn. Nach den Hudai-
liten ist seine Verwandlung in Ja gut." 

Erld. Das Ende des an das Ja 1. pers. annectirten Worts 
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steht mit Kasr; aufser, wem 	cs mit einem 	verkurzbaren 
Alif (Ala150r), oder auf Ja mit voraufgehenden Kasr endet 
(Nan15.6§), und ferner weder im Dual noch im Plural sanus 
masculini steht, also es ein auf fcsten Consonanten endender 
Singularis, 	ein soldier Pluralis fractus 	und Pluralis 	sanus 

.fern., oder ein Wort mit schwnchcn Endbuchstaben ist, das 
mach der Weise der auf festen Consonanten endenden sich 
abwandelt, vgl. gulami, gilmani, fatajati, dalwi, zabji. 
Ein Wort mit schwachen .Endbuchstaben kann ein AIasfir, 
oder Mankus sein. 	Ist's ein illanl, wird sein Ja mit dem 
Ja 1pers. verschlungen und das letztere mit Fatly versehn, 
vgl. kaclij j a (mein Richter) in alien drei Casus. — Dasselbe 
geschieht auch im Genitiv des Dualis und Pluralis sanus, vgl. 
gulamajja und zaidijja flit- g u 1 a maini li und zaidina 
li. Hier fallt Min und Lam weg wegen der Annexion. Das 
Ja wird im Ja verschlungen, und das Ja der ersten Person 
mit Fatly versehn. 	Im Pluralis sanus sagt man in alien Ca- 
sus zaidijja urspr. z aiduj a. 	Waw und a- treten zusam- 
men, wahrend das ruhende Wh'w voraufgeht. Whw wird in 
Ja, verwandelt und cbenso Damm in Kasr, damit das Xi 
richtig stehn Iiiinne. So entsteht die Form zaidijja. 	Beim 
Nominativ Dualis hingegcn wird das 8Alif erhalten und das 
Ja 1pers. mit Fatly gesetzt, vgl. z aid ftj a. Das A.laissitr wird 
gewohnlich wie der Nominativ des Dual behandelt, vgl. 'as aj a 
mein Stock. Doch die lludailiten verwandeln das Alif dieser 
Form und verschlingen es im Ja der 1. pers., Jh 1. pers. stelit 
dann mit Fatly, vgl. <a§ajja. 

Vgl. „Sie (meine Siihne) eilten zuvor Each meiner Liebe 
(hawajja d. i. dem Tode), gestreckten Laufs eilten sic ihrer 
Liebe zu (ihrem Tode) und warden ausgerottet, und fiir .jede 
Weiche ist ein Ort der Niederstreckung." 

Das Resum6: Ja 1. pers. wird bey einem Mankils, d. i. ei-
nem auf Ja mit vorhergehendem Kasr endigenden Worte und 
einem MalsOr, d. i. einem auf verkiirzbaren Alif endigcnden 
Worte mit Fatly versehn, vgl. ram ijj a und. `a s ttj a. Dasselbe 
gcschicht im Dual, vgl. gula,maj a im Nom. und , ul am ajj a 
im Aceus. und Gen., fcrncr bei dem Plur. Masc. sanus, vgl. 
zaidijja im Nom. Gen. und Ace. Das Wiiw yin Plur. Mase, 
satins und das a beim 111.1an15.(4, so wie beim Plur, use. san. 

14 4 
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und beim Dual wird mit Ja 1pers. verschlungen. 	War der 
vor dem Waw plur. stehende Buchstabe mit Damm versehn, 
als Waw noch dastand, mufs dieses Damm bci der Verwani-
lung des Waw in Ja in Kasr iThergehn, damit Ja richtig 
stehe. 	War aber der Buchstabe nicht mit Damm, sondern 
mit Fatly 	versehn, 	vgl. mu§tafauna, 	blieb Fat4 erhalten, 

,vgl. mustafajja. 	1st der 	Endbuchstabe 	eines Worts Alif, 
wie im Dual und. dem Alalssftr, so wird er nicht in Ja ver-
wandelt, sondern bleibt erhalten, gulamaja und (asaja. Die 
lludailiten allein verwandeln das Alif des Malssar und sagcn 
(attjja. 	Bei anderen als diesen vier Fallen ist beim Ja so-. 
wohl Fatb als G'azin moglich, man sagt gulamija und 
frulami. • :::.  

XXXI. . Die Rectionskraft des Masdar. 
• (i ' millu-l-masdari). 

„Schliefse 	das Masdar hinsichtlich der Rection seinem 
v. 425. Verbum an, gleichviel, ob es annectirt ist und mit oder ohne 

al stehe, im Fall dafs ein ,Verbum mit an, oder dessen Steil- 
vertreter dafur stehn kann. 	Selbst das Nomen eines Masdar 
hat Rectionskraft." 

Erkl. 	Das Masdar hat .die Rectionskraft seines Verbum 
an 	zwei 	Stellen. 	1) 	Wenn 	es 	die 	Stelle 	des 	Verbum 
vertritt, 	vgl. darban zaidan. zaidan•steht im Accus., da, 
darban idrib vertritt, auch ist ein Pronomen darin wie in 
idrib verborgen; 2) wenn statt des Masdar an mit dcm 
Verbum, oder ma mit dem Verbum supponirt werden kann. 
Diesen Fall will Verf. in diesem Abschnitt behandcln. 	"Air 
das Masdar kann man an supponiren, wenn man ein Perfee-
tum (mudi), oder ein Futurum (istilsbal) erzielt, vgl. (ag'ibtu 
min darbika zaidan amsi, oder gadAn = min an da- 
rabta 	zaidan etc. 	ma lafst 	sich furdas masdar sup- 
poniren, wenn man das Priisens (11a1) damit bezeichnen will, 
vgl. (ag'ibtu 	min 4 arbilca 	zaidan 	alana rest. mimma 
tadribu etc. 	Dieses Masdar, worth.  man supponiren kann, 
regiert in drei Fallen: 
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1) Als Annectirtes, vgl. (0,eibtu min clarbika zai clan. 
2) Als ein von der Annexion und von al entblofstes, 

da is, wenn 	es mit 	dem Tanwin steht, 	vgl. (ag'ibtu min 
<larbin zaidan. 

3) Ms ein mit al versehenes, 	vgl. (ag'ib tu min acl- 
clarbi zaidiln. 

Die Rection des annectirten ist haufiger als die des mit 
Tanwin versehenen und die Rection des mit Tanwin verse-
henen Masdar wiedcrum hitufiger als die dcs mit al ausge- 
riisteten Masdar. 	Deshalb erwalutt Verf. zuniichst das An- 
nectirte, 	dann 	das 	von 	al und 	der Annexion 	entbliifste, 
endlich, das mit al versehene Masdar. 	— Bin Beispiel der 
Rection 	des mit 	Tanwin versehenen 	Masdar, 	vgl. 'cur. 
90, 	14., 	„oder 	eine 	Waisenspcisung 	an 	einem 	Hunger- 
tage." 

Vgl. 	„Durchs Schlagen mit den Schwerdtern auf die 
Iiiinpter von Lenten 	entfernten Nvir ihre Schadel bei deco 
Mittagsschlaf." 

Zur Rection des mit al versehenen Masdar: 
Vgl. „Lin Schwachling, zu schaden seinem Feinde, denkt, 

dafs die Flucht die Lebensfrist vevlangere." 	- 
Vgl. „Fiirwahr du mit dem Beklagen des Trwa, nach-

dem er dich ernahrt und unsere Hande sich nach ihn ge-
streckt (ihn getodtet), List wie der Mann, der die Kameele 
antreibt, wahrend schon die Sonne erglanzt und die Vogel 
ties Todes auf ihnen sitzen."*) 

Vgl. 	„Die Reiter schnell anstiirmender Rosse wufsten, 
dafs 	ich angriffe 	und 	nicht 	abstehe 	vom 	Schlagen 	den 
Mistnae."*) 

Das Nomen des Masdar hat bisweilen die Rection des- 
selbcn. 	Das Nomen des iMaOar ist das Wort, welches dem 
Masdar in der Bedeutung gleicht, doch von ihm dadurch 
verschieden ist, dafs es der Form oder dem Sinn° nach frei 

0) Der 	zweite 	Vers: 	1 ak ar- rag uli-l-hitcli 	witkild 	t al a'a.- d- 
ditha wit tairu-f-tnanfija  faukahunna awilki.u. 

**) Igach dem Commeidar ist in is in a' ein Nomen proprium. 
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ist von 	einem Theil 	tlessen, 	was in 	scinem Verbum liegt, 
ohne 	etwas 	daft.' zu setzen. 	So ist (at a?un gleich dem 
ictieun dem Sinne nach, 	doch verschieden von ihrn, da es 
vom Hamz frci ist, das sich beim Verbum findet, vgl. acttt. 
`atteu a ist frci vom Hamz der Form und dem Sinne nach 
und nichts tritt daftir ein. 	Durch 	diese Bestimmung hiitet 
sich Verf. vor dem, was von etwas im Verbum Liegenden 
zwar der Form nach frei ist, aber nicht dem Sinne nach; 
denn dies ist nicht ein Nomen des Masdar, sondern ein Masdar 
selbst, vgl. 1sitalu.n, 	ein Masdar von Vttala ist zwar frci 
vom Alif im Verbum, doch nur der Form, nicht dem We- 
sen 	nach, 	weshalb 	man .auch 	bisweilen 	Isfitala , 	Wit- 
Ian sagt, indem man das crste Alif in JA,' wegen des vorauf-
gehenden Kasr verwandelt. — Der zweite Zusatz „ohne etwas 
daftir zu geben", schlicfst die Worte aus, die zwar frei sind 
von manchem, das im Verbum sich vorfindet, die aber etwas 
an die Stelle des Fehlenden setzen, denn diese sind nicht No-
men des Masdar, sondern Masdar selbst, vgl. (idatun Masdar 
von wdada, ist zwar frei vom Waw des Verbum der Er-
scheinung und dcm Wesen nach, doch tritt daftir to fern. 
ein. 	Der Sohn Vert's. moint (attl'un sei ein Masdar, 	und 
das Hamz desselben sei  weggenommen zur Erlcichterung, 
doch ist das im Gegensittz zur Erkliirung anderer Gram-
matiker. 

Ein Beispiel von der Rection vom Nomen des Masdar: 
• Vgl. „Wie eine Undankbarkeit (whist du mir vor) nach-
dem du den Tod von mir zuriickgestofsen, und nachdem du 
mir gegeben ein hundert frei weidender." 

Vgl. 	Die Ueberlieferung des Muwatta,(. 	„In Folge des 
Kiissens eines Mannes seine Frau .ist die Abwaschung." 

Vg1. 	',Wenn sicher ist die Hiilfe Gottes dem Manne, 
so findet er nicht eine Hoffnung schwierig, aufser sic ware 
leicht gernacht:" 	 • 

Vgl. 	„Durch deinen Umgang mit den Edlen wirst du 
zu ihnen gerechnet, Trimmer findest du bei anderen die Er-
fiillung von Versprechen." 

Die Rection vorn Nomen des Masdar ist schen, und wer 
denkt, dafs alle die Rection desselben erlauben, irrt, dcnn das 
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Gegentheil hiervon ist bekannt. 	as-Saimari sagt die Rection 
desselben sei abnorm, indem er den ersten der Beispielsverse 
aliftihrt, Dijffud-Din Ibnu-1-(Ilg' sagt im Basit: „Nicht liegt 
fern, dafs das die Stelle des Masdar Vertretende auch seine 
Rection habe und berichtet von Einigen, die dies wirklich als 
Regel aufstellen." 

„Nachdem das Masdar sein Mmitif ilaihi in den Geni- 
tiv 	stcllte, 	vollende 	im 	Accusativ 	und 	Nominativ 	seine 
Rection." 

Enid. Das-MaOar wird annectirt an das Ffi,(il und setzt 
dasselbe in den Genitiv, darauf setzt es das MaNA in den 
Accusativ, vg1. (agIbtu min s'urbi zaidin al-(asala, oder 
das Masdar wird annectirt an das Maffil und setzt claim das 
Fail in den Nominativ, vgl. cagIbtu min s'urbi-l-(asala 
zaidun. 

Vgl. „Es zerstreuen den Kies ihre Vorderftifse-  in jeder 
Mittagshitze wie die Wechsler die Dirhem wegwerfen beim 
Prtifen." 

Dieser zweite Fall kommt nicht etwa nur in dcr Pocsie 
vor, wiewohl Einige das meinen. , Man betrachtet in dieser 
Weise I.ur. 3, 91. „Gott kann von den Menschen verlangen 
das Pilgern nach der Kdba, von dem; welcher die Reise-
mittel im Vermogen hat (walil-lahi ala-n-nitsi hag'g'u-l-baiti 
man istatffa)." — Hier wird man als FiVil zu hag'g'u er-
klart, doch wird dies dadurch widerlegt, dafs der Sinn dann 
ware, - dafs Gott von jedweden verlangen konne, dafs der 
Vermiigende nach der Kdba pilgere; doch ist es nicht so, man 
ist Apposition von an-nasi, die rest. walil-labi al it-n-nasi 
mustatinhim hag'g'u-l-baiti. 	Audi sagt man, man ist 
Mubtada), dessen Habar weggenommen, rest. man is tatttLra 
minhum fdalaihi dalika. 

Das Masdar wird auch an das Zarf annectirt, dann setzt 
es das Ftl'il in den Nominativ und das Mafia in' den Accu-
sativ, vgl.cagIbtu min 4arbi-l-jaumi zaidun camran. 

„Int Genitiv stcht das dem 	in den Gen. G esetz ten sich 
Anschliefsende, 	doch aver 	bei der Folge die 	urspriingliche 
Stelle beobachtet, thut auch wohl." 
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Erki. 	%Vird das Masdar an das Ftt'il annectirt und die-. 
ses Fffil steht im Gen. der Form nach, der cigentlichen Stel- 
lung aber nach irn Nom., 	kann man beim 	folgenden Re- 
schreibungs- und Verbindungsworte und anderen, sowohl auf 
die Form 	hinblicken und dasselbe in den Gen. setzen, als 
auf die eigentliche Stellung und es in den Nom. stellen. 

Vgl. „Bis er (der Wilde Esel) seinen Abendmarsch zum 
Mittagsmarsch machte und sie (die Stutc) zur Elle trieb, so 
wie cifrig strebt der sein Recht Verfolgende, wenn thin Un-
recht geschehen ist." 

Wird das Masdar an das Maf (111 annectirt und steht dies 
der Erscheinung nach zwar im Gcnitiv, doch der eigentlichen 
Stellung nach im Ace., kann man such bci dein ihm folgen- 
den auf die iiufserc Erscheinung, 	oder auf . die eigentliche 
Stellung Rticksicht nehmen. 	Die eigentliche Stellung ist im 
folgenden Verse beriicksichtigt: 

Vgl. 	„Ich nahm sic als Schulden an vom ljasstin aus 
Furcht vor dem Mange! und Zahlungsverzogerung." 

XXXII. 	Die Rection des Participium activi. 
(i`matu-smi-I-fitiu). 

„Vie 	sein Verbum verhillt 	sich 	das Part. act. in der 
Rection, wenn es 'nicht den Sinn Pcrfecti hat." 

Erkl. 	Das 	Part. 	act. ist entweder 	mit al 	verbunden, 
oder davon 	entblast; 	ist es entblast, 	regiert es wie 	sein 
Verbum den Nom. und Acc. im Fall, dais es im Sinne des 
Futurum oder des Praescns stcht, vgl. hada. 4 liri bun zaidttn 
al-tina au Aadtin. 

Es rcgiert, weil es die Form des Verbum hat, in dessen 
Bedeutung es stcht. 	Dieses Verbum ist Imperfectum und 
tins Partie. act. hat die Form desselben, 	tin es mit 	ihin in 
den 	vocalisirten 	und 	rulienden 	Buclistaben 	iibercinstimint. 
Wie (lie Form claribun zusammenstiintnt mit jatiri bu, so all-
nelt Part. act. dem Verbuin, in dessen Bedeutung es dem \Vort- 
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l:iut und dcm Sinne nach auftritt. Steht aber das Part. act. 
in dcr Bedeutung des Perfectum, regiert es nicht; da es nicht 
wie, das Verbum geht, in dessen Bedeutung es steht. 	Es 
ahnelt ihm dem Shine, nicht der Form nach. 	Daher sagt 
man nicht hada claribun zaidan amsi, sondern das Part. 
act. mufs in der Annexion stehn, vgl. hada claribu zaidin 
a m si. al-Kisa'i erlaubt dies Part. act. als ,regierend zu setzen. 
Iliernach bctrachtet er Iur. 18, 17. „Uncl ihr Hund ist are- 
'lend seine beiden Vorderfafse in der Vorhalle." — Andere 
nehmen diescn Fall aus danach,• dais es die Erzahlung cines 
vergaugenen Zustandcs sei (als Imperf. historicum). 

„passelbe findet statt, wenn das Part. act. sich an eine 
Frage- oder Anruf-Partikel, oder an eine Negation anschliefst, 
ferner, wenn es als eine Sifa oder als Praedicat voikommt." 

Erkl. Das Part. act. regiert nicht, aufser, wenn es sich 
auf etWas Vorhergehendes stiitzt, wie wenn es steht, 1) nach 
der Frage, vgl. adaribun zaidun ainran; 	2) nach de4 
Anruf-Partikel, 	vgl. j a 	tali`an g'abalan; 	3) 	nach einer 
Negation, vgl. ma  daribun zaidun camran; 4) wenn es 
als EigensChafts‘vort vorkommt, 	vgl. 	marartu 	birag'ulin 
darib in 	zaidan; 	oiler 	5) wenn 	es 	als 	Hal 	steht, 	vgl. 
g'rea zaidun rakiban farasan. 	Verf. fafst diese beiden 
Falle zusammen in „und es als Sifa oder als Pradicat vor- 
kommt", d. h. wenn es als Habar steht. liabar umfafst dann .. 
wiecler 	das 	Habar des Alubtada), 	vgl. 	zaidun - daribun 
(amran und das Habar oder Marfil eines das Mubtacla? abo-
lirenden Verbum, vgl. kana zaidun daribttn•(amran und 
inna zaidan daribun camran, 	anantu zaidan dari- 
bitn (amran, aclamtu zaidan (amran dariban bakran. 

„Auch ist das Part. act. Beschreibungswort eines Weg- v. 430. 
genommenen, das belcannt ist, und dann vindicirt es sich die 
beschriebene Rection." 

• 

_ 

Erkl. Es stiitzt sich auch das Part. act. auf ein im Sinne 
behaltenes 	beschriebenes Wort und regiert die Rection sei- 
nes Verbum wie wenn es sich auf ein erwahntes stiltzte. 

Vgl• 	„Wie vicle giebts, 	die da ihre Augen Pullen mit 
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dem Eigenthum eines Andern, wenn die wie Elfenbeinbild-
chen glanzenden Frauen zu den Steinchen gehn."*) 

Vgl. 	„Wie (ein Bock), der mit dem Horn einst deii 
Felsen stiefs, um ihn zu schwiichen, 	aber nicht schadet er 
ihm, sondern es zerspaltet sein Horn der Gemsbock." 

„Ist das Part. act. eine Silty, zu al, so beliebt man, es re-
gierend zu setzen, sowohl im Sinne das Perf. als im Slime 
anderer Tempora." 

Erkl. Steht das Part. act. als Sila zu al, regiert es als 
Perf. Futur und als Praesens, da es dann an dic Stelle des 
Verbum tritt, denn die Sila mufs ein Satz sein, ,vgl. had A,- d - 
4aribu zaidan al-'ana, gadftn, amsi. Dies ist die gewohn-
liche Angabe der Grammatiker. Eine Anzahl der Grammatiker, 
wie al-Rumm'ani, meint, dais, wenn Part. act. als $ila, von al 
steht, es nur als Perfectum regiert, nicht als Futurum, noch als 
Praesens. 

Einige meinen, dais es ilberhaupt nicht regiere, und dais 
das nach ihm in den Accus. gestellte Wort durch die Verschwei- 
gung eines Verbum im Accus. stehe. 	Zu verwiindern ist, 
dais diese beiden Lehrweisen Verf. im Tashil erwithnt und 
sein Sohn Badru-d-din in seinem Commentar meint, • dais 
das 	Part. act., 	wenn 	es als Sila von al 	steht, 	als Perf., 
als Futurum and als Praesens eingestandener Weise regiert, 
Auch sagt er hernach: 	„Alle Grammatiker sehen gem, das 
Part. act. regierend zu setzen", namlich, wenn es Sila von 
al ist. 

	

„Die Formen fd`filu n5  ruif`alun oder fdtllun, 	stehn 
bei einer Vielheit an der Stelle von fffilun. 	Sie Bind der- 
selben Rection werth als 	dasselbe hat, 	doch ist dies 	selten 
bei den.  Formen feilun and fdilun." 

Erkl. Die Menge zu bezeichnen, werden diese Formen 
gehildet. 	Diese Formen regieren die Rection des Verbum 
in derselben Weise wie das Part. 	act. 	Die ersten 	drei 
rectionskrAftig zu setzen, ist haufiger, als die beiden letzten 
so zu behandeln. 	Von diesen beiden ist wieder fdilun 

*) Das Steinwerfen in Mina bei Makka. 	per 	Simi 	des Verses 
„rnaneher strcbt vergebens". 
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biiufiger rectionskraftig als fdilu n. Ueber die Form fdeillun 
vergleiche bei Sibawaihi, wie Einige reden: „Was den Honig 
bbtrifft, 	so bin 	ich 	Trinker, 	(ammtt-l-easa1a 	fa'ana 	s'ar- 
rabun)".  

Vgl. „Als can Bauder des Kampfs vielfach bekleidet mit 
den Kriegsklcidcrn, nicht ist er einer, der zu Weibern viel 
als can krummbeinigcr kriecht." 	_  

Die Form mite:nun, vgl. wie Einige sagen, „ftirwahr ein 
Erwiirgen dcr Fetten von ihncn laminb Arun bawa3ikahtt" 
— Die Form f dtilu n: 

Vgl. „Am Abend, wo Su(da (so schon war, dafs), wenn 
sie erschienen ware einem Manch in Dania, um den Kauf-
leute und Pilger sind, derselbe seine Religion gehafst hatte 
und entziindet ware zur Begierde, denn sie erregt zur Be-
gierde die Geduldigen."  

Die Form feilun regiert nach einigen Arabern in: „Fiir-
wahr Gott ist ein Horender den Ruf dessen, der ihn ruff." 
Ueber die Rection der Form fdilun citirt Sibawaihi: 

Vgl. 	„Er ist einer, der Dinge fftrehtet, die nicht scha- 
den,' und vertraut auf das, 	was ,ihn nicht rettet von den 
Geschicken." 

Vgl. 	„Es kam mir zu, dafs sie meinem Ruf sehmahen, 
die Eselfiillen der beiden Karmel (Corn.: karmilaini)' haben 
starkes Gebriill." 

„Die anderen Numeri owerden dem Singular gleich ge-
stellt in Regel und Bedingungen ftberall, wo sie regieren." 

Erkl. Der Dual und der Plural hat die Regel des Sin-
gular hinsichtlich der Rection und der iibrigen Bedingungen, 
die vorher erwiihnt Bind._ 

Vgl. „Die im heiligen Hause ohne Trennung wohnenden 
aschgrauen Tauben, als sick an Makka gewohnt habende."*) 

Vgl. „Darauf fiigten sie hinzu, dafs sie in ihrem Stannic, 
vcrgebend waren ihre Sanden, ohne rulunredig zu sein." 

*) Der erste Ilalbvers: al katinatu-1-baita gaira-r-raimi. 
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v. 435. 	„ Setze durch das die Rection Ausilbende eine Folge in 
den Accus. oder Gen., dies verlangt den Accus. der ande- 
ren Worte." 	 .. 

Erkl. Beim Part. act. ist die Annexion an • das sich flint 
anschliefsende Regime moglich, so wie auch der Accus. Hat 
das Part. act. zwei Regime, und hat man es an eins dersel-

* ben anneatirt, ist der Accus. des anderen nothig, vgl. hada 
mu(ti zaidan dirhaman. 

„Setze , in den Gen. oder Accus. das 	dem Genitiv fol- 
gende Wort, vgl. der erstrebende Hohheit und Vermagen 
(inubtagi g'abin wa malan) ist der, der sich erhoben." 

Erkl. Das Wort, welches dem vom Part. act. durch die 
Annexion in den Gen. gestellten Wort folgt, kann im Gen. 
und Accus. stein: im Gen. in Hinblick auf die iitifsere Er- 
scheinung, im Accus. durch 	die Verschweigung eines Ver.; 
built. 	So ist die riclitige Ansicht. 	— Nach der bekannten 
Auffassung aber steht der Accus. in Hinblick auf die eigent-
liche Stellung des in den Genitiv Gesetzten. Beide Lesarten 
finden sich iin Verse: 

Vgl. 	„Dessen, 	der hundert edle weifse Kamecle giebt, 
und ihren Knecht (cabdihit und (abdalia), wahrend zwischen 
ihnen lire Ftillen umhertreiben." 

Vgl. 	„Bist du nicht scndend den Dinar zu unserem 
Bediirfnifs, oder den (Abdu-Itabbin, 	den Bruder des 'Ann 
des Solines MiljraVs?" 

„Alles, was dem Part. act. zugeschrieben wird, bekomint 
auch das Part. pass. ohne Bevorzugung, so dafs dieses.wie cin 
Verbum passivi hinsichtlich der Bedeutung ist, vgl. der, dem 
Geniige gegeben ist (al-inucta kafaffin), hat genug." 

Erkl. 	Alle fiber Part. act. voraufgehenden Bestimmun- 
gen, wie dais es, wenn es von al entblast ist, Rection ausiibt, 
im Fall es im Sinne des Praesens 	oder Futur steht, unter 
del. Bedingung namlich, 	dais es sich stiitzt, 	(d. 1. annectirt 
steht); ferner, dais es mit al versehn ganz allgemein rcgiert; 
gelten auch fiir das Part. pass. Ebcnso vie die Regel des  Part. 
pass. ist dem Sinne und der Emotion 'Inch die Regel des Verb. 
pass., 	denn es setzt 	sein Object 	in den Notnim-tiv 	so wie 
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das Vcrbum. 	Hat es zwei Objecte, stcht das tine int Nom. 
und &as andere im Accus., vgl. al- mu`tii !cal.:Inn jaktafi. 

. 

Ilas• Regimeerste 	ist emu verborgenes Pronomen, das auf al 
zurtickgeht; 	dies steht 	im Notn., 	da es an 	der Stolle 	des 
Rill stcht, und kafliftin ist das zweite Object. 

„Auch wird es annectirt an ein Nomen, das dem Sinne 
nach im Nom. steht; 	vgl. „der Gelobtc in Betreff des Zie- • 
les 	ist 	der 	Gottestlirchtige, 	rnabmildu- I - malsiiOdi 	al- 
w a r i`u." 

. 

• 

Erld. 	Beim Part. pass. ist's moglich, 	dafs es 	an das 
durch classelbe in 'den Nom. Gestellte annectirt werde, man 
sagt Mr zaidun madritbun (abduhu, zaidun madrfibu- 
1-'abdi. 	Man annectirt das Part. pass. an  das, was durch 
dasselbe in den Nom. gestellt ist, vgl. al-wari(ti matimndu- 
1-mals4idi, urspr. al-wari`u ma1)mfidun malstiO.duhu. 
Dies ist beim Part, act. unmaglich, man sagt nicht marartu 
birag'ulin daribi-l-abi zaidiin fir marartu birag'ulin 
daribin abfthu zaidun. 

XXXIM 	Die Bildung des Masdar. 
(abnijatu-l-masadiri).` 

„Falun ist die regelrechte Form des 1‘.1a0ar der Tran- 
sitiva mit 3 Radicalen, vgl. radda, raddun."  

v. 4.40. 

Erkl. 	Das dreiradicalige transitive _Verbum bildet sein 
Masdar nach der Form falun regclrecht und durchgiingig. 
Dies erklart bestimmt Sibawaihi 	an mehreren Stollen, vgl. 
daraba clarban. 	Einige meinen, dafs diese Regel nicht 
allgemein sei, loch das ist nicht richtig aufgefarst. 

„Die Klasse 	der intransitiven Verba auf fdila 	bildet 
fdalun, vgl. farabun, g'awein und s'alalun." 

Enid. 	Das Masdar der intransitiven Verba der Form 
fdila kotunit regelrecht auf fdalun vor, vgl. fariba fara-
ha n etc. 
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„Die intransitiven Verba der Form fdala-  wie Is dada„ 
haben die Form fdtilun durchgangig fur das Masdar, vgl. 
gada, wenn nicht das Verbum die Form fictilun oder faco,- 
1Anun, 	oder fdalun fordert. 	ficalun 	ist bei den 	einc 
Weigerung bezeichnenden Verben gebrauchlich, fdalanun 
bei den Verben, die eine Orts-Veranderung bez*ichnen. fu(A,- 

v. 445. 	lull ist bei den eine Krankheit oder einen Ton bezeichnen-
den Verben gewiihnlich, wahrend nach fdilun das Masdar 
der cinen Wandel oder Schall bezeichnenden Verba, sich 
bildet." 

. 	. 
Erkl. Das Masdar eines intransitiven Verbum der Form 

fdala bildet sich regelrecht 	auf fucfrlun, wenn nicht das 
Masdar die anderen erwiihnten Formen verlangt. — Die eine 
Weigerung bezeichnenden'Verba verlangen die Form fi'alun, 
vgl. OA 	ibo.?6,n. 	Es verlitngt die Form fdalanun jedes 
Verbum, das eine Orts- Veranderung bezeichnet, vgl. tafa 
tawafanan. 	Die Form fdalun verlangt jedes Verbum, 
das eine Krankheit oder cinen Schall bezeichnet, vgl. sacala 
811(41a n und n dab a n uca b hn. Die Form fdilun dient zum 
Masdar den einen Gang oder Schall bezeichnenden Verben 
damala damilan galloppiren, nacaba ndibfin krachzen. 

„fditlatun und fdt.latun gebuhrt der Form fa`ula, 
vgl. sahula-l-amru- es ist leicht die Sache und zaidun 
g'azula, Zaid ist klug." 

.; 
Erkl. 	Bildet sich ein Verbum nach der Form fdula 

and ist 	es nur intransitiv, 	so bildet sich das Masdar 	nach 
der Form fu'ulatun, oder fallatun, vgl. sahula suhtl-
latan rind fasuha, fasii4atan. 

„Was als dieser Weise widersprechencl vorkommt, das 
gehort der Ueberlieferung an, vgl. subtun Unwille, ridan 
Wohlgef'allen." 

Erkl. 	Das . in diesem Capitel Voraufgegangene ist die 
feststehende Regel beim Masdar des dreiradikaligen Verbum; 
was dem zuwiderlauft ist nicht als Regel aufzustellen, sondern 
man beschrankt sich dabei auf die gehorten Fiille. 

_ 	',Bei den 	nicht aus 	drei Buchstaben 	bestehenden \ler- 
balformen 	vgl. 	als 	regelrechte 	Masdar: 	von 	kaddasa 

	

' 	• 
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talOisun, von zakkii tazkijatun, von ag'mala iemalun, 
von tag'ammala tag'ammulun, von istaciida isticadatun, 
Bann von attrna ilsamatun; bier ist das Tit ineist nothig. 
Bei'den Formen, die ein Hamz der Verbindung zu Anfang 
haben, steht vor dem Endbuchstaben ein Madda und Fath, 
wiihrend ICazr dem zweiten Buchstaben folgt, vgl. istiffean. 
— Mit Damm steht der vierte Buchstabe in Fallen wie ta-
lamlama." 

Erkl. 	Verf. 	envii4nt die 	Masdar dcr 	Verbalformen, 
welche nicht aus drei Buchstaben bestehn. Diese sind ale regel-
recht. Die Form fa"ala kann von Verben mit starken oder 
schwachen Consonanten gebildet werden. 	Bei den aus star- 
ken Consonanten gebildeten Verben bildet sich das Masdar 
nach taf cilun. 	Vgl. 	„Es reclete Gott zu Mose ein Reden 
(taldimfin)." Bisweilen wird das Masdar dieser Formea nach 
fic(itlun gebildet, vgl. Nur. 78, 28. „Sie nannten liignerisch 
unsere •Verse (Itiddabttn)", 	oder ouch nach fi(filun. 	Wird 
die Form von Verben mit schwachen Radicalen gebildet, ist 
das Masdar in derselben Weise, doch wird das a der Form 
tarilun weggenommen und n an dessen Stelle gesetzt, so-
mit wird das Paradigma tarilatun, vgl. von zakkit tazki- 
jatun. 	Selten wird von diesen Verben die Form tarilun, 

-gebildet. 
Vgl. 	„Die ganze Nacht liefs sie auf- und niedergehn 

ihren Eimer (tunazzi tanzijjfin), 	wie hiipfen lafst ein 	alter 
Weib einen Knaben." 

Hat das Verbum ein Hamz zutn Radical, diesen Fall er-
wahnt Verf. nicht, so bildet es das Masdar nach tarilun 
und tafcilatun, vgl. tatta'a tabtPan und tabti'atan. 	— 
Die Form af(al a bildet bei einem Verbum mit drei starken 
Consonanten das Masdar nach iralun. 	Bei' einem Verbum 
aber mit schwachem mittleren Radical wird der Vocal des 
zweiten Radical auf den ersten iibertragen und der zweite 
Radical Mit weg. 	Man setzt an die Stelle desselben racist 
Tit fem., vgl. i10,rnatun for ilswftmun. Die Stellvertretung 
durch dies Ta ist gewbhnlich, 	doch rant dasselbe auch his- 
weilen fort, vgl. 1.ur. 21, 73. ilsilma-s-saltaa. 	Die Form 
tafa"alabildet das Masdar tafacculun. Die Verbalformen, 
dercn Anfang durch Hamz dcr Verbindung gebildet wird, 
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setzen den dritten Buchstaben bei der Bildung des Masdar 
mit Kasr und fagen cin Alif vor dem Endbuchstabcn cin. 
Dies gilt von den drei Formen infdala, iftdala und istaf- 
(ala. 	Wird die Form 	istafcala von Verben mit einem 
schwachen mittleren Radical 	gebildet, 	wird der Vocal 	des 
zwciten Radical auf den ersten tibertragen undljener wegge-
nommen, dafiir fiigt man nothwendig das Ta fem. an, vgl. 
isti`adatun ftir isti`wadun. 	Formen wie talamlarna bil- 
den das Masdar mit Datum auf dem vierten Buchstaben. 

„Die Form fdlala bildet als Masdar ficlalun 	oder 
fdlalatun, 	betrachtc als 	regclrecht die 	zwcitc, 	nicht die 
erste Form.”  

Erkl. 	Das Masdar von fdlala komtnt in der Form 
fi`lalun vor, vgl. dahrag'a dihrag'an und in der Form 
fdlala,tun. 	Die letztere ist die regelreehte, vgl. dahrag'a 
dahrag'atan. 

„Bei der Form fiVala ist das Masdar fi`alun und mu- 
fffalatun. 	Andere Formen, die vorkommen, halten sich im 

• Gleichgewicht init dem Gebrauch." 

Erkl. 	Alle Verba wie facala bilden das Masdar nach 
fi(tilun und mufffalatun, vgl. daraba dirtiVan muda-
rabatan.•Die Formen des Masdar der nicht ails drei Bitch-
staben bestehenden Verba, welche im Gegensatz zu den er- 
- wahnten Formen vorkommen, sind dock nicht als regelrecht 

. aufgestellt. 	Der Sprachgebrauch bildet hier das Gegenge- 
wicht, so dais man die Formen nur mit Vorsicht wagon darf. 
Vie man beim Verbum mit schwachem Radical far tanzij-

jan, tanzijjatan bildete, so gebraucht man auch von hau-
ka la das Masdar hi l; Mu n, wiihrend 11 a uls al a t nn die rich-
tige Form ware.  

Vgl. „O mein Volk, schon bin ich sehr alt, oder dieser 
Zeit genaht. 	Das 	schlimrnste Alter 	(hikalun) 	der Manner 
ist der Tod." 

So kommt auch als Masdar von t a, fd'ala tif`illun vor, 
vgl. tamallaka timlitkun, 	wahrend die regelrechte Form 
tamallukun ware. 

v. 455. ”Fdlatun ist die Form, welche das Eimnalige bezeichnet, 
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vgl. ID Walsatun. 	ficlatun dient die aufsere Form zu bezeich- 
nen, vgl. g'ilsatun." 

	

° oErkl. 	Will man das 	einmalige Gcschehn des Masdar 
eines dreiradicaligen.Verbum bezeichnen, bildet man die Form 

	

fdlatun. 	Dies geschieht, wenn das Masdar nicht mit dem 
Femininal-Ta gebildet wird. 	1st dies 	der Fall, 	fiigt man 
zum Masdar ein Wort hinzu, uni die Einheit zu bezeichnen, 
vie z. 13. wattidatun. 	Will man die 	aufsere Form 	aus- 
driicken , 	gebrauclit man das Paradigrna, fi<lat tin, 	vgl. g'a- 
lasa g'ilsat.an llasanatan. 

„Durch das Ta bilde das Nomen unitatis vom Masdar 
eines Verbum mit mehr als drei Buchstaben. 	Abnorm ist 
eine Form wie binaratun bei solchem Masdar." 	• 

Erkl. 	Will man die Einheit bezeichnen von dem Mas- 
dar cines Verbum mit mehr als drei Radicalen, 	ftigt Man 
zum Masdar 	das Tii, fern. hinzu, 	vgl. ikrttmatun. 	Selten 
kornmt die Bildung der Form ficlatun bei anderen als drei-
radicaligen Verben vor, vgl. die Bildung der Form al-bim-
ratu. von abtamara, vgl. al-cimmatu von tdammama. 

. 	 . 
.. 

o 

'4XXXIV. 	Die Bildung der Participia act. und pass. 
und der ihnen ahnlichen Eigenschaftsworte. 

•(abnijatu 	asnai-l-fa'ilina 	wal-martilin a was-sifati al- 
, 	 .mus'abballati bil211). 

„Nach dem Paradigm, fa`ilun bilde Part. act. von ei-
nem dreiradicaligen Verbum, vgl. grada." 

Erkl. 	Will man Part. act. 	von einem 	dreiradicaligen 
Verbum bilden, geschieht dies ma dem Paradigma ftt'ilun. 
Dies ist als Regel zu betrachten bei.  jedem Verbum nach 
der Form facala mit Fath auf dem mittleren Stammbuchsta-
hen, gleichviel, ob das Verbum transitiv oder intransitiv ist, 
vgl. daraba ciaribun, dahaba dahibun und gads, ga- 
d in. 	Gelit das Verbum nach der Form fdila mit Kasr des 
mittleren Radical, ist es transitiv oder intransitiv. 1st- es trap- 

15 
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sitiv,  , 	so 	ist die 	regelrechte Form 	des Part. act. 	ebenfalls 
fallun, vgl. rakiba rakibun. 	Ist es aber intransitiv, oder 
ist das 	dreiradicalige Verbum 	nach 	der Form 	facula, 	g"- 
braucht man nicht 	beim Part. act. die Form fffilun a,ufser 
in gel-torten Fallen. 	— 	Das 	behandelt Verf. im folgenden 
Verse. 	 . 

„Diese 	Form 	ist 	selten 	beim 	Verbum 	fdula mid 
fdila, 	wenn 	letzteres 	nicht 	transitiv 	ist; 	die 	regelrechten 
Formen 	sind 	Bann 	fdilun, 	aralun und fdlanu, 	vgl. 
as'irun, ttadjanu und ag'haru." 

Eric]. 	Die Form Part. act. nach fdilun ist selten beim 
Verbum der Form fdula, vgl. ijamuda 4 a miclun, ebenso 
beim Verbum der Form fdila, wenn es, transitiv ist, vgl. 
amina aminun. 	Die regelrechte Form des Part. act. bei 
intransitiven Verben der Form fdil a ist fdilun, 	vgl. n a- 
dira und nadirun oder Idlanu, vgl. (atis'a (ats'anu, end- 

' lick af`alu, vgl. g'ahir a ag'haru. 

v. 460. „Die Formen fdlun und fdilun sind vorzuziehen bei 
fdula, vgl. dabuma cia.bmun, g'amula g'amilun. 	Die 
Formen af`alun und fdalun sind als Part. act. hierbei selten; 
iihnlich wie fl'ilun kommt auch bisweilen fdalun vor." 

Erkl. Die Formen fdlun und fdilun als Part. act. sind 
bei einem Verbum wic fdula 	vorzuziehen, 	vgl. (yabunta, 
dabmun, 	g'amula 	g'amilun. 	Die Formen af'alu 	und 
fdalun kommen selten als Part. act. von Verben wie fdula 
vor, vgl. batuba abtabu und batula batalun. 	Wie vor- 
aufgeht, ist die regelrechte Form ftir das Part. act, von ei-
nem Verbum nach fdala fffilun, doch bisweilen kommt 
eine andere Form hierbei vor, vgl. t fib a t a j jibun und s'aba 

, s'aibun, s'ttba as'jabu. 

„Die Form des Imperfectnm ist bei den nicht nur aus 
drei Buchstaben bestehenden Verben gleich der des Part, act., 
vgl. mu  wa,Olun mit dem Kasr des vorletzten Buchstaben 
(des •vorn letzten befolgten) und dem Damm des Mim, das 
zugesctzt ist und voraufgcht. Setzt nian FA an die Stolle des 
Kasr entsteht die Form des Part. pass., vgl. al-muntaziru." 

Era 	Die Form fur das Part. act. von Verben mit 
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mehr als drei Buchstabcn ist such die Form des Imperfectum 
nach der Zusetzung des Mim mit Pamm im-  Anfang. 	Das- 
dem letzten Buchstabert Voraufgehende steht mit Kasr ganz 
allgemein, d. h. gleichviel, ob es mit Kasr stand s im Imper- 
fect= oder mit Fath, 	vgl. lsfttala, julsatilu mulsatilun 
und tadabrag'a, jatadal)rag'u mutadabrig'un. Will man 

. 

Part. pass. von einem Verbum mit mehr als drei Buchstaben-
bilden, so ist die Form gleich der des Part. art., doch steht 
mit Path das-vorher mit Kasr Versehene, namlich der vor-
letzte Buchstabe, vgl. mulsfttalun und munta4arun. 

„Beim 	Part. pass. eines 	Verbum aus 	drei Radicalen v. 465. 
ist allp;emein die Form marttlun angenommen, wie dasselbe 
z. B. von lsa§ada vorkommt." • 

• 

Erkl. 	Will 	man 	das Part. pass. 	eines 	clreiradicaligen 
Verbum bilden, bildet man durchgangig die Form man1un 
als regelrecht, vgl. kaf3ada makOdun. 

„Es vertritt in uberliefernten Falle fdilun dieses maf-
(ftlun, vgl. fattitun oder fatan kabilun." 

Erkl. 	Facilun vertritt die Stolle von marolun, indem 
es 	den 	Sinn 	desselben 	bezeichnet, 	so 	vertritt 	g'arillun 
mag'rillpin und kallilun in alclItIlun. 	Doch ist dies nicht 
als Regel hinzustellen, 	man beschrankt sich dabei auf die 
gehiirten Falk. 	Der Sohn des Verf. meint, die Form fdi- 
inn vertrete haufig maf(alun; 	doch ist es nicht als regel- 
recht nach allgemeiner Uebereinstimmung betrachtet. 	Hin- 
sichtlich der Behauptung, dafs darner allgemeine Ueberein-
stimmung herrsche, kann man noel' seine Betrachtung anstellen. 
Der Sohn 	des Verf. 	sagt im Tashil im Capitol 	iibor das 
Part. act., da wo er die Stellvertretung des facilun fiir maf- 
'Al u n &want, es sei nicht regelrecht gegen die Ansicht ei- 
niger. 	Ferncr sagt er in seinem Commentar, einige meinen 
diese Form 	sei regelrecht bei alien den Verben, 	die nicht 
die Form fdilun im Sinne von fffilun gebrauchen. 	Hat 
aber das Verbum die Form fauilun int Sinne von facilun, 
so vertrete 	diese Form 	nicht 	regelrechter Weise 	das Part. 
pass. 	Auch sagt er im Capitel vom Maseulinum und Femi- 
ninum, die Bildung der Form facilun in der Bedeutung von 
marl:dun' sei bei ihrer Haufigkeit nicht als 	regelrecht be- 

15* 
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trachtet. 	So bezeichnet er dort als die Richtigste der beiden 
Meinungen dieselbe wic bier. 

Dies verlangt nicht nothwendig die Verneinung des Ge•- 
_gentheils. Man kann den Sohn des Verf. damit entschuldigen, 
dais er nicht die allgemeine .Uebereinstimmung dariiber, dais 
fdilun nicht maf`filun ganz allgemein, d. h. in jedem Ver- 
bum vertrete, 	behaupte. 	Dies verhiilt sich auch so, indem 
es gestiitzt ist auf das, 	was sein Vater im Commcntar des 
Tashil erwiihnt, dais der, welcher dies fiir regelrecht halt, es 
speciell nur bei dem Verbum gestattet, 	das nicht die Form 
fdilun im Sinne von fffilun hat. 	— 	Vert'. macht durch 
das Beispiel im Vers darauf aufmerksa,m, dais bei der Form 
facil u n , welche gleichbedeutend ist dem in a fcti 1 u n , masc. 
und fem. gleich sind. 	Dies behandeln wir noch welter un- 
ten beim Femininum. 	Verf. meint ,im Tashil, 	dais facilun 
m afctilun nur in Hinsicht der Bedeutung vertrete, nicht in 
der Rection. 	Man sagt 	nicht marartu 	birag'ulin g'ari- 
tiin cabduhu, so dais (abduhu •im Nominativ durch g'ari- 
11.un 	stiinde. 	Andere 	behaupten 	aber gradezu, 	dais 	dies 
erlaubt sei. 

XXXV. 	Das dem Part. pass.- iihnelnde Eigenschafts- 
wort (Sifa). ..f. 

(as-sifatu al-mus'abbahatu bismi-l-ftl'ili). 

„Eine Sifa, durch die man richtigerweise das regierende 
Subject in 	den Genitiv setzen kann, ist die 	deto Part. act. 
iihnelnde." 	 • 

Erkl. 	Mach dein Voraufgehenden 	bezeichnet man als 
Sifa dasjenige Wort, das ein Abstractum und ein Wesen 
ausdriield. 	Diese Definition 	umfafst Part. act., 	Part. pass., 
die Comparativ-Form und die iihnelnde Sifa. 	Als Merkmal 
der alnelnden Sifa bezeichnet Verf. dies, dais man die Geni-
tivirung ihres reg. Subjects durch dieselbe gutheifsen kann, 
vgl. Ipsanu-1-wag'hi, ursp. Ilasanun wag'huhu. 	wag'- 
liiibri steht hier im Nominativ durch 	Ilasanun. 	Dies geht 
nicht an bei den Eigenschaftswortern anderer Klassen. 	Man 

   
  



	

as-sifitta al-mus'abbaliatu bismi-l-ra'ili. 	 229 

sagt nicht zaidun 	daribu-l-abi 	(amriin 	fur 	4firibun 
abilhu cal-1111Ln. 	Doch kann wie voraufgeht, das Part. pass. 
ton odas von ihm in den Nominativ Gesetztc 	annectirt sein. 
Man sagt zaidun inadrftbu-l-abi. 	Dies ware dann dem 
ahnelnden Eigenschaftswort analog.  

• „Die Bildung dieser Sifa von eincm Intransitivum gilt 
nur fiir das Praesens, 	vgl. tahiru-l-kalbi reines Herzens, 
g'ainilu-zzaltiri Behan an Erscheinung." 

Erkl. 	Die ahnelnde Sifa, wird nicht von einem Transi- 
tivum gebildet, man sagt nicht.  zaidun Isatilu-l-abi ba- 
kran itir katilun a,bethu 	bakran, 	denn diese Sifa wird 
nur von einem Intransitivuin gebildet. 	Auch geschieht dies 
nur ftir die gegenwartige Zcit, man sagt also nicht zaidun 
basanu-l-wag'hi gadan oder amsi. Durch die gegebenen 
Bcispicle deutet Verf. an, 	days die ahne/nde Sifa, wenn sic 
von einem dreiradicaligen Verbum gebildet wird nach zwei 
FOTIllell Bich bildet: 1) Die dein Imperfectum ahnliche Form, 
vgl. tahiru-I-Isalbi, diese ist selten. 	2) Die dem Imperf. 
nicht gicichende Form und diese ist haufig, vgl. g'amilu- z- 
Ohiri. 	Wird aber diese Sifa von einem nicht aus drei 
Buchstaben bestehenden Verbum 'gebildet, mufs sie nothwen-
dig dem Imperfectum analog sich bilden, vgl. muntali.ku- 
1--lis'ani. 

„Die Rection .des Part. act. von cinem transitiven Ver-
bum gebiihrt auch diescr Sifa nach der beschrankenden Be- 
stimmung, die schon festgestellt ist." 	 ' 

Erkl. Far die iihnelnde Sifa stcht (lie Rection des Part. 
act. eines 	transitiven Verbum fest,' niimlich 	der Nominativ 
und Accusativ, 	vgl. zaidun 1)asanun al-wag'ha. 	In ha- 
s anun steckt ein im Nominativ stehendes Pronomen und 
dies ist das Pica ; al - w a g'h fi stcht im Accus., well es dem 
regierten Object 	(al-maNdu bihi) 	glcicht, 	denn 	I as anti n 
glcicht dem (1 arib un und regiert wic dicses. 	Dic iihnelndc 
Sift regiert nach der brim Part. act. bestiinmten NVeise, sic 
mufs nainlich wie jenes einen Stiitzpunct haben. 

se_nes Regime ist verwehrt; 	auch „Die 	Voraufstellung 	 i 
ist niithigi dais das Regime mit ihm in Beziehung stehe.” 

V. 470. I: 
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Erkl. 	Da die ahnelnde Sifa in Hinsicht cler Rection 
eine Abtheilung vom Pall. act. bildet, hat es weniger Rections-
kraft und man kann ihm nicht sein Regime voranstellen, wi,  
dies beim Part. act. moglich ist. 	Man sagt also nicht zai- 
dun al-wag'ha hasanun, wie man sagen kann zaidun 
(amran claribun. 	Auch regiert die ahnelnde Sifa nur et- 
was mit ihr in Verbindung Stehendes, vgl. zaidun hasanun 
w ag'h u h u, doch nicht etwas Fremdartiges. 	Man sagt nicht 
zaidun hasanun camran, wogegen das Part. act. das in 
Beziehung Stehende und das Fremdartige regiert, vgl. zai-
dun daribun kulainahu und oribun (amran. 

„Setze durch die ahnelnde Sifa, -sei es, dafs.sie mit oder 
ohne al stcht in den Nom. Accus. und Gen., das mit al Ver-
sehene und das mit denselben als an al Annectirtes, oder da-
von Entbliifstes, sich Verbindende. — Doch macho von dieser 
Sifa, wenn sie mit al stekt, den Gen. eines Nomen, das von 
al und der Annexion an das ihm Folgende frei ist, nicht 
abhangig. 	Das was hiervon nicht frei 	ist wird 	bezeichneti 
'als etwas das im Genitiv stehen kann oder auch nicht." 

Erkl. Die ahnelnde Sifa kann mit al oder ohne dasselbe 
stehn, doch bei keiner dieser beiden Annahmen ist das Re-
gime frei von sechs Umstanden: 

.1) Dafs das Regime 	mit al stehe, 	vgl. a4-hasanu--1- 
wag'hu, hi, ha und hasanun, nu-l-wag'hu, hi, ha. 

2) Dais es ein Mudaf von etwas mit al Versehenem sei, 
vgl. al-hasanu wag'hu, hi, ha-l-abi, und hasanun, nu 
wag'hu, hi, ha-l-abi. 

3) Dafs es Muctaf von dem Pronomen des beschriebenen 
Worts (al-rnaugif) sei, vgl. marartu bi- r-r aeuli-1- hasani 
wag'huhu, 	hihi, 	hahu und birag'ulin hasanin wag'- 
huhu, hihi, hahu.  

4) Dafs es MOM' von einem Mudaf des Pronomen des 
beschriebenen 	Wortes 	sei, vgl. marartu 	bi-r-rag'uli-l- 
hasani wag'hu, 	hi, lila, gulAmihi; 	oder birag'ulin ha- 
sanin, ni wag'hu, hi, ha gulamihi. 	 • 

5) Dafs das Regime Mudaf sei von einem von al ent-
bliifsten Worte ohne die Annexion, vgl. al- hasanu wag'hu, 
hi, ha abin und hasanun, nu ‘‘, ag'hu, Ili, ha abin. 
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6) Dafs das Regime von al und der Annexion entblofst 
sei; vgl..al-hasanu wag'han und-hasanun wag'han, 
o 	, Dies wind 12 fragliche Valle und das Regime kann in 
jedem dieser Falle entweder itn Nom. oder Accus., oder Gen. 
stehen, woraus sich 36 Formen ergeben. 

Vgl. so die Grundverse: „Setze durch sie (die ahnelnde 
Sifa) in den Nom. Accus. 	und Gen. mit al", 	d. h. wenn 
diese Sifa, mit al steht, (vgl. al-hasanu) „und ohne al"; d. h. 
wenn sic ohne al steht, vgl. hasanun, „das mit al Verse-
hene", namlich das Regime, .welches dem al sich zugesellt, 
vgl. hasanun, nu-l-wag'hu, hi, ha, „uncl das mit dersel-
ben als,an al Annectirtes, oder davon Entbliifstes sich Verbin- 
dende", 	d. i. und das Regime, 	welches mit der ahnelnden 
Sifa verbunden ist, 	wenn das Regime annectirt an al, oder 
frei von al und der Annexion ist. 	Das „als Annectirtes" 
ma:at das Mutlaf, des mit al Verschenen, vgl. w ag'hu-1 • 
abi, und das MOM' des Pronomen des beschriebenen Wortes, 
vgl. w ag'hu ha; so wie das mudaf, welches an das Prono- 
men des beschriebenen Wortes 	annectirt ist, 	vgl. wag'hu 
if, ulamilli; ferner das MOM' des ohne al und die Annexion 
Stehenden, vgl. w'ag'hu abin. — Ferrier liegt in den Wor-
ten, „und nicht setze durcht sie in den Genitiv etc." dais diese 
Fiille nicht alle frei stehn, sondern von ihnen, wenn die Sifa 
mit al steht, vier Falle verwehrt sind. 	Es ist 	verwehrt in 
den Genitiv zu .stelleni 

1) Das Regime, das ein Mudtif von dem Pronomen des 
beschriebenen Wortes ist, vgl, al-has an u wag'hihi. 

2) Das Regime, das Muclaf von dem Mudttf des Prono- 
men des beschriebenen Wortes ist, 	vgl. al-hasanu wag'hi 
01111.11111111. 

3) Das Regime, das Mudtf eines von al entblofsten 
Wortes 1st, 	und nicht in Annexion stela, 	vgl. ad-llasanu 
wag'hi abin. 

4) Das Regime, welches von al und der Annexion ent-
bliifst ist, vgl. al- hasatin wag'hin. 

• Der Sinn der Verse ist : setze nicht in den Gen. durch die 
ahnelnde Sifa, 	die mit al versehn ist, ein Nonien, 	das von 
al und der Annexion an etwas mit al Stehenden frei ist, wie 
die vier Mille. 	Was 	hiervon nicht 	frei ist, 	kann un Gen. 
Nom. und Accus. stehn, vgl. al-basantt-1-wag'hu, hi, ha 
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und al-basanu wag'hu, hi, ha-l-abi, so wie auch der Gen. 
Nom. und Accus. eines Regime in alien Fallen erlaubt ist, 
wenn diese Sifa ohne al steht. • 

. 	• 

XXXVI. 	Die Verwunderung. 
(at-ta'ag'g'ubu). 

„Sprich in der Form arala nach ma zur Verwunde- 
rung, 	oder setzc 	afcil vor' das durch bi in dem Genitiv 

v. 473. stehende Wort. 	Das dem afala Folgende setze in den 
Accusativ, vgl. „wie treu sind unscre beiden Freunde, wie 
aufrichtig sind sie ma aut.& balilaina wa aOilF  bihima." 

Erkl. 	Die Verwunderung wird in zwci Formen ausge- 
drackt: 1) ma aralahu, 2) aril bihi, vgl. zum ersten ma 
ahsana z ai clan. 	ma ist Mubtada)  mid zwar bei Sibawaihi 
ein vollstandig indeterminirtes, und ahsana Verbuin Perfec-
turn, dessen Facil ein verborgepes Pronomen ist, das auf ma 
zuriickgeht, zaidttn ist Object zu ahsana. Der Satz ist ein 
ljabar von ma dessen rest.: s'aPun = „etwas hat Behan 
gemacht den Zaid". Bei der zweiten Form ahsin biz ai din 
ist ahsin Verbum Imperativi, 'dessen Sinn aber die Verwun- 
derung, nicht der Befehl ist. 	Sein FEL% steht - durch bi im 
Genitiv, und bi 1st pleonastisch. 	Dafs die Form arala bei 
der Verwunderung ein Verbum ist, ist dadurch klar, dafs 
das Nan der Abwchr ,ihm Mithig ist, wenn das JA 1. pers. 
damit verbunden ist, 	vgl. „wie bediirftig bin ich der Ver- 
zeihung Gottes(mit afkarani)." 	Dafs die Form of il bei der 

• Verwunderung ein Verbum ist, wird dadurch klar, dafs das 
Nan der 13estatigung zu ihm tritt. 

Vgl• „Wie mancher lic fs sick, nachdem or hundert lia- 
meele besessen hatte, eine kleine Heerde gefallen; 	wie sehr 
ist zu erwarten, dais 	er eine 	lange Armuth ertragen wird 
(ahri bihi und ahrijan).,. 

Das dem arala Folgende steht im Accus., da es ein 
Passiv-Object ist. 	a4idik bihima 1st ein Beispiel der zwei: 
ten Form. Wir habcn oben gezeigt, dais ma, ein. vollstandig 
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Indeterminirtes ist*), 	und das ist das Richtige. 	Der nach- 
folgende Satz ist ein Habar davon, 	rest.: 	s'aPun 	a4sana 
vai,dan. — al-Ai fas' meint dagegen, dais ma eine Conjunc- 
tion (matrala) sei, 	und der Satz nach ihm sei die Sila da- 
von, das Habar davon sei weggefallen, rest.: alladi ahsa,na 
.zaidan s'aPun (a?.imun. 	Andere meinen, 	es sei das ma 
der Frage und der Satz nach ihm, 	ein Habar davon, rest.: 
ajju. s'ai'in absana 	zaidan. 	Andere meinen, 	es sei ein 
indeterminirtes Beschriebenes (nakira niaaWtfa), und der fol- 
gende Satz sei die *ifa dazu, 	das 1-Inbar aber sei wegge- 
noinmen, rest.: s'aPun absana z aid 'an (a0.mun. 

„Die Wegnahme dessen, wortiber man sich wundert, 
halte fur erlaubt, wenn trotz der Wegnahme sein Sinn doch 
deutlich hervortritt." 

Erkl. 	Es ist erlaubt, das, woriiber man erstaunt, nam- 
lich das•im Accus. Stehende, und das durch bi im Genitiv 
Stehende wegfallen zu Lassen, wenn darauf etwas hinfiihrt. 

• Vgl..„Ich sche, wie der Mutter des cAmr Thriinen her- 
abrollim, 	bcim Wcinen fiber cAmr, wie ist sie doch gedul- 
dig (ma lama asbara fir a03araha)." 

Ein Beispiel der zweiten Form, vgl. Kur. 19, 39. „Wie 
hiirend sind sie und schauend (asmi(  bihim wa absir rest.; 
bihim)." 

Vgl. 	„Und dies, wenn er den Tod trifft, trifft er ihn 
als din Gepriesener, und wenn er einst reich war, wie war-
dig ist er dessen (fa'ag'dir scil. bihi)." 

Das, woriiber man erstaunt, 	fiel nach der Form 	af f il 
weg, obglcich diese Form nicht mit einer almlichen verbunden 
ist, und dieser Fall ist abnorm. 

,,Bei beiden Vo;men ist von altersher die Verwehrung 
der Flexion nach einer allgemein anerkannten Read, noth- I, 
wendig." 

*) Das 	mft tam ma ist gleich s'ai'un, 	d. i. etwas; hierzu koannt 
ein Priidicat. 

Das inft nftkisa indentet „was", worauf eine Sifa folgen mufs. 
I 
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Erkl. 	Das Verbum der Verwundcrung liiist sich nicht 
flectiren, sondern 	beide Formen iniissen nach einer Weise 
gehen, von arida wird nur das Perfectum, 	und von aril 
nur der Imperativ gebraucht, 	und hierin giebt es keine ab- 
weichende Meinung. 

„Bilde diese 	beiden Formen von 	einem 	dreiradicaligen 
Verbum, 	des flectirt wird, comparationsfahig und ohne Ne- 
gation ist, auch kein Beschreibungswort hat, das der Compa- 
rativform gleicht, und das nicht nach fdila (dem pass.) geht." 

• 
Erkl. 	Fur das Verbum, von dein man das Verbum der 

Verwunderung bilden will, stellt man sieben Bedingungen: 
1) Mufs 	es dreiradicalig 	sein, 	denn man bildet diese 

-Form nicht von Verben mit mehr Radicalen. 
2) Mufs es flectirbar sein, denn unflectirbare wie n icm a • 

b is a, (asa, laisa bilden diese Formen nicht. 
3) Mufs seine Bedeutung eine Comparation 	zulassen. 

Man 'Itann diese Form nicht von Verben wie mata bilden, 
da,  darin nicht das Mchr eines Dings vor 	dein andern lie- 
gen ,kann. 

4) Mufs es ein vollstandiges Verbum sein, nicht defectiv, 
wie kana uric.' seine Verwandten; wiewohl die Kilfenser dies 
gestatten. 

5) Dart es nicht negativ sein. 	Hierdurch nimmt Verf. 
die nothwendig negirten Verba wie ma, (ftg'a, oder die m6g- 
licher Weise negirten aus, wie ma 4arabtu. 

6) Darf das Beschreibungswort des Verbum nicht nach 
der Form aralu gebildet werden, wie dies bei den Verben, 
die eine Farbe bezeichnen der Fall ist, vgl. sawida as w a du. 

7) Darf es nicht im Passiv stchn; von cl uri b a z ai dun 
bildet man nicht m a Ora b a z ai d an, urn die Bewunderung 
eines Schiages auszudriicken, der auf ihn fiel, damit man es 
nicht mit der Bewmiderung des Schlages verwechsle, den er.  
ausgetheilt. 	 .. 

v. 480. „Die Form a s'd id, a s'a dd a oder ahnliches V'ertritt eine 
Admirativform da, wo eine dieser Bedingungen nicht erfiillt ist; 
das Masdar des Verbuin, bei dem eine dieser Bedingungen nicht 
erfiillt ist, stcht darauf lin Accusativ. 	Nach der Form aril 
inufs man dasselbe notlim endig lurch bi in den Genitiv setzen. 
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Erkl. 	Die Verba, welche den I3edingungen nicht voll-
kommen geniigen, erreichen ihre Admirativform durch as'did 
mad „dergleichen, oder durch as'adda und seines gleichen. 
Das Masdar dieses Verbum, das den Bedingungen nicht ent-
spricht, steht im Accusativ nach der Form af(ala als Maf`ftl, 
und im Genitiv nach af'il durch bi, vgl. in 	"a s'add a dab- 
rag'atahu und as'did bi dalikrag'atihi, 	vgl. ma ak.balla 
(awarahu und akbih bi`awarihi. 

„Beurtheile als Seltenheit Ausnahmen 	von der erwiihn- 
ten Regel, betrachte aber nicht als Regel das in dieser Weise 

i 	Ueberlicferte." 

Erkl. 	Kommt 'die Bildung des Verbum admiraadi von 
cinem der Verben vor, von denen wir erwithnten, 	dais sie 

. die Bildung der Admirativform nicht iuliefsen, so wird dies 
als Seltenheit behandelt, aber nicht als Regel: so wenn man 
von ub tu- Ora gebraucht ma a1,3,rahu „wie kurz .  gefafst 
ist es" indem man die Form afcal a von einem Verbum passi-
vism, das mehr als drei Buchstaben hat, bildet. So sagt man 
auch ma ahma*ahu (wie dumm ist er), von ham ia einem 
‘7erbum, dessen Eigenschaftswort sich nach der Form af(alu• 
bildet, 	vgl. ahmalsu. 	Ebenso sage man auch ,min dsahu 
und dsi bihi, ,,wie miiglich ist es" vom unflectirbaren Ver-
bum (asa. 

„Bei den Verben .  dieses Abschnitts wird das Regime 
nicht voraufgestellt, dasselbe mufs nothwendig mit ihnen ver- 
bunden werden. 	Durch das Zarf oder G'arr wa Mag'rilr 
wird das Object gebriiuchlicher Weise getrennt, doch besteht 
hieriiber noch Streit." 

Erkl. 	Man kann das Regime eines Verbum admirandi 
nicht vor dasselbe stollen, man sagt ,weder zaidam ma ah- 
sana noch. bizaidin allsin. 	Es mufs mit seinem Regens 
verbunden sein, und es 'kann keine Trennung zwischen beide 
durch 	etwas 	Fremdartige's 	stattfinden. 	Fiir 	ma 	al) san a 
muctijaka-d-darahima sagt man nicht ma absana- d-da- 
rithima muctijak a. 	Hierbei ist kein Untersehied zwischen 
dem im Genitiv Stehenden, mid dem anderen. Man sagt auch 
nicht fir mit absana marran bizaidin, ma ahsana bi- 
z aidin 	In a r rn. 	1st das Zarf oder Mag'rew Regime eines 
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Verbum admirandi, so ist die Trennung zwischen dem Ver- 
bum admirandi und seinem• Regime 	eine Streitfrage. 	Die 
bekannte Auffassung 	ist, 	dais 	die Freistellung unterstiitzt 
werde, entgegengcsetzt der A.nsicht von al-Alfas', al-Mubar- 
rad und derer, die mit diesen zusammenstimmen. 	-5aimari 
leitet die Verwehrung von Sibawaihi ab. 	lEin Beispiel, 	wo 
die Trennung in der Prosy, vorkommt, ist der Ausspruch des 
cAmra-bn Mddi-kariba. 	„Wie trefflich die Saline Salims, 
wie sch6n ist in der Fcldschlacht ihr Angriff and edelmathig 
bei der Noth ihre Geschenke und fest im EdeWinn ihre Be- 
standigkeit (ma ahsana fl-l-haiga)i 	lika'alla etc.)." 	Ebenso 
der Ausspruch des (Ali, seegne Gott sein Antlitz, als er bei 
(Anima; voriiberging, und von seinern Antlitz den 	Staub 
wischte: 	,,Wie schwer lastet es auf mir, dais ich dish sehe, 
o Abet-1-Jals.7,an 	niedergeworfen, 	zur Erde 	gestiirzt 	(dziz 	i  
(alajja aba-1-jakzani an araka etc.)." — Ein Beispiel, wo die-
ser Fall im Verse vorkommt, ist der Ausspruch einiger Ge-
nossen des Propheten.  

Vgl. „Es sprach der Prophet der Gliiubigen, rtickt vor 1 
und wie lieb war es uns, 	dais er vorriicken liefs (wa'abbib 

'ilaina an jakftna muka4dim(tn)." 
Vgl. 	„Mein zwei Freunde, wie wiirdig ist der Ver- 

etandige, 	days er angeschn werde als ein geduldiger, 	aber 
es giebt kein Mittel 	zur Geduld 	(ma din-a bidi-1-:lubbi an 
jura • -aburan)." 

XXX VII. 	nitma and bi'sa und das each ilmen sick 
Richtende. 

(lama wa bi'sa waina g'ara inag'rahumil). 

v. 485, „Zwei 	unflectirbare Verba sind ni'm a 	und bi)sa, 	die 
entweder zwei mit al verbundenc Worte, oder zwei Worte, 
die Muchif von Worten mit al sind, in den Nominativ setzen, 
vgl. 	nicma 'irk bai-l-lcurama 	„wie schon 	die Vergeltung 
der Edlen." 	Sic 	setzcn ein Pronomen 	in den Nominativ, 
das 	von 	einem 	Tamjiz 	erklart 	wird, 	vgl. 	n i'm a, 	kau- 
man mds'aruhu (wie sehon seine Schaar an Lenten)." 

04 
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Erkl. 	Die Lehrweise der grofsen Mehrheit der Gram- 
matiker ist, 	dais ni`ma und bi'sa 	zwci Verba 	sind. 	Das 
zeigt,sich deutlich, da das Ta feminini daran tritt, vgl. ni`mat. 
Eine Anzahl dcr Kofenser, worunter al-Farrt2 meant, es seien 
zwei Nomina und man sucht dies dadurch zu beweisen, dais 
die Praeposition nach der Redeweise' einiger davortritt, 	vgl. 
ni'ma-s-sairti 	alit 	bPsa-1-(airu, 	„wie schon 	die 	Reise 
auf cinem 	vie sehlechten Esel"; vgl. ma  hija 	binicma-1- 
w al a du, in dem Beispiel: „Sic ist nicht, dais man sagen kiinnte, 
wie hold ist das Kind; ihre Iiiilfe ist Weinen, mid iihre Friim-
migkeit Spitzbiiberei." Man erkliirt diese Faille so, dais nicroa 
und bPs,a als zwei Regime von cinem weggenommenen Ver-
burn des Sagens stehn, wciches als Sifa, von einem weggefalle-
nen Substantiv steht, mid diesel sei ein Mag'retr, nicht ni(ma 
und bPsa. rest.: ni(ma as-sairu (al ii, (airin malsfilin fihi 
bicsa-l-airu 	and 	intl 	hija 	biwaladin 	malsillin 	fihi 
ni(ma-l-waladu. 	Die Sifa und das MauW (Beschriebene) 
lid web and man setzte an ihre Stelle das Regime, indem 
man ni(ma und bi'sa dabei in Hirer Eigenschaft als Verba 
Here. 	Dies° 	beiden Verba lassen sick 	nicht flectiren, 	and 
nur das Pcrfectum wird von ' ihnen gebraucht. 	Sic miissen 
can durch sic in den Nominativ Gestelltes haben and dies ist 
dreierlei: 1) ist es mit al versehen, wie im Duran vorkommt 
ni'm a-1- rn ftUia, nicm a- n- n a siru. 	Man streitet 	fiber die- 
ses al. 	Einige saffen 	es sei wirklich fur 	die Gattung, so 

	

ln 	, 
dais man die ganze Gattung lobe wegen des Zaid, dann 'er-
wiihne man den Zaid speciell, so dais man ihn zweimal ge- 
pricscn. 	Auch sagt, 	man, 	al sei metaphorisch 	die Gattung 
zu bezeichnen, als ob man den Zaid iibertragungsweise zur 
Bezeichnung der ganzen Gattung gebrauche. Auch sagt man, 
es sei zur Erinnerung. 

2) Dafs dasselbe an das mit 	al Stehende anneetirt sei, 
vgl. la rii(rna 	daru-l-mutta,ls.ina, 	„fiirwahr o wie 	salon 
ist die AVohnung der sick Wahrenden." 

3) Dafs dasselbe ein Pronomen sei, welches durch ein 
indeterminirtes Wort, das 	nach ihm als Tamjiz im Accu- 
sativ 	steht, 	erklart ist, 	vgl. 	n icm a 	Is aum A n 	in acs'a ru b u. 
In ni'm a ist can verborgenes Pronomen, das durch 1- aum a n 
erklart ist, and ma's'aruhu ist ein Mubtada'. 	Andere mei- 
nen, 	ra diaru hy 	stehe durch nicrn a im Nominativ, 	es sei 

   
  



238 	nr ma und bi'sa, und das midi ihnen sic], Riebt.:nde. 

das Fa`il, und es gebe hier kein Pronomen. 	Einige meinen, 
lsaurntin sei Hal, 	andere es sei Tamjiz, 	vgl. Nur. 18, 48. 
„Vie 	schlimm 	ist 	es, 	als Vertretung fiir die Ungereethkn 
(bPsa liz-zalimina badaltin)." 	 . 

Vgl. 	„Vie schiin an Zufluchtsort ist der Herr, 	wenn 
zu fiirchten ist das Ungestam des FreVlers, 	und die Macht 
des Grollenden (lani(ma man'ilan al-manta)." 

Vgl. 	„Es 	spricht meine Gattin wahrend sie aufklagt, 
wie hafslich ein Mann, und ftirwahr, was mich betrifft, wie 
hafslich die Frau." 

„Lieber die Vereinigung eines Tamjiz (Unterscheidungs-
worts) und eines hervortretenden FtVil herrscht wie bekannt 
bei ihnen Streit." 

. 	Erkl. 	Die Grainmatiker 	streiten, 	ob die 	Vereinigung 
des Tamjiz und des sichtbaren Fall bei nicma und dessert 
Verwandten 	erlaubt sei. 	Einige behaupten, 	dies sei 	nicht 
miiglich 	wie man 	von Sibawaihi 	her iiberliefert hat, 	man 
sage 'nicht nicma-r-rag'ulu rag'ulan zaidun; 	andere ge- 
statten dies und fiihren als Beleg folgende zwei Verse an. 

Vgl. 	„Die TaAlibiten, wie hafslich ist ihr Stammvater 
als Water, und wie hiirslich ihre Mutter mit diirrem Hinter- 
theil, 	das sic 	sich vielfach tungurtet (bi.)sa-l-falllu fahluhum 
Udall)." 

Vgl. 	„Versieh dich mit Kost 	wie dein Vater uns mit 
Kost versah, wie scion ist die most, Kost deines Vaters als 
Kost (nit ma-z-zadu zadu abika adfin)." 

Einige machen einen Unterschied und sagen, wenn das 
Tamjiz einen iiberfliefsenden Sinn fiber das Wil giebt, kann 
man beide vereinigen,' vgl. ni'ma-r-rag'ulu fet ri s an zai-
dun; wo nicht, so sei dies nicht gestattet. Falle wic ni'ma-
r-rag'ulu raeulan zaidun seieeverboten. 

„ma in Fallen wie ni(ma ma jalsulu-1-fticJilu ist ein 
Tamjizartiges, auch sagt man, es stehe als Fa(il." 

Era ma steht nach ni(ina und bi'sa, man sagt ni'm a 
in ft, oder nici m in a mid bi'sam a, vgl. Kur. 2, 273. 	„Wenn 
ihr i;ffentlielt fromme Spenden gebt, wie scliiin sind sie (fa- 
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nicinuat)." 	Vgl. 15.-ur. 2, 84. 	„Wie hafslich ist das, womit 
sie ihre Scele 	erkaufen (bPsam'a)." — 	Man ist uneins iibcr . 
digs mil. 	Einige sagen, es sei ein Indetcrminirtes, und das 
Fitcil von ni(ma sci ein verschwiegenes Pronomen. 	Andere 
meinen, 	es sei FAT und sei cin determinirtes Wort, 	so ist 
die Lehrweise des Ibn Huff, die er von Sibawaihi ableitet. 

„Es wird das speciell Bezeichnete nach einem Mubtada' 
oder nach dem Habar tines Nomen 	erwahnt. 	Nic steht es ..: 

v. 490. 

am Anfang." 

Erkt. 	Nach 	ni'ma und seinem Fffil 	wird ein in den 
Nominativ gestelltes Nomen erwahnt und 'dies ist das speciell 
zum Lobe oder Tadel Hervorgehobene. 	Das Kennzeichen 
desselben ist, dafs es past urn als Mubtada' gestellt zu wer-
den, and das Verbum mit dem Fir`il als Habar desselben, 
Vgl. nitina-r-rag'ulu zaidun. 

Bei der Analyse dieses Satzes giebt es zwei anerkannte 
Auffassungsweisen: 1) dafs z a iduu Mubtada' sei und der 
Satz vor ihm ein Unbar desselben: 	2) des zaidun Habar 
eines nothwendigerweise fortgenommenen Mubtada' sei. rest. 
huwa zaidun, d. h. der Gelobte 	ist Zaid. 	Manche ver- 
wehren die zweite Auffassung und halten die .erste fur noth- 
wendig. 	Auch sagt man, zaidun-  sei ein Mubtada?, dessen 
Habar ein Weggenommenes ware, rest.: zaidun al-mamdfAu. 

„Geht eine Anzeige auf das speciell Bezeichnete vorauf, 
gentigt einSatz wie al-car-nu nicma-l-muktanil walmulstaftt 
(die Kenntnifs wie schiin sie au crwerben und ihr zu folgen)." 

Erkl.. Geht etwas vorauf; das auf das zum Lobe, oder 
nun 'facia specielrBezeichnete hinleitet, braucht man dasselbe 
nicht darauf zu erwahnen, vgl. die Rede Gottes fiber Hiob,, 
lcur. p , 44. 	„Wir, haben ihn befunden als ausharrenden, 
wie trefflich der Diener,. Henn er ist wahrhaft reuig 'se. Hiob:" 
Das speciell zum Lob Hervorgehobene fiel weg, da das Vor-
anstehende darauf hinfiihrt, 

,,Wie hi( a, setze s tea; die Form facul a von einem drei- 
radicaligen 	Verbum gebrauche wie nicm a ganz allgemcin 
freistehend." 

' 	Erld. ' Es wird stea zum Tadel gebraucht, so wie bVsa. 
Sein /I'll ist drs, was Facil von bPs a war. 	Dies ist entwe- 
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tier mit al ausgeriistet, 	vgl. sa'a-r-rag'ulu 	zaidun, 	oder 
an 	das mit al Versehene 	annectirt, 	vgl. sa'a fr,ulamu -1- 
kaurni zaidun. 	Ferner _fist sein Fail das Pronomen, ,,wol- 
ches durch 	ein nach ihm stehendes Indeterminirtes 	erklart 
wird, vgl. sa'a rag'ulan zaidun, vgl. li:ur. 7, 176. 	„Wie 
schlecht ,der Zustand 	der Leute, die zum ,Liigner machen 
sa'a maialan al-kaurnu." 	Es wird nach sa'a das speciell 
zum Tadel Hervorgehobene erwiihnt, wie auch nach bi'sa 
mit der 	xoraufgehenden 	Analyse. 	Verf. sagt ferner, man 
konne von jedem dreiradicaligen Verbum 	eine Form auf 
fa(ula bilden, um Lob 	oder Tadel zu bezeichnen. 	Diesc 
Verba wiirden' wie ni.cma und bi'sa in alien voraufgehenden 
Regeln behandelt, vgl. s'arufa-r-rag'ulu zaidun und la)u-
ma-r-rag'ulu bakrun „wie gemein ist Bakr als Mann". Das 
nothwendige Erfordernifa von dieser Rebel ware, dais man z. B. 
von (alima sagen konnte calurna-r-raeulu zaidun.•Verf. 
und sein Sohn fiihren Beispiele davon an; andere aber sa-
gen liar aus, die Verwandlung von calima, g'ahila, und 
sam i'a zur Form facula sei nicht erlaubt. 	Denn wo die 
Araber in dieser Weise 'diese Verba anwenden, 	lassen sie 
die Form auf Kasr im mittleren Stammbuchstaben und ver-
wandeln es nicht in Damm. So miissen auch wir diese Verba 
in ihrem 	urspriinglichen Zustand lassen und sagen (a.lima- 
r-rag'ulu zaidun „wie weise ist als Mann Zaid"; so anal 
die anderen Formen. 

„Wie ni`ma ist habbada, vgl. babbada,-1-fffilu (la 
„Wie lieblich der das thuende". 	Will man einen Tadel be- 
zeichnen, sprit] la llabbada." 	, 

- 	Erkl. Man sagt zum Lobe babbada zaidun und zum 
Tadel la tiabbada zaidun. 

VgI. 	„Gebt acht; wie lieblich ist das Volk der Wiiste, 
aufser dais man, wenn man von Majjun spricht, sagt, wehe ihr." 

Man streitet fiber die Analyse. Abit `Ali-l-Farisi in den 
Ba::!;dadijjat, Ibn Barhan und Ibn Haraf meinen, die erwiihnte 
eel die Lehrweise des Sibawaihi, und dais, wer anders sage, 
Bin falsch beurtheile. 	Verf. halt fiir gewiiiilt 4abba als ein 
Verbum Perfectum zu betrachten, und da als sal FtVil; das 
speciell nervorgehobene kZinne Mubtada? seirn, und der Satz 
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vor ihm Habar, auch kann es Habar eines weggenommenen 
,Mubtada? sein, rest.: huwa zaidun, d. h. der Gelobte, oder 
de3 Getadelte ist Zaid. al-Muharrad in dem Mul$tadab, Ibhu-s- 
Sarrilg' in den lif3111 und Ibn His'am al-Lai m1 behaupten, was 

- auch Ibn `ligetr fur gewahlt halt, dais 4ab badii ein Nomen 
sci 	und zwar Mubtada) , und das speciell Hervorgehobene 
Habar &sae] ben., 	oder 11 ab b ad il . sei ein vorgesteiltes 1Ja- 
bar, 	und 	das speciell 	Hervorgchobcne 	ein 	nachgestelltes 
Mubtada'. 	babba wcrde mit dit zusammengesetzt und als 
chi Nomen hingestellt. 	Andere, worunter Ibn Durustawaihi, 
meincn, habbada sei ein Verbum Perfecti und zaidun sein 
Fag'. 	11  ab b a wurde mit cliff zusammengesetzt und als Ver- 
bum hingestellt. 	Dies ist die schwachste Lehrweise. 

„Schliefse dem da das specie!! Erwahnte an, was es auch 
sei, lafs dies nicht von seiner Form abneiehen, und dies ist 
einem Sprichwort iihnlich." 	 6 	, 

Erki. Steht das speciell zum Lobe oder Tadel Erwahnte 
nach dist, so wird, in welchem Zustande jenes auch sein snag, 
(lit im Sing. Masc. Fem. Dual. Plur., nicht 	vcriindert. 	Es 
wird, nicht wegen der Verschiedenheit mit dem speciell Her-
vorgehobencn geiindert, sondern verlangt nothwcndig im Sing. 
und im Masc. zu stehn. Dies gesehieht, veil es dem Sprich- 
wort glcicht, 	und das Sprichwort iindert sich 	nie. 	So sagt 
man: „im Sommer hast du (Frau) die Mulch verloren" (d. i. 
nach geschwundener Gelegenheii strebst du nach etwas) fir 
Masc. Fem. Sing. Dual. Plur. in derselben Form, ohne es 
zu iindern. Ebenso sagt man auch llabbada in alien Casus 
und Genus, und liiist dfi, 	nie aus seiner Sing. Masc. Form 
treten, sonst milfstc man sagcn ha bba di hindun etc. 

„Ein anderes \\Tort  als 	dit setze durch 	habba 	in den v. 495. 
Nominativ, 	oder durch bi in den Genitiv. 	Steht cl ft 	nitht, 
wird haufig das titt mit pamm versehn." 

''' 
Erkl. 	Steht 	nach 	4abba 	ein 	anderes 	Nomen 	als 

clh, sind zwci Behandlungsweisen maglich: 1) der Nominativ 
durch habba, vgl. habba zaidun, und 2) der Genitiv durch 
cin plconastisches bi , vgl. habba bizaidin. Die urspriing-
fiche Form ist 4 a b u b a, dann werden die beiden Bit ineinan- 

	

der versellInngen , 	rind so entsteht 	habba. 	Steht nun 	(la 
16 	. 
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nach Ilabb a, 	mufs I:l.a 	Fatb 	haben, 	vgl. Ilabbada;,, folgt 
ihm aber etwas anderes, kann Ha mit pamm oder Fatli stein, 
vgl. 11.ubba zaiclun und flabba zaiclun. 	 . 

Vgl. „Ich sprach, tiidtet ihn (den Wein) weg von Euch 
durch seine i\'lischung, wie kiistlich ist er (habba und hubba - 
Witt) alsgetodteter, wenn er getiidtet wird." 

. 	 ' 
XXXVIII. 	Die Form des Vorzugs. 

(a r alu-t-tafdili). 

„Bilde von den Wortcn, von welchen die Form der Be-
wunderung gebildct ,wird, die Form aralu fir den Vorzug, 
verschmithe, was zu verschmalien." 

Erkl. 	Von den Verben, welchc die Formen der Ver-
wunderung bilden, kann man zur Bezeichnung des Vorzugs 
ein Eigenschaftswort nach der Form aralu bilden, so kann 
man sagen zai dun afclalu min cainrin, wie man auch sa-
gen kann ma afdala zaidan. Von den Verben, welche die 
Form der Verwunderung nicht bilden konnen, kann man auch 
nicht •die Form des Vorzugs bilden. 	So wird diese Form 
nicht von Verben mit mchr als 	drei Buchstaben 	gebildet, 
weder von dalikrag'a 	noch von istal2rag'a; 	midi nicht von 
unflectirbaren Verben wie nicina und bPs a ; ferner nicht von 
den Verben, die zum Ausdruck der Vorziiglichkeit nicht pas-
sen, wie mata, fanij a; auch von keinem Verbum defectivum 
wie IcAna und seinen Verwandten; Bann von keinem negir-
ten Verbutn wie ma daraba; auch nicht von einem Verbum, 
von dem schon ein Beschreibungswort auf af'alu vorkommt, 
vgl. Ilamira, ahmaru; endlich nicht von einem ins Passiv 
gesetzten Verbum. Abnorm ist diePecleweise huwa alssaru 
min 	kada, 	da hier' die Form do..s Vorzugs von ub,tut3ira 
gebildet ist, das doch Mehr als drei Buchstaben hat und im 
Passiv steht. 	Ebenso ist abnorm zu sagen 	aswadu 	min 
4alaki-1'g- urabi 	(schwarzer als die Schwarze• des Raben) 
und abjaclu min al-labani, weifser als Mulch. Man bildet 
abnormer Weise die Form des Vorzugs auf p, l'a, 1 u von ei- 
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nem Verbum, lessen Eigensehaftswort sich schon nach die- 
sem Paradigma billet. 	 • 

A ;,Wodurch man die Verwunderungsform a,usdriickt, driicke 
auch die Form des Vorzugs aus, wenn ein Hindernifs sich 
vorfindet." 

Erkl. 	Wie voraufgeht, erreicbte man bei den Verben, 
welche den gestellten Bedingungen nicht geniigten, den Sinn 
der Verwunderung dureh Formen wie a s'add u. 	Ebenso er- 
langt man bei den die Bedingungen nicht erfifflenden Verben 
durch diese Form den Sinn des Vorzugs, wie man mil as'adda 
bumratahu sagt, so sagt man ouch huwa as'addu bum - 
ratan. 	Doch stand das Masdar beim Verbum der Verwun- .. 
derung im Accus. nach as'adda als Marisd, und bier steht 
es im Accus. als Tamjiz. 

„Der Form des Vorzugs aralu wenn dieselbe von al 
entblast ist, verbinde immer im Sinne, 	oder in der wirkli-
ellen Erseheinung min." 

Erkl. Die Form. des Vorzugs aral it befindet sich noth-
wendig in cincin der drei Mille. Sic ist 1) von al entblast, 
oder 2) annectirt, oder 3) mit al versehen. Stein diese Form 
von al entblofst, mufs entweder im Sinne oder in der wirk-
lichen Erscheinung min stein, welches das, vor dem man den 
Vorzug giebt, in den Gen. stellt, vgl. zaidun afdalu cain- 
rin. 	Auch fiillt min mit seinem Gen. fort, wenn eine Hin-
weisung darauf stattfindet, vgl. lcur. 78, 32. „Tell bin reicher 
als du an Gold, und miichtiger an Lenten (wa a'azzu nitro,-
rim)." Aus den Worten Verf. lafst sich entnehmen, dais die 
Form des Vorzugs, afcalu, 	wenn sie mit al 	oder annectirt 
steht, nicht mit min versehen ist. 	— 	Man sagt weder zai- 
dun al-afdalu min, tamrin noch zaidun afdalu-n-nasi 
min cam rin. Am hiiufigsten steht min, wenn die Form des 
Vorzugs ljabar 1st, wie ;.1-1der erwiihnten lilurtinstelle. Hiiufig 
kommt dies im li:urtin vor. 	Bisweilen 	fallt auch min fort, 
wiewohl die Form des Vorzwrs Habar ist. in  

Vgl. 	„Du nahtest, scion stellten wir tins dick vor wie 
der Mond, noch schaner (ag'mala). 	Es blieb mein Herz in 
der Liebe in 'die Irre gefiihrt." 

1, 	 16* 
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ag'malu die Form des Vorzugs stcht im Accus. als Hi11 
von to in danauta und min fiel weg, rest.: danauta ag'-
mala min al-badri. 

„Ist these Form afcalu an ein Indeterminirtes annccti 
oder von al entbliifst, verlangt sic nothwendig das Masc. m 
den Sing.” 

• 

4. 

Erki. Die Form des Vorzugs af'alu ist in dicsen Fall 
stets 	Masc. Sing., 	sic tritt wedcr 	als Fern. noch als Dual, 
noch als Plur. auf. 

ii, 	500. „Folgt diese Form dem al, mufs man sic anpassen; ist 
sic an cin Determinirtes annectirt, hat man nach den Ein-
sichtsvollen zwei Auffassungsweisen. So verhalt es sich, wenn 
man den Sinn von min intendirt; intendirt man 	denselben 
nicht, ist es dem, womit es verbunden wird cntsprechend." 

Erkl. 	Steht die Form des Vorzugs af`alu mit al, mufs 
sic sich nothwendig dem Numerus und Genus des Voraufge-
henden anpassen, vgl. al-afdalu, al-afdalftni, al-af dalftn a, 
al-fudlit, al-fudlajani, al-fudalu, al-fudlajatu. 	Man 
darf diese Anpassung an das voraufgehende Wort nicht auf-
geben, vgl. az-zaidttna al-afdalftna, doch nie az-zaidftna 
al-a,fdalu. 	Ebenso darf man nicht min damit vcrbinden. 

Vgl. 	„Und 	nicht 	bin 	ich 	starker 	an 	Zahl 	als 	sic, 
und die Wfirde ist nur dem an Zahl Starken' (walastu bi-l-
aktari minhum bagtn)." 

Hier erkliirt man, dais al pleonastisch stehc, urspriing-
lich sei lastu bi)aktari minhum; oder auch dadurch; oafs 
minhum an etwas Weggenommenes, das von al entbliifst 
ist, sich hangs, nicht an etwai mit al Stehendes rest.: lastn 
bil)aktari aktara minhum. 

Wird 	die Form af calu 	an e...;i Determinirtes 	annectirt 
und 	damit der Vorzug bezeichnet, giebt es , zwei Behand- 

, lungsweisen: 
1) Kann man sic wie eine von al entblafste behandein, 

so dais sic sich dem vorattfgehenden Wort nicht anpafst, vgl. 
az-zaidhni afdalu-l-aunti etc. 

2) Kann man sic wie eine mit al verbuldene behandeln, 

   
  



aratu-t-tardilL 	 245 

Gann mufs sic ski' dem voraufgehenden Wort anpassen, vgl. 
az-zaiditni afdalit-l-kaumi etc. 
• .Es ist nicht die erste Weise allein: moglich, 	wie Ibnu- 

s-Sarrile meint, da, beide Weisen im Nurtin • vorkommen. 
Vgl. 	als Beispiel, 	wo sic sich 	nicht 	anpafst 	Nur. 2, 20. 

" „Fiirwahr du 	wirst sic finden als die ium Leben gierigsten 
Menschen (Iatag'idannahum ahrasa-n -nfisi)." 	Diese Form 
pafst sick dagegen an, vgl. Nur. 6, 123. „So habcn wir einge-
setzt in .einem jeden Flccken die grofsten ihrer Verbrecher 
(ea'aina akabira mug,)rimihti)." Beide Weisen finden sich in 
dcr Ueberlieferung: „Soil ich Euch nicht berichten iiber die, 
welche mir von Euch 	die liebsten sind, und am 	niichsten 
stehu am Tage der Auferstehung (bPahabbikum ilajja, w&akra-
bikum minni); es sind die schiinsten von Euch (abilsinukun) 
an Sitten, die edel Spendenden, die, welehe sich anschlicfsen, 
und an die andere sich anschliefsen." — Die, welehe beide 
Weisen gcstattcn, sagen, dai Richtigste sei die Anpassung; 
deshalb with man dem Verf. des Fasih seinen Ausspruch 
vor fa-btarna afs ahahunn a, er milfste von al- fu oa bilden 
fusVahunna (wir setzen als gewahlt das Richtigste von ihnen). 

Will man mit dieser Form nicht den Vorzug erzielen, 
ist allein 	die 	Anpassung gestattet, 	vgl. an-nakisn 	wal- 
as'ag'eu ddala bani marw Ana, (der fehlerhafte und ge- 
brechlichste 	sind die beiden Gereehten bei 	den lUndern 
Marwans, dd al a gleich `a d i I a). 

So sind auch die Worte des Te.xtes zu verstchn, nii,m- 
Hell beidc Weisen, die Anpassung und Unterlassung derset-
ben sind bedingt bei dem, das mit der . Annexion den Sinn 
von min, 	d. h. den Vorzug, supponirt. 	Wird dieser Sinn 
nicht bezweckt, mufs man diese Form dem, womit es ver-
bunden ist anpassen. Man sagt, dais Nur. 30, 26, eine Stelle 
sei, wo die Form afalu nicht den Vorzug bezeichnet. „Und 
es ist der, welcher die Sehiipfung beginnt, darauf liifst er sic 
wieder zuriickgehn, une. qies ist ilun leicht (wahuwa ahwanu 
(alaihi)," ferner: 	„Etter Herr ist curer kundig" (rabbukum 
(alama bikum). 

N'gl. 	„Wenn man die Hande ausstreckt zur Kost, 	bin 
ich nicht der Sandie von ihnen, da die Gicrigsten die Schnell-
sten sind (lam akin' bi'a(g'alihim --,-- hun alum bi`ag'iliitim)." 

   
  



246 	 Dic Form deg Vorzugs. 

Vgl. ,,Fiirwahr, der welcher den Himmel erhob, erbaute 
uns ein Haus, (lessen Siiulen miichtig (acazzu) und lung sind 
(atwalu)." 	 -  -1— 

al-Mubarrad sagt, dieses sei als Regel aufzustcllen,  jock  do  
Andere behaupten, 	dafs dies nicht der Fall sci, und da 	i 
das Richtige. Der Vcrf. des Midi') erwahnt, die Granut tt, 
ker nahmen dies nicht an, denn Abu (Ubaida sage fiber dit! 
erste Kurftnstelle, ahwanu sei glcich hajjinun und int Verse 
des Farazclais 	sei 	acazzu 	und atwalu 	glcich 	(azizatun, 
tawilatun; aber die Grammatiker widerstrciten dies dem Abu 
`Ubaida und behaupten, er habe daftir keinen Beweis. 

„Will man mit dem auf in in folgenden Worte eine Fragc 
ausdrucken, 	stelle min vor jene beiden Worte, 	vgl. in im- 
man anta 1airun, von wem bist du besscr. 	Bilden diese 
Worte aber eine kategorische Aussage, stellt man min nur 
selten voran." 

&kJ. 	Wie erwahnt ist, setzt man nach af (alu, 	der 
Form des Vorzugs, wenn sic von al entbliifst ist, die Prac- 
position min, 	um das, wovor man auszeichnet, in den Gen.. 
zu setzen, vgl. zaidun af4alu min (amrin. 	min und der 
Gen. verhalten sich zu 	tier Form af'alu wie das Muclaf 
ilaihi zu dem MOM'. 	Man kann es 	also nicht vorstellen, 
wic das Mucral ilaihi nicht vor das MutItif treten dart', aufser 
wenn das in den Gen. Gesetzte cin Fragenomen, oder einem 
Fragenomen annectirt ist. 	In diesem Fall mufs man In i n 
mit seinen Gen. voranstellen, vgl. min a j j i h i m ant a of 4 al u 
und min g-ulami 	ajjihim 	anta 	aNalu. 	— 	I3isweilen 
kommt abnorzner Weise auch bci  anderen als Fragewiirtern 
die Voranstellung vor. 

Vgl. „Sie sprach zu uns: geseeg,net Heine Ankunft, und sic 
gab zur Reisekost frischen Honig, nicht war, was sic (sonst) 
als Lost bot, sufser als er (bal mtl:zawvvadat minhu atjabu)." 

Vgl. den Vers des Det-r-rumma: 	„Fein Tadel war an 
ihnen aufser, dafs die Schnellste von ihnen langsam schrei-
tend war, und dafs nichts triigcr war als sic Ott s'aPa min-
imum. aksalu)." 

Vgl. 	„Wenn Asrat)  einst im Gehen wet(eti ert mit (5incr 
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Senftengenossin, 	so ist As'Inti? 	licblicher als 	diese 	(asnitt)u 
min tilka-t-talnati amlalm)." 
• •„Selten 	setzt die Form des Vorzugs das sichtbarc No- 

men in den Nominativ,_ vcrtritt sie abcr cin Verbum, geschieht 
,•lies haufig. 	Vgl. 	„Nimmer siehst du unter den i\Ienschen 

einen Genossen, der wiirdiger ware der Giite' als der Freund 
(aulfL billi-1-11141u min aadilsi)." 

v.  505.  

Erkl. Die Form des Vorzugs, af(alu, nutfs daze passel], 
dais ein Verbum an ihre Stale 	tritt oder nicht. 	Kann ein 
Verbum 	nicht ihre Stelle 	vertreten, 	setzt sie das 	sichtbarc 
Nomen nicht in den Nominativ, sondern nur ein verborgenes 
Pronomen, vgl. zaidun aNalu min (amrin. 

In a f (la! u ist ein verborgenes Pronomen, dais auf zaidun 
sich zuriickbezieht. 	Man sagt nicht: 	mar a rtu birag'ulin 
a fcl al u in inhu a b MI u , so dais a,b ft h u im Nominativ durch 
afclalu stiinde, 	aufser in einer schwach begriindeten Retie- 
weise, 	die Sibawaihi 	iiherliefert. 	Pala aber die Form des 
Vorzugs, af(alu, dazu, dais man ein Verbum an ihre Stelle 
setzen kann, kann sic, 	wie allgemein anerkannt 	wird, 	das 
sichtbare Nomen 	regelrecht in 	den Nominativ setzen. 	Dies 
findet iiberall da statt, 	wo die Form afcalu nach einer Ne- 
gation oder dergleichen steht, und das vor ihm it 	Nomina- 
tiv Stehende 	cin Fremdartiges ist, das vor sich sclbst nach 
zwei, verschiedenen 	Gesichtspuncten 	bcvorzugt wird. 	Vgl. 
„Ich salt nic einen Mann, in dessen Auge die Scluninke bes-
ser war, als sic war im Auge des Zaid (ma ra?aitu rag'ulan 
ahsana hcainihi-l-kuhlu minhu li. (aini zaidin) al- k uhlu steht 
im Nominativ 	durch a hsan a, 	weil 	das Verbuin 	an seine 
Stelle treten kann, vgl. in 	ra'aitu rag'u] ttn jahsunu fi'ai- 
nihi-1- kuhl u. Vgl. die Ueberlieferung: „Nicht giebt's Tage, 
an wcichen Gott die Fasten angenehmer waren, als an den 
10 Tagen 	des Du-1-Ilig'g'a 	(ahabba ilh-l-lahi" fihit-s-satunu 
minhu)." 	 Is 

Vgl. den Vas 	des Achters, 	den 	Sibawailli 	antlihrt: 
Jell ging vorober am Thal der wilden U.liere, 	und nicht 
Salle ieh ein Thal wie das Thal der wilden Thierc, in dem, 
wean es dunkelt, weniger Caravanen waren, die absichtlich 
dahin gclaugten, 	und kein 	gefahrlicheres, nurser in wieweit 
Gott die Nachtandlcr beschiitzt (alsalla bihi rakbun)." 
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Im Text 	dent& 	Vert*. 	den 	ersten Fall 	in der 	ersten 
Halfte des ersten Verses und den zweiten Fall in der zwei-
ten Halfte an. 

XXXIX. 	Das Eigenschaftswort. 
(an-na`tu). 

„Es folgt in der Analyse dem vorhergehenden i\ omen 
das Eigenschaftswort, die Bestatigung, die Verbindung , die 
Apposition." 

Erkl. Das Consequens (at-tabi( u) heifst das Nomcn, wel-
ches mit dem ihm Voraufgehenden die Analyse durchaus ge-
mein hat. Diese Definition umfafst alle Consequens wie auch 
das Habar eines Mubtada)  und den 	im Accus. stehenden .. 
Hid. 	Der Zusatz „durchaus" schliefst das Habar und den 
im Accus. stehenden Hal aus, da diese zwei nicht durchaus 
mit dem Voraufgehenden eine Analyse gemein haben, sondem 
nur in einigen Fallen, wahrend die Consequens in alien Fal-
len mit dem Voraufgehenden eine Analyse haben. Das Con- 
sequens zerfallt in 	ftinf Klassen: 	1) das 	Eigenschaftswort 
an-naqu; 2) die Bestatigung at-tauld du; 3) die erkliircndc 
Verbindung ca tfu-l-bajani; 4) die Verbindung der ordnen- 
den Reihe catfu-n-nasals; 5) die Apposition al-badal. 

... 
„Das Eigenschaftswort 1st ein Consequens, 	welches das 

Antecedens 	entweder durch 	seine 'cigene Beziehung, 	oder 
durch 	Beziehung 	dessen, 	was 	sic" ihm 	anhangt, 	vervoll- 
standigt." 

	

Erkl. 	Verf. definirt das Eigenschaftswort dadurch, dais 
es das Consequens sei, welshes sein Antecedens vervollstan- 
digt, dadurch des es eine 	seiner!' wirklichen Eigenschaften, 
oder 	eine 	sich 	ihm 	grade 	anhangende 	Eigenthilinlichkeit, 
d. i. ein 	mit 	ihm in Verbindung 	Stehendes.  , vgl. ma r a Hu 
birag'ulin k a rimin 	a b tihu , 	erklart. 	Der Ausdruck „das 
Consequens" umfafst alle jenc Flint*, doch dieser Zusatz scbliefst 
idle, aufscr das Eigenschaftswort aus. 	— 	Das Eigenschafts- 
wort dient zur speciellen Hervorhebung, 	vpl, marartu  bi- 
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zaidin al-bajjati, 	oder zum Lobe, vgl. marartu bizai-' 
din 	al -k a ri mi, 	wic auch: 	„Im Nomen G-ottes, 	des sich 
'eV i 	4  rmenden Erbarmers;" oder zum 'fade], vgl. Nur. 16, 10W. t 

he Hiilfe bei Gott gegen den Satan, den mit Steincn ge- 
fenen (min as'-s'aitani ar-raglini);" 	oder um i\Iiticid zu 
gen 	(marartu bizaidin al-ma,skini); 	oder zur Bestilgung, 

,, 	Gestcrn, (das Vergangene) kehrt nicht zuriick, vgl. Nur.69,. 
13., „wenn geblasen wurde in die Posaunc ein Blasen (nal- 
I2,atun widlidatun). 	 . 

„Derr Eigenschaftswort wird in Betreff der Determina-
tion und Indetermination dasselbe verliehen als seinem Ante- 
miens, 	vgl. 	geh 	vortiber 	bei 	Leuten, 	Edlen 	(bilp.mni 
kur'antiVa). 

Erld. Das Eigenschaftswort stimmt seinem Antecedens i , 
seiner Analyse, und der Determination oder Indetermination bei. 
Bei einem determinirten Wort setzt man kein indeterminirte 
Eigenschaftswort, auch tritt zum indeterminirten kein detd. 
minirtes Eigenschaftswort. 

„Das Eigenschaftswort verhalt sich in Hinsicht des 	in 
Masc. etc., wie das Verbum; befolge, was sic befolgen." 

Erkl. 	Die Anpassung des Eigenschaftsworts an 	se]. 
Antecedens geschieht in Hinsicht des Sing. Dual. Plur. Masc. 
Fem. nach der Regel des Verbum. 	Setzt das Eigenschafts- 
wort ein 	verschwiegenes Pronomen in den Nom., pafst cs 
sich seinem Antecedens ganz allgemein an, (vgl. zaidun ra- 
g'ulun 4asanun, 	und zaidiini rag'ulfini hasanismi), 	wic 	sich 
das Verbuin anpassen wiirde, wenn man anstatt des Eigen-
schaftswortes ein Verbum setzte, vgl. ra g'u 1 un l as u n a. 

Setzt das Eigenschaftswort emu sichtbares Nomen in den 
Nominativ, geht es in Beziehung auf Masc. and Femn. dem 
sichtbaren Nomen analog; loch in Hinsicht des Dual und 
Plur. blcibt es Sing. uri4 geht wie das Verhum , wenn dies 
elm siehtbares Nomen in (len Nominativ sctzt, vgl. marartu 
birag'ulin 	1)asanatin 	ummultu 	----,.-- basunat 	ummu il u, 
vgl. 	marartu 	biinra'ataini 	basanin 	abawalitimii 	und 
birig'alin 	hasanin 	libil'ulium — Iptsitna 	abawilhumil 
1111(1 11 a s u it a ft b teuli u nt. 

igcnschaftswort emu  Das 'Resti'-u6: 	Setzt das E 	 1 ...'"rononien 
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in den Nominativ parst es sich 	dem Anteccdens an 	in den 
vier Klassen der zehn Analyse-Verhiiltnissen: 	1) im Casus, 
2) der Determination 	oder Indetermination, 3) dem Gegue, 
4) (len Numerus. *) 

Setzt 	aber das Eigenschaftswort 	ein sichtbares Nonesi:m  in den Norninativ, pafst es sich ihni an in zwei Fallen \I.:I 

Fiinfen, in cinem der Analyse-Bestimmungen, d i. dem CadW 
,',' und einem der Determination mid Indetermination. 	Die fiinf 

iibrigen Fii11c sind Masc. Fern. Sing. Dual. Plur. — Das Eigen-
schaftswort befolgt hier die Regel des Verbum, wenn es ein sicht-
bares Nomen in den Nominativ setzet. Lehnt es sich an ein Fern., 
wird es Fernininum, wenn es auch einem Masculinum beige-
geben ist; lehnt es sich an ein Masc. wird es Masc., wenn es 
auch einem Fem. beigegeben ist; lehnt es Bich an einen Sing. 
Dual oder Plur., stcht es doch im Sing., wenn auch das von 
ihm Beschriebene sich anders verhalt. 

v. 510. 

 

„Setze 	als 	Eigenschaftswort 	abgeleitetc 	Begriffc 	\Vie 

1, 
11(  11,0 n schwer, 	d aribun scharf, 	und 	dergl. wic auch d ft, 

RI und das relativ Bezogene." 

Erkl. 	Man kann nur Abgeleitetes als Eigenschaftswort 
setzen, sea dasselbe ein solches .der Form, oder nur der Aus-• 
legung nach. 	Unter abgeleitct versteht man hier das, 	was 
'Tom Masdar entlehnt wird, urn ein Abstractuni und den Trii- 

' ger desselben .zu bezeichnen: namlich das Part. act. mid pass., 
das dem Part. act. ahnelnde Eigenschaftswort, und die Form 
des Vorzugs. 	Das als Abgeleitetes Ausgcicgte ist das De- 
monstrativ, vgl. marartu bizaidirr littda, d. i. der auf den 
hingewiesen wird. 	Ferner (lei in der Bedeutung Herr, und 
auch das relative, vgl. marartu birag'ulin di mtilin oder 
bizaidin 	RI 	Is tim a. 	Endlich 	das 	Relativbczogenc , 	.vgl. i,t 

,.., marartu birag'ulin I.uras'ijjin  17-7  inuntasi bin 	ilia 15.11- 
raisin. . ,. „Man 	setzt als Eigenschaftsw4t 	einen 	indeterininirten 

! -4  

Satz und verleiht ihm das, was man ilium als Ilabar verleiht." 

) 
") Die 	zehn Valle 	der 	Analyse: 	1. 	Casus: 	1) Non i., 

3) Aceus.; II.: 4) Determination, 5) Indetermination.; ILL 	-1. ' 	2) Gen" .. 7) Fem.; IV, 	 uelins:  6)Masc., Numerus: 8) Sing., 9) Dual, 	10) Mir. ,.  1 
 

V: 
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Erkl. 	Der Satz steht als Eigenschaftswort, 	wic er als 
Habar 	oder Uhl vorkommt. 	Er ist 	als ein 	indeterminirtes 

haftswort zu deuten and 	deshalb steht er nur beim 
minirten als Eigenschaftswort, vgl. marartu birag'u- 
ma abahu = a bahu 'sal m un. 	Ein Satz steht nie 
enschaftswort tines Determinirten, faisch ware zu sa-
rartu bizaidin abahu lsa'imun. — Einige meinen, 

- 	- crlaubt sei, 	einem mit dem Artikel al determinirten 
Worte cinen Satz als Eigenschaftswort 	beizufiigen. 	So be- 
trachtet man 'cur. 36, 37. 	„Und ein Zeichen ist ihnen die 
Nacht, aus der wir herausziehn den Tag (waftjatun lahumu- 
Mann naslabu minhu an-nahara, naslabu als Eigenschaftswort 
von al-lailu)." 

Vgl. 	„Bisweilen ging ich voriiber bei dem Gemeinen, 
der mich schmiihte, dann ging ich weiter und sagte, er meint 
mich nicht ((alti,-1-18)imi jasubbuni)." 

Der Satz, welcher als Eigenschaftswort auftritt mufs ein 
Pronomen haben, 	das ihn mit dem Nomen verbindet, (loch 
Wilt dies auch weg, wenn etwas darauf hinleitet. 

Vgl. 	„Ich weirs nicht, ob .  die Entfernung sie geandert 
hat, 	oder die Lange der Zeit oder Geld, das sic crlangten - 
(am nralun *bit, vgl. fir malun atibithu)." 

Vgl. Kur. 2, 45. „Wahrt Euch vor den Tag, wo nicht 
vertritt 	eine Seele 	cinc 	andere 	in irgend 	einer Weise (la 
tag'zi nafsun can nafsin s'ai)an = la tag'zi fihi)." Ueber die 
Art, wie an dieser Stelle das Pronomen wegfiel, giebts zwei 
Auffassungen. Die Einen sagen, es wurde auf einen Stofs zu-
sammen mit fi weggenommen; die Anderen behaupten, dafs 
cs nur . allmahlig wegfiel, 	zuerst 	fi, -worauf das Pronomen 
(lent Verbum angehiingt wurde, vgl. tag'zi hi, dann fiel das 
vcrbundene Pronomen weg, so dafs tag'zi blieb. 

), 
„Verwehre, dafs hierbei ein Satz, der ein Streben ausdriickt, 

vorkommt; 	findet sich cin solcher vor, setzc tine Wort-An-
l'iihrung, die darin liegt als verschwiegen; dann wirat du das 
Rechte treffen." 

Erkl. 	Ein Satz des Strebens stclit nie als Eigenschafts-
wort, man sagt fiat marartu    bira  g'itlin i4ribhu, sondem 
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ein solcher steht nur als Habar, 	entgegen der Ansicht des 
Ibnu-I-Anbari, man sagt z aid u n' i gri bhu. Dcr frithere Aus- 
druck des Verf. v. 511. 	„Es wird ihm verlichn, was .ihtn 
als Mbar verliehen wird," liifst vermuthen, dafs jeder Satz, 
der als Habar auftritt, auch als Eigenschaftswort stehn kiink 
deshalb Black Verf. in diesena Verse 	diese Beschrankung. 
Dann sagt Verf., dafs, wenn etwas vorkommt, das dem anise-.  
ren Anschein nach vermuthen Ease, dafs ein Satz des Stre- 
bens als Eigenschaftswort stehe, 	dies durch 	die Verschwei- 
gung der Rede-Anfiihrung erklart werden kiinne, so dafs 
das Verschwiegene Eigenschaftswort ist and der Satz des 
Strebens von der verschwiegenen Redo- Anfuhrung rcgiert 
\verde. 

Vgl. „Bis dafs, da die Nacht dunkelte und rich mit dein 
Taglicht vermischte, sie mit Nasser gemischte Mileh-brach-
ten, die der Art war, dafs man sagen konnte, hast du je ge- 
sehn den Wolf (g'a'et bimadlsin hal ra'aita-d-di)ba I; at)?" 	1 

Scheinbar ware hat ra'a i t a -d -d i`b a ls at als Eigenschafts- 
wort zu setzen von m a dlsin, 	und dies ware ein Satz des 
Strebens, 	doch ist's nicht so 	wie es den Anschein gewahrt, 
sondern es ist ein Regime von der verschwiegenen Rode- 
Anfiihrung, und diese ist Sifa von m a ills i n rest.: bim a dlsin 
mals.ftlin 	fihi. 	Fragt man, ob diese restitutio stets nothig 
sei bci einem Strebesatz, der als Habar steht, 	so dafs zai- 
dun iclribhu stets ware -- zaidun malsitlun fihi idribliu, 
so Inas man antwortcn, dafs hiertiber Meinungsverschieden- 
heit herrscht. 	Ibnu-s-Sarrag' und al-Farisi 	setzen dies far 
nothwendig, 	fiber the 	moisten 	haltcn 	es 	grade nicht 	fiir 
nothwendig. 

„Alan sctzt haufig als Eigenschaftswort ein AlaOar, doch 
bedingt man nothwendig fiir dasselbe den Sing. und 	das 
Masc. ans.,' 

Erkl. Hautig ist der Gebrauch eines Masdar als Eigen- 
schaftswort, 	vgl. 	marartu 	birag'ulin 	(adlin, 	birig'ttlin 
`a dlin, binisa'in cadlin etc. 	Das Masdar steht seiner ur- 
spriinglichen Bedeutung ittwider als Eigenschaftswort, della 
es bedeutet viii Abstractum, aberiiicht dessert Trii,ger. 	Man 
Intl& dasselbe also interpretiren, cutweder, dal s `a dlin an der 

   
  



TM   Fir 	 11111"1  -ad ta. i 	. 

Stelle 	von ( adilin stehe, 	oder man 	crkliire 	es dnrch 	die 
' Weernahme eines Alutlitf, 	vgl. birag'ulin di ca dlin; 	Bann 

I' weg, und 'a dlun trat an seine Stelle. 	Endlich kann 
es hyperbolisch fasscn, indem man die Person als We-
es Abstractuin betrachtet, sclbst metaphorisch oder (lurch 
cwagte Behauptung. 
Wenn cin aus mehreren Gliedcrn Zusammengesetztes Ei-

genschaftsworte bekommt, die etwas Verschiedenes ausdriicken, 
vcrtheile sic, sic durchgangig vcrbindend; (loch thut man das 

,nicht, wenn these Eigenschaftsworte in einem Wortc zusam-
mengelm,/ 

Erkl. 	Wenn ein nicht in einem bestehender Ausdruck 
mit Eigenschaftsworten gesetzt wird , mufs das Eigenschafts-
wort in sich Verschiedenes oder Zusammenstimmendes bezeich- 
nen ; 	bezeichnet es in sich Verschiedenes, 	mufs man (lurch 
die Verbindungspartikel die Eigenschaftsworte trennen, vgl. 
marartu bi-z-zaidaini al-karimi wal-babili. 	Bedeutet 
der Ausdruck aber Verbundenes, setzt man den Dual oder 
Plural, marartu birag'ulaini karimaini. 

i 
„Das Eigenschaftswort zweier Worter, die Regime sind v. 515. 

• von zwei der Bedeutung und Rection nach einigen Wartern, 
lafs ohne Ausnahme in Folge treten." 

Erki. 	Wenn zwei Regime von zwei Regens, die der 
'  Bedeutung und der Rection nach einig sind, mit einem Ei-
genschaftswort versehn werden, so lafs das Eigenschaftswort 

. in Folge treten zu dem beschriebenen Nomen, im Nom. Gen. 
i 
1 

und Accus., vgl. 4addattu zaidan wa k.allamtu (a,mran 
al-karimaini. 	Sind die beiden Regens und ihre Rection 
verschieden, so ist nothwendig, die Construction abzubrechen, 
und ist verwehrt sic in Folge zu setzen, 	vgl. g'il'a zaidun 
wadaliaba (amran al `r 	mit dem Accus. wegen Ver- 
schwcigung eines Verbum sc. dril, und im Nom. nach Ver- 
sch.lveigung eines MubtadY sc. h uw a. 	' 

,,Sind der Eigenschaftsworte viel; und schliefsen sic sich 
einem ihrcr Erwiihnung Bediirftigen an, Iiirst man sic in der 

t 	, , 

Folge. auftrcten." 
Erkl.• 	Werden die Eigensehaftsworte wiederholt mid ist 

„as beschriebern Nomen nur (lurch sic insgesammt Mar, mufs 
. 	, 
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man alle in 	der Folge auftreten lassen, 	vgl. marartu 	bi- 
zaidin al-fakihi a s'-sl'i ri al-katibi. 

„Brich die Construction ab, 	oder lafs die Folge chAnt 
ten, wenn das Nomen 	ohne sic ale 	bestimmt, 	oder Burch 
einige von ihnen klar hervortritt; brich ab als Darthucnd 

Erkl. 	1st das 	beschriebene Noinen 	ohne sic 	alle •klar, 
kann man bci ihnen allen die Folge oder den Abbruch ein- 
treten lassen. 	1st ,das Nomen deutlicher bestimmt (lurch eins 
von linen ohne das andere, mufs man bci delis es deutlicher 
bestimmenden die Folge eintreten lassen: bci dem aber, das 
zur Bestimmung nichts beitritgt, kann,Abbruch und Folge 
cintreten. 

„Setzc beim Abbruch in den Nom. oder Accus. chi Pro- 
nomen als Mubtada)  oder ein. den Accus. Regierendes, 	das 
nicht hervortritt." 

Eric]. 	Geschicht der Abbruch vom beschriebenen No- 
men, tritt das Eigenschaftswort in den Nom. wegen der Ver-
schweigung eines Mubtada)  oder in den Accus. wegen der 
Verschweigung eines Verbum, 	vgl. marartu bizaidin al- 
karimu scil. -huwa oder al-karima, d. 11. dni. 	Man mufs 
das den Nom. oder Accus. Regierende , verschweigen und 
darf es nicht hervorheben. 	Dies ist richtig, 	wenn das Ei- 
genschaftswort zum Lobe steht, vgl. marartu bizaidin al-
karimu, ma, oder wenn es den Tadel ausdriickt, vgl. ma-
rartu bi`amrin al-babitu, ta; oder wenn es Mitleid erre-
gen soil, vgl. marartu bibttlidin al-maskinu, na. Dient 
aber das Eigenschaftswort zur speciellen Hcrvorhebung, ist 
die Verschweigung nicht nothwendig, 	vgl. marartu bizai- 
din al-tajjata. 

,,Das beschriebene Nomen . und das Eigenschaftswort, 
welches man subintelligiren kann, kann man wcglassen, doch 
tritt dies selten beim Eigenschaftsw ort ein." 

Erkl. Das Nomen kann wegfallen, und das Eigenschafts-
wort an seine Stelle treten, wenn etwas darauf hinfiihrt, vgl. 
Kur. 34, 10. „Mache lange sc.: Panzerhemden." Auch wird 
das  Eigenschaftswort  weggcnommen, wenn darauf etwas hin-
fiihrt, (loch ist das selten, vgl. ICur. 2, 66. „Eie sagten, ktzt 
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hast du gcbracht das Recht, d. i. das detitlichc", vgl. Kim 11, 
48. 	„Fiirwahr "er ist nicht von deinen Lenten sel. den Ent-.  
gelividen." 

>I..  

XL. 	Die 13estiitigung. 
(at-ta ilk Wu). 	. 

„Das Nomen wird bestittiet lurch an-nafsu mid al- v. 52o. 
`ainii mit einem Pronomen, das. zum Bestatigten pafst. Setze 
beide Wiirter midi der Form af ( ulun in den Plural, wenn 
'sic nicht einem Singularis folgen. 	Beachte das." 

Enid. 	Die Bestiitigung 	zerftillt in zwei Theile: 	1) die 
wiirtliche, davon handelt Verf. spiiter, und 2) die dem Sinne 
nach stattfindende. Die Letztere zerftillt wieder in zwei Gat-, 
tungen: Erstlich die, welche die Vermuthung aufhebt, dais ein 
dem Bestiitigten annectirtes Wort zu subintelligiren sei. Ueber 
diesc handelt Verf. in diesen zwei Versen. Man bedient sich 
dazu zwcier Worte an-nafsu und al-(ainu, vgl. g'a'a zai- 
dun nafsuhu oder (ainuhu. 	nafsuliU und (ainuhu sind 
die Bestatigung von zaidun, una heben. die Vermuthung 
auf, dais die restitutio sei: gl'a babaru, oder rastilu zai-
din. — an-nafsu und al-(ainu, miissen an ein Pronomen 
annectirt sein, das dem bestOgten Worte sich anpafst, vgl. 
g'fi?a zaidun nafsuhu, (ainuhu. Steht das bestiitigte Wort 
im Dual oder Plural, setzt man die beiden Worte nach der 
Form a,fulun in den Plural, vgl. g'ai?a az-zaidfini anfit- 
suhuma oder djunuhumfi, oder g'ii?at az-zaidCina anfu- 
suhum, djunuhum. 

„kullAn 	erwahne bei . einer 'Zusammenfassung, 	ebenso 
kits, kilth und g'amfun mit dem Pronomen verbunden." 

t!, 
Erkl. 	Dies 	ist 	die 	't weite 	Gattung 	der 	Bestaitigung, 

die dem Sinne nach stattfindet, utimlich diejenige, welche die.  

• 

. 

Vermuthung aufhebt, 	dais man nicht zusani»ienfassen wolle. 
Hierzu wird gebraucht kullun, kila, kilt i. und g'ami`un. 
So dais man mit kullun und g'ami(un einen Begriff besta-
tjgt, der Theile ro in sich schliefst, dais man einigc von ihnen 
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an die Stcllc des Ganzen setzen kann, vgl. „g'a3a-r-rakb it 	. 
kulluhu oder g'amicu h u (es kamen (lie Reiter allesammt);" 
dagegen sagt man nicht g'ft'a z ai dun kul lu 11 u. Durch killl 
bestatigt man einen Dual masc. und (lurch kilta einen 
fem., 	vgl. g'11?a, az-zaidani 	kilahuma und g'?a al 
dani kilt ahuma. 	Allc diese Worte miissen an cin 
men annectirt sein, das dem bestatigten Wort sich animist. 

„Man gebraucht such wie kullun 	das Part. act:  fcm. 
von 'am m a, wie eine Zuthat bei der Bestatigung. 

Erkl. Die Araber gebrauchen, um die Zusammenfassung 
zu bezeichnen, wic k ullun (ana m at u n, annectirt an das Pro-
nomen des Bestatigtcn, vgl. gl'a - 1- k au m u (am mat u h u in. 
Selten rechnen die Grammatiker dies Wort zu den Ausdriicken 
der Bestatigung, doch glut es SIbawaihi; deshalb sagt Verf. 
wie eine Zuthat, da die naeisten Grammatiker es nicht erwillincn. 

• „Mach k ullun setzt man als Bestatigung hinzu ag'm du, 
g'ain(a)u ag'm tat na und g'utna(u." 

Erkl. 	Zur Bestarkung der Zusammenfassung setzt man ,  
nach k ullun noch ag'm du und die .anderen erwahnten For- , 
men. 	a g'tn a`u folgt dem k u 11 tt 11 u , g'atratt dem kull u 1 iil, 
ag'matiina dent kulluh dm und g'umacu dem k ill lu It min a. 

„Audi ohne kullun steht bisweilen ag'tnacti, g'atn(ft)u, 
ag'inditna und g'uma?u." 

Erkl. ag'm du wird bisweilen zur Bestatigung gebraucht, 
wenn auch kullultu ihm nicht voraufgeht, so auch die an- 
deren Formen 	ohnc 	den Voraufgang der 	entsprechenden 
Formen von kullun, doch mcint Verf. dies sei selten. 

Vgl. 	„O ware ich doch ein gesaugtes Knablein und es 
trilge mich (lie Kleinnasige ein ganzes Jahr. Wenn ich weinte.,  
kiifste sie mich viermal, 	Bann blithe ich die Ewigkeit beim 
weinen (ad-dahra abka ag'mda)." 

„Giebt die Bestatigung 	eines Indeterminirten einen he- 
friedigenden Sinn, wird sic gestattet. 	Die Basrenser jedoch 
verwehren sie allgemein." 

• Era 	Die Lehrweise der Btwenser ist, dais die Besta- 
tigung des Indeterminirten nicht miiglich sei, 	gleichviel, oh 
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dasselbe .ein begrenztes sei wie Tag, Nacht, Monat etc. oder 
nicht, wie z. B. „Zeit". Die Kfifenser hingegen, denen Verf. 
bcitritt, lehren, dais man bei betgenzten Indeterminirten die Be- 

-,.  statigung cintreten lassen kann, 	da dadurch ein neuer Sinn 
e  hin.-.-Igefligt 1 v erde , 	vgl. suintu s'ah ran kullahu und: „es 

knarrte das Alrasserrad den ganzen Tag." 

„Begni.ige dich beim Dual mit kill" und k il tit ohne die 
'ormen der Paradigma fdlit'n und af(aln."  
k, 

 

Erkl. 	Wie erwahnt ist, 	wird ein Dual durch die bei-" 
den Worte an-nafsu und al-`ainu, ferner durch kiln und 
kilts bestiitigt. Die Basrenser lchren, man gebrauche keine 
anderen Worte zur Bestatigung des Dual, man sage nicht 
gWa-l-g'ais'ani 	ag'm actin i etc., 	da man 	durch k ila 	und 
161 th 	derselben entbehren kiinne. 	Die Kftfenscr erlauben 
dies jedoch.  

„Bestkitigt man das Pronomen, welches mit 	an-n a fsu 
,:  und 	al-sainu 	sich 	verbindet, 	so 	geschieht 	das 	nach 	der 

Setzung des getrennten Pronomen. 	Dies gilt bei dem im 

1
l'  Nominat. stehcnden. 	Man 	bestiitigt auch in anderen Casus 

stehende Pronomina, loch ist dann diese Beschriinkung nicht 
!'  nothwendig."  

Erkl. 	Die Bestatigung des im Nomin. stehenden und 
mit 	an-nafsu oder al-(ainu verbundenen 	Pronomen ist 

1 
 nur miiglich, nachdem dasselbe durch ein (retrenntes Prono-
men bestarkt ist, vgl. kilmti antum anfusukum, (loch nie 

l•  lsilinti anfusttk um. Bestiirkt man aher das Pronomen durch 
• te was anderes als an-nafsu und al-(ainu, so ist dies nicht 
(  nothwendig, man sagt 15.a mil kulluk um 'und !silt'', a antum 

kullukum. 	So ist es auch, wenn das bestiitigte Pronomen 
, 	i. n cht im Nomin., sondern im Accus. und Gen. steht; 	man i.,  
sagt marartu bika nafsika wie marartu bikum kulli- 
k um, ra'aituka nafsall und ra'aitukum kullakumn. 

,,Die wiirtliche Bestatigung 	kommt als tine wiederholte 
vor, vgl. g 	geh geh." 

v. 53 

Eric!. 	Dies ist der zweite Theil der Bestatigung, mini- 
lich die wiirtlich (lurch (lie Wiederholung des ersten Wortes 
selbst ausgecirikkte. 

17 
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I. 	Vgl. „Wo, wohin sind die Fliehenden (Comnientar: an- 
,', nug'htu) mit meinem Maulthier? 	es kommen zu (lir die Er- 
A ,  reichenden: halt an, halt an!" I. 	

Vgl. Kur. 89, 22. 	„Gewifs, wenn zertriimrnert wird die 
Erde in Triimmer." 	 Ago -, 

„Nicht wiederhole den Ausdruck eines verbundenen Pro-
nomen, aufser mit dem Worte zugleich, mit dem es verbun- 

1  den ist." 

Erkl. 	Will nian 	die 	Wiederholung des verbundenen . 
,  Pronomen zur Bestii,tigung .gebrauchen, mufs man das Wort 

mit dem es 	verbunden ist, mit wiederholen, 	vgl. marartu 
bika, bika, nicht aber marartu bikalca." 

i „So verhalten sich auch die Partikeln, 	diejenigen aus- 
/'  genommen, denen der Begriff der Antwort zukommt, wie 

an cam, ball" 

Erkl. 	So verhiilt es sich auch, 	wenn man die Bestiiti- 
0  gong der Partikeln ausdracken will, 	die keine Antwort be- 
• zeichnen. Es mufs mit der zu bestatigenden Partikel das damit 
i  verbundene Wort wiederholt werden, vgl. inna zaiditn inna 
r  z.aidfin -1sVimun, doch ist nicht inna inna zaidan Isti)i- 

mun erl,aubt. 	— 	Bezeichnet die Partikel 	eine Antwort wie 
na(am, bal.& ja, g'airi gewifs, ag'al jawohl, 'i so ist's and la 
nein, 	so 	kann 	man 	sic 	allein 	wiederholen (lies:  wag'tiza). 
Fragt man „stand Zaid? „antwortet man: ja, ja nacam n dam, 
nein _nein la ICI, oder doch doch bale( ban,. 

11 	„Mit dem Pronomen Nomin., welches wolil getrennt steht, 
bestatige jedes Pronomen, welches verbunden ist." 

Erkl. Es kann mit dem Pronomen Nominat., das getrennt 
ist, jedes verbundene Pronomen bestiitigt werden, 	sei es in 
.den Nominativ gestellt, 	vgl. }sumo, anta, oder in 
cusativ akramtani anti, oder in den Genitiv, vgl 
bihi huwa. 

t 

Lik 
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M.A. 	Die Verbindung. 

(al-'atf). 

„Die Verbindung (a1-(atf) bringt entweder eine Erklii-
rung oder Anrcilmwvt,. Zunitchst handebt wir fiber die erstere. v. 5:.i. 
Die Verbindung, welche eine Erklitrung gicbt, 	steht in der 
Folgc und ist der *Hit ahnlich. Die wahre Absicht der Worte 
ist &third' entlitillt." 

Erkl. 	Die Verbindung zerfiillt in 	zwei Theile, 	in die 
Verbindung der Anreihung (ittfu-n-nasalsi) und die Verbindung 
der Erklarung 	((atfu-l-bajttni); 	die 	letztere 	beirandelt Vert'. 
zunachst. 	Die 	Verbindung 	der 	Erkliirung - ist 	das 	pri- 
mitive Consequens, welches der *ifit darin glcicht, dais es das 
Antecedens erkliirt und nicht selbststiindig ist. Vgl. „Es schwur 
bei Gott 'Abet Hat's (Umar." :Uinaru ist (at f u -1- baj ttn, dorm 
es bestimint klar den Abit Hafs. In obiger Definition sehliefst 
„das primitive" die Sifa aus, 	da diese entweder 	abgeleitet, 
odcr als solclic zu deuten ist. Der Zusatz „das Consequens" 
sehliefst die I3cstatigung und die Verbindung (Ter Anreihung 
aus, 	denn 	beide erkliiren 	nicht 	das 	voraulgeltende 	1Vort. 
Ebenso ist die primitive Apposition al-ba d al u al- g'iimidu 
ausgeschlossen, da dieselbe selbststiindig ist. 

„ Setze 	die Verbindung iibereinstimmend mit dem Vor- 
aufgehenden, sowie das Eigenschaftswort mit demselben iibei-
einstimmend ist." 

Erkl. Da die crklii.rendc Verbindung dem Eigenschaf6-
wort gleielit, rinds sie sick dean Voraufgehenden anpassen, wie 
auch das Eigenschaftswort in Hinsiclit der Castis, 	Determi- 
nation mid Indetermination, des Genus und des Nmnerus. 

„Ocide kiinnen bisweilen indeterminirt sein, wie sie auch 
deteenunirt sind." 

Erkl. 	Die meisten Grammatiker leliren, dais es verbo- 
ten sei, 	the erkiiirende Verbindung und das 	voraufgclicnde 
Wort incleterminirt zu setzen. 	Andere aber, wozu Veil. .ge- 
Iiiirt, 	brlauben beide 	indcterniinirt 	zu stollen, 	wie sic auch 
als Determinirte erscheinen. 	Als Sidle, wo beide indetermi- 
nist erscheinen, • fiihren sie an lcur. 24, 35. 	„Sie . wird ent- 

17 * 
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ziindet von einem geseegneten Baum, einem Oelbaum"; fer- 
ner 14, 19. 	„Er wird getrankt von einem Wasser, 	einem 
Wundwasser." 

„Als passend zur Apposition (badal) werden Falk a,r,e- . 
schen, die sich anders verhalten als „o mein Diener JaMar • 
(ja gularni ja`mara)," 	ferner andere als „ al-bak ri jju bis'- 
run". 	Nicht ist probabel, solche als Apposition zu setzen." 

Erkl. Alles, was als erkliirende Verbindung auftritt, kann 
auch als Apposition gelten, 	vgl. „ich 	schlug den Ab(t (Ab- 
dalla,h, den Zaid. 	Hiervon nimmt Verf. zwei Falk aus, in 
denen dasin der Folge stehende Wort allein als erklarende 
Verbindung aufgefafst werden kann: 1) Wenn die Folge ein 
determinirter Singular ist, der declinirt wird, 	and das Vor- 
aufgehende im Vocativ steht, vgl. ja fr,ulfimi ja(mar a. Hier 
kann man j a`m a r a nur als 	erkliirende V erbindung fassen, 
iloch 	nicht 	als Apposition; 	denn die Apposition 	steht nur, 
wenn man das Regens wiederholen will, nothwendig miifste also 
j a`m a r u indeclinable auf Pannn stehn ; da, wiirde j a wi eder-
holt, es sich so verhalten wiirde. — 2) Dafs das Consequens 
frei von al sei, 	das Voraufgehende 	aber mit al stehe and 
auch 	die Sifa mit .al 	daran annectirt sei, 	vgl. an a-4- 4 a- 
ribu-r-rag'uli 	zaidin. 	zaidin 	kann bier nur als erklii- 
rende Verbindung gefarst werden, nicht als Apposition von 
a r -r ag'u li; 	denn die Apposition steht mit der Absicht, das 
Regens zu wiederholen; nothwendig ware also-die restitutio 
a n a - 4- daribu zaidin. 	Dies ist aber nicht moglich, weil, 
wie wir im Capitel der Annnexion gesehn haben, 	die Sifa, 
mit al nur an das mit al Versehene oder an dessen i\h 
annectirt wird. 

Vgl. „Ich bin der Sohn dessen, der den Bakriten niim- 
1ich den Bis'r so hinterliefs, dafs die Raubviigel 	schwebend 
ihn beobachteten (ana-bnu-t-tfiriki-l-bakrijji bis'rin)." 

b i s'ri n mufs hier erkliirende Verbindung sein, da man 
nicht restituiren kann ana-bnu-t- tariki bis'rin. 	— 	Verf. 
giebt an, 	dais es nicht zu erlauben sei, bis'rin als Apposi- 
tion zu gebrauchen, urn auf die Lehrweise von al-Farra)  rind 
al -Fti risi hinzudeuten. 
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XLII. 	Die Verbindung der Anreihung. 
. 	 (`atfu-n-nasaki). 	. 

.:;,Ein Consequens, 	das durch eine vermittelnde Partikel 
stattfindet, ist die 	Verbindung der Anreihung 	((atiu7n-na- 
salsi); 	vgl. „spende besonders Liebe und Lob 	dem, der 
treu ist."  

• ErId. 	Die 	Verbindung der Anreihung ist das Conse- 
quens, welehes durch (lie Einschiebung einer von den zu er-
wahnenden Partikeln mit ihrem Antecedens verbunden wird. 

v. 540. 

Die Bestimmung, 	dais 	dic 	Partikel 	zwischen 	beide trete, 
schliefst die anderen Consequens aus. 

. 	, 
„Diese 	Verbindung 	geschieht 	allgemein 	durch 	w ft , 

tumma, fa, 1)attft, am, au. Vgl. „In dir ist Aufrichtigkeit 
tin d (wa) Treue." 

End. 	Die Partikeln 	der Verbindung zerfallen in zwei 
Klassen: A. die, welch() das Verbundene mit seinem Antece-
dens ganz allgemein, d. h. dem Worte und dem Sinne nach, 
vereinigen. Diese sind 1) wa und; 2) fa, damn: g'A'a z a i dun 
fa'ainrun; 3) t umma darauf; 4) kratta bis cuff sogar; vgl. 
„es kamen die Pilger, sogar (llatta) die Fufsganger"; 5) am 
etwa und 6) an oder. — B. Die Partikeln, welche nur der 
wortlichen Erscheinung nach vereinigen. 

„Nur der Worterscheinung nach setzt als Consequens 
bal, la, und lakin. 	Vgl. „Nicht erschienen Manner, son- 
dern (lakin) ein klcincr Knabe." 

Enid. Diese drei Partikeln vcreiuen das zweite mit dem 
ersten 	zwar 	in 	tier Casus-13estimmung, 	doch 	nicht 	dem 
Sinne nach. 

„Verbinde mit Waw ein in Hinsicht des Sinnes sick 
anschliefsendes oder voraagehendes Wort, oder ein in Ge-
nossenschaft und Uebereinstimmung auftretendes.” 

Erkl. 	Nachdem Vert'. 	die 	neuen Verbindungspartikeln 
angegebeu, erwalint er die Bedeutungen derselben. 	Waw 
dient 	allgemein 	zur Vereinigung, 	so lehren 	die Biwenser. 

Stitt  man gifen: zaidun wdamrun, so deutet dies auf die 
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Vereinigung beider in Riicksicht auf das Kommen. 	(Amr 
kann vor oder nach, oder zusammen mit Zaid gekommen 
sein. 	Dies wird nur Mar durch das damit Verbundene, vi). 
gTa zaidun wdamrtin baidahu. 	— 	So wird mit dem 
Waw das sich Anschliefsende, Voraufgeliende und 134ei-
tende verbunden. Die Ktifenser lehren, wa zeige die Anord-
nung (tartib) an; doch werden sie widerlegt durch Kur. 23, 39. 
„Nichts ist es als unser Leben in dieser Welt, 	wir sterben 
und leben (nainisitu wailahja)."  

„Wrim wird speciell zur Verbindung desjenigen gebraucht, 
was das Antecedens nicht entbehren kann, vgl. „es wurde 
in Reihe gestellt dieser und mein Sohn." 	• 

Erkl. 	\\raw  wird speciell unter den Partikeln der Ver- 
bindung hervorgehoben clarin, 	dafs es da als Verbinclungs- 
Partikel gebraucht werde, wo man Bich nicht mit dem ersten 
Wort allein begi, ingen kann. Vgl. „Es stritten skit Zaid und 
(Amr", oder „es war in Genossenschaft Zaid und (Ainr." 	In 
diesen Fallen kann Fa oder eine andere Verbi,ndungspartikel 
nicht stein." 

„fa client zur Anordnung bei dem Anschlufs und t u mina 
zur Anordnung bei der Trennung."  

Eric'. 	ca bezeichnet die Nachstellung des Verbundenen 
nach seinem Antecedens, wie wenn es ein damn Geschlosse-
nes ware; t um ma hingegen (lie Nachstellung desselben, wenn 
es als ein Getrenntes, 	51. h. als ein Fernstehendes von dem 
Antececlens 	auftritt; 	vgl. Kur. 87, 2. 	„Der, welcher schuf 
mid darauf (fa) ordnete"; ferner I.tir. 35, 12. „Gott hat eueli 
gesehaffen aus Staub, dann (ttunina) aus einem Wassertropfen:“ 

„Specie!l wird fa gebraucht zur Verbindung (lessen, was 
nicht *ila ist, mit dem, wovon feststeht, dafs es Sila sci." 

Erkl. 	f'a allein 	verbindet das, 	was dcshalb 	lieine ,̀5i1a, 
sein kann, 	weil es vent Prenomeh des 111au0sil fret ist, 	mit 
dem, das Sila sein kann, da es jenes Pronomen in skit schlierst, 
vgl. „das was flicgt, so dais Zaid zornig wird, sind die File- 
gen (alladi jatirn faja:':dabtt zaidun a,d-(lubilbu)." 	Weiler wa 
noch t um nia kann hier stein, da fa immer den ursiichlichen 
Zusanunenhang anzeigt, so dafs man mit demselben das 13and 
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(des Pronomen) entbehren kann. 	Sagte man all adi jatiru.  
— wajagdabu 	ininhu zaidun ad-dubttbu, so 	ware dies 

miiglich, da man dann das Band des Pronomen einfiigt. 

„Einen Theil verbinde durch ljat Ca mit scinem Ganien; 
lja.tta bezeichnet das ttufserste Ziel von seinem Antecedens." 

ErId. 	Bei 	dein durch 4atta Verbundenen wird zur 
Bedingung gestellt, dais es ein Theil von seinem Antecedens 
sei , 	und die 	aufserste Granze fir desselbe in Hinsicht der 
Vermehrung und Verminderung desselben bezeichne. 	Vgl. 
„Es starben die Mcnschen, sogar (1)atta) die Propheten." 

„Alit am verbinde das dem Hamz der Gleichstellung 
oder das dem fir ajjun geniigenden Hamz Folgende." 

Erki. 	am zerfallt in zwei Arten: 1) das abgeschnittene, 
woriiber 	wir spitter handeln; 	2) das verbundene, 	Dies ist 
dasjenige, welches nach dem Hamz der Gleichstellung moult, 
vgl. Kur. 11, '25. „Es 1st gleich ftir uns, ob wir ungeduldig 
sind oder (am) ausharren"; oder welehes nach dem .Hamz, das 
ajjun vertritt, sich findet, vgl. az aid an 'indaka am 'am-
r 0 n = a j j uh u m a. 

„Manchmal wird das Hamz wegge,worfen, wenn man bei seiner 
Wegnahme vor einer linverstandlichkeit des Sinnes sicher ist." 

Erkl. 	Das Hamz der Gleichstellung und das fiir ajjun 
gentigende 	Hamz 	fallt auch bei 	der Sicherheit 	vor 	einer 
Zweideutigkeit weg. am .bleibt claim verbunden, wic es war, 
als Hamz nosh dastand, 	vgl. nach der Lesart des Ihn-Mu- 
liais 1.-ur. 2, 5. 	„Es ist gleich flir sie, oh du sic ermahnst 
(andartahum) oder nicht." 

! 
Vgl. ,,Bei mcinem Lcben, ich wcifs. nicht, wenn ich auch 

sonst kundig bin, ob sic geworfen mit 7 oder 8 Steinen." 

„am giebt den vollstandigen Sinn eines Abschnitts, oder 
hat die Bedeutung von 1)4,1, wenn es frei ist von dem, wo- 
(*lurch es vorhcr nailer bestimmt ist.” 

Enid. Geht vor am weder das 'Lintz der Gleichstellung 

*) Nach 	dem Commentar ist isman kid 	emu Felder des Vert'. ; 	es  
inufs tama 11 i n heifsen. 
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noch das ajjun vertretendcHamz vorauf, so ist es einabgeschnit-
tenes and ergiebt die Zuriicknahme wie bal, vgl. Kur. 10, 
38, 39. „Es giebt darin keinen Zweifel vom Herrn der Gs-
schopfe, sondern nur sie sagen: er hat ihn erdichtet!" Vgl. 
„Piirwahr es ist ein Kaincel oder besser Schafe (innahft .liei-
bilun am s'a'un)." 

„Mit au bezeichne eine Auswahl, eine Freistellung oder 
Eintheilung. 	Ebenso g,ebraucht man au, um etwas dunkel 
auszudriicken, oder einen Zweifel zu bezeichnen; 	auch ge- 
wiihrt es den Sinn der Zurticknahme von etwas." 

Erkl. au gebraucht man, die Wahl zu bezeichnen, vgl. 
bud min mall dirhamfin au ,dinftran. 	Ferner stellt au 
etwas frei, vgl. gllisi-1-1)asana au ibna sairina. 	Es ist 
der Unterschied zwischen diesen beiden Fallen, dais die Frei-
stellung die Zusammenfassung nicht verwchrt, was bei der 
Wahl hingegen gcschieht. Dann bezeichnet au eine Einthei-
lung, vgl. al-kalimatu an ismun au Winn au harfun. 
Dann stellt au etwas dem Horer unbestimmt dar, vgl. eft)a  
zaidun au (anir il n. 	Man will den Hirer in Ungewifsheit 
lassen, wenn man auch den Kommenden kennt. Ferner drackt 
au einen Zweifel aus, vgl. g'ti?a zaidun au (a.mr ft n, indem 
man selbst zweifelhaft libel* den Kommenden ist. 

Vgl. 	„Was meinst du von Hausgenossen, vor denen 
ich bange, denn nicht kenne ich ihre Anzahl aufser nur iin 
Allgemeinen. Es waxen achtzig oder mehr um - aelit. 	Wenn 
nicht (lie Hoffnung auf dick gewesen,, hatte 'ich schon meine 
Kinder gemordet." 

„Bisweilen vertritt au (las w a, wenn der Redende fiir 
eine Undeutliclikeit keine Moglichkeit findet." 

Erki. 	Bei der Sicherheit vor Undeutlichkeit wird au in 
der Bedeutung von w a gebraucht. 

• 
Vgl. 	,,Er limn zuin Halifat 	und (au) es war ihin mit- , ‘ 

sprechend, wie zu seinem Herrn Milsii kam als passender." 
„Wie au, 	ist in der Beziehung das zweite hum ft, vgl. 

entweder diese oder die Entfernten (imina iminft)." 

Enid. 	immii, 	dem ein anderes i in m a voraufgcht, 	hat 
den Sinn von au. 	Es bezeichnet eine Auswahl, eine vollige 
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nen Zweifel, 	(vgl. die Beispiele analog wie auf pag. 264.). 

iI
reistellung, eine Eintheilung, eine Unbestimmtheit, oder ei-

Dieaes imma ist nicht pine Verbindungspartikel, wiewohl Ei-
nige dies meinen, da Waw vor dasselbe tritt und eine Verbin- 

II 	dungspartikel doch nicht vor eine andere treten kann. 
... 	„Selllithe lakin an eine Negation oder Prohibition; lit 

folgt einem Anruf oder Imperativ, oder einer Bejahung. 

Erkl. 	'akin gebraucht man nach der Negation zum 
Verbindungswort, vgl. ma  4arabtu zaidan !akin (amran; 
ferner nach cler Prohibition, 	vgl. la  taclrib zaidan lakin 
'a m r a n. 	la steht als Verbindungswort nacli%dem 	Anruf, 
vgl. ja zaidu la (amrtt; ferner nach dem Imperativ, 	vgl. 
iclrib zaidan 	la (amran; 	und nach der 	I3ejahung g'ft'a 

• 

' 	iaidun ltt canaran. 	Man bedient sich weder des la nach 
der Negation als Verbindungspartikel, 	noch des 	lakin 	in 
der bejahenden Rede. 	• 

„b al ist wie Lakin nach heiden Satzformen, (lie nut la- 
kin in Verbindung stein, vgl. nicht war ich an einem Wei- 
deplatz, 	sondem (bal) 	in einer Wiiste. 	Uebertrage 	dumb. 
dasselbe auf das zweite die Aussage vom ersten in der affir-
mativen Aussage und dem deutlicfien Imperativ." 

v. 555. 

Erkl. 	Bei der Negation und Prohibition wird bal 	als 
Verbindungswort gebraucht und es ist wie lakin darin, dais 
es die Aussage von dem Vorausgehenden bestatigt und das 
Gegentheil davon fur das Nachfolgende bejaht, ye. ma Isilana • 
zaidun 	bal (amrfin und la tadrib zaidan bal (amrl n. 
bal bestatigt bier, die Negation und Prohibition des Vorauf-
gehenden, stellt aber dagegen positiv das Stehen des 'Ann. 
mu' den Befehl, ihn zu schlagen, bin. Es wird also als Ver-
bindungswort fur die affirmative Aussage und den Imperativ 
gebraucht. Es bedeutet mithin, dais man das Erste aufgiebt, 
und 	abertragt die Aussage 	davon auf das Zweite, 	so dais 
das Erste sich so verhidt, als ob man dariiber sch‘viege. 

”Setzt Man die Verbindungspartikel nach einem verbun-
dcnen Pronomen nominativi, lafst man entweder (lurch das 
getrennte 	Pronomen 	oder 	ein 	anderes 	Trcnnungswort 
die Treliming ' eintreten. 	Ohne 	Trennungswort 	kommt es 
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hiiufig in der Dichtung vor; sei iiberzeugt, dafs dies schwach 
begriindet ist." 

* 	 : 
Erkl. 	Setzt man die Verbindungspartikel zum verbun- 

denen Pronomen nominativi, so mufs eine Trennung zwischen 
demselben und dem, womit es verbunden-ist, eintreten. Diese 
Trennung geschieht haufig durch das getrennte Pronomen, 
vgl. Kur. 21, 55. „So waret nun ihr und eure Vater in ei-
nem offenbaren Irrthum (lalsad kuntum antum wa'aba?ukum 
fi dalalin umbinin); a b a)ukum ist verbunden mit dem Prono-
men in kunt um, worauf die Trennung durch antum statt- 
findet. 	Auch geschieht die Trennung durch etwas anderes, 
als das Pronomen, wie z. B. 	durch das Marid bihi, vgl. 
Nur. 13, 23. 	„In die Garten von cAdan gehn sie ein und 
wer rechtschaffen 	1st (g'annatu (adnin jadllultmaha wainan. 
p.laha)." 	man verbunden mit wa geht an, da es durch 
das maral bihi, ha, in Trennung steht. 	So ist auch eine 
Trermung durch la der Verneinung miiglich, vgl. Kur. 6, 
149. 	„Nicht waren wir Vielgiitterer, und nicht unsere Vater 
(ma as'rakna wa la aba)una)." abteuna ist verbunden mit dem 
na. 	Dies ist miiglich, 	weil durch la zwischen beiden eine 
Trennung stattfindet. 	Das verborgene Pronomen nominativi . 
ist in diesem Fall wie das verbundene, vgl. Fair. 2, 33. „Be-
wohne du und dein Weib das Paradies (uskun anta wazau- 
g'uka-l-g'annata)." 	zaug'uka, ist bier verbunden mit einem 
verborgenen Pronomen in uslcun; dies ist gestattet, da eine 
Trennung durch das getrennte Pronomen stadfin—det. 	In der 
Dichtung kommt haufig die Verbindung mit dem erwahnten 
Pronomen ohne Trennung vor. 

Vgl. „Ich sprach, als sie herankam und blendende Mad- 
chen, 	die hin und her wankten wie dic wilden Kiihe der 
•Wiiste, die auf dem Sande hitt und her irren." 

Dies kommt auch selten in der Prosa vor. 	Sibawaild 
berichtet „marartu birag'ulin s'awa'in wal-(adamu (ich 
ging voriiber bei einem Menne, von dem es gleich war, ob 
er da war oder nicht)." 

this der Bede des Verf. kann man entnehmen, dais die 
Verbindung mit einem getrennten Pronomen nominativi nicht 
einer besonderen Trennung bedarf, 	vgl. z aillu n ma lsa ma 

   
  



`atia-n-unstai. 	 267 

•"-ill a 11 uw a wa'amrfin. 	Ebenso verhalt sich das Pronomen 
• 41tccusativi, sei es gctrennt oder verbunden, vgl. zaidun 48- 

4 

Aa

' 	th.tuhu wacamran und ma akramtu illy ijjaka wa'am-
n. Bei dent Pronomen genitivi hingegen wird die Verbin-

i

lungspartikel nur 	mit Widerholung 	des 	dasselbe in den 
enitiv Setzenden eingefiihrt, vgl. marartu bikes wa bizai-
in. *So ist die Lehrweise der Mehrzahl. Die liMenser er-

lauben 	marartu 	bikes wazaidin; ihrer 	Auffassung tritt 
Verf. im folgenden Verse bei: 

„Die Wiederholung eines den Genitiv Regierenden bei 
der Verbindung mit einem Pronomen genitivi wird auch als 
nothwendig gesetzt; 	doch halte ich es nicht fur nothwendig, 	v 
da der andere Fall sowohl in der Prosa als richtigen Dichtung 
bestiitigt wird." 

Erkl. 	Die Mehrzahl der Grammatiker setzen die Wie- 
derholung cines den Genitiv Regierenden nothwendig, wenn 
es mit 	deco Pronomen genitivi verbunden wird; doch be- 
haupte ich das nicht, da in der Prosa und Poesie Fiille der 
Verbindung 	mit dem Pronomen genitivi ohnc 	Wiederho- 
lung des den Genitiv bewirkenden Wortes vorkommen. 	So 
vgl. li:ur. 4, 1. 	„Wahret euch vOr Gott, 	bei welehein und 
den Mutterleibern ihr Euch untereinander bittct," 	nach der 
Lesart des Hamza w al- arllitmi.  

Vgl. 	„Heute verweiltest du spottend auf ens und tins 
sehmiihend; geh fort, nicht ist an dir und dem Weltlauf et-
was zu verwundern (bika wal-ajilini)." 

„fa wird auch mit seinem Verbindungswort weggenom-
men; wenn keine Undeutlichkeit ist, steht wa allein mit der 
Verbindung eines Regens, das zwar entfernt worden ist, des-
sen Regime aber, um eine irrige Meinung zu entferuen, blieb." 

Erld. 	fa Mt mit leinem Verbundenen weg, wenn et- 
was darauf hinleitet, vgl. ][Tur. 2, 182. 	„Ist einer von Each 
krank, oder auf einer Heise, so tritt fiir ihn eine Anzahl an- 
derer Tage cin." 	Hier ist fa'a ft a r a und fdalai h i zu suP- 
pliren. 	So verhalt sich auch wa, 	vgl. „der Reiter- und die 
Kameelc 	sine , made (rlikibu-n-Mikati 	talitAni --..=, rakibu-n- 
nal$ati wit-n-n<atu talilAni)." 	wit steht enter den Partikeln 
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der Verbindung darin ganz allein, dais es ein weggelassenes 
Regens verbindet, (lessen Rection geblicben ist. 

Vgl. „Wenn eines Tages die ziichtigen Jungfrauen her-
vorgehn und sie lang ziehen die Augenbrauen und schmiicken 
die Augen (zag'g'kena-1-4awiig'iba 	wal(ujilna rest. waka- 
4alna-1-(ujima)." 

„Die Wegnahme eines Antecedens, das deutlich ist, er- 
laube hierbei; es ist richtig, 	das Verbum mit dem Verbum 
zu verbinden." 

Erkl. Es fat bisweilen das, womit man verbindet, weg 
wegen ciner Hinweisung darauf. Hierher rechnct man I.ur. 45, 
30. „Wurden denn nicht meine Verse Euch vorgelesen (afa- 
lam 	takun 	'ajtiti 	tutlA, 	(alaikum)." 	az -Zatual.s'ari 	erklart: 
alam ta3tikum tijati fala,mi etc., 	so dals die Worte, mit 
denen man verband, wegfielen. 	Die Verbindung hat nicht 
allein beim Nomen, sondern auch beim Verbum statt, vgl. 
ja156mu zaidun wajak'udu."  

„Verbinde mit einem Nomen, das einem Verbum anlich 
ist, ein Verbum; auch thue• das Gegentheil, du wirst es leicht 
linden." 

Erkl- Es kann das Verbum mit einein dem Verbum 
iiludichen Nomen wic mit dem Part. act. verbunden werden. 
Auch umgekehrt kann mit dein Verbum, welches an der Stelle 
des Nomen stela, ein Nomen verbunden" werdeu. 	Vgl. zum 
ersten Fall I.-ur. 100, 3. „Bei. den am Morgen einen Einfall 
Machenden und die dadurch Staub aufwiihlen"; ferner 57, 17. 
„Ffinvahr die spendenden Manner und Frauen, und die Gott 
geliehen haben (inna-1 naup,ddilOna wa'alp.adet.1.-Ialta)." 

Vgl. zum zweiten Fall den Vers: 	„kit fand flu) einst, 
als er seinen Feind vernichtcte und gebend ein Geschenk 
haarreichen Ktuneelen gleich." 

Vgl. 	,,Die 	ganze Naeht 	bewirthete 	er sie 	mit 	einem 
schneidenden Schwerdt, 	welehes auf seinen Schenkeln bald 
niiifsige, 	bald uninfirsige Strafe austibte ( jui$Odu wag'a'irii)." 
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XLIII. 	1)as Permutativ. 

(al-badal). 

. „Das Consequens (at-tlibi( ), mil' das ein Ausspruch ohne 	,.. 565  
1  eine 	Vermittelung hinzielt, 	ist 	das . sogenanntc 	Permutativ ma 

(al-badal)." 

. End. 	Das Permutativ ist das Consequens, auf welehes 
eine logische Aussage (an-nisba ist die Beziehung des Prac- • 
dicat auf das Subject) ohne eine Vermittelung bezogen wird. 

-In dieser Erkliiiung ist „Consequens" 	ein Gattungsbegriff; 
doch der Zusatz, „worauf das logische Urtheil bezogen wird", 
ist ein specifischer Unterschied, der das Eigenschaftswort, die 
Bestatigtmg and die erklarende Vcrbindung- ausschliefst, 	da 
alle diese nur das, 	worauf die 	logische Aussage bezogen 
wird, 	vervollstandigen; 	doch nicht 	das sind, 	worauf diese 
Aussage setbst bezogen wird. Der zweite Zusatz „olive Ver-
mittelung" sehliefst das (lurch bal oder wa Verbundene aus, 
denn hierauf ist z war die Aussage bezogen, doch durch eine 
Vermittelung. 	 _ 

„Das Permutativ kommt entweder als ein quantitativ Ent- 
. sprechendes vor, 	oder als ein Tiled, oder als ein mit Inbe- 

griffenes, oder wie ein durch b al Verbundenes. Dieses be- 
ziehe 	auf die Zuriicknahtne, wenn sic 	mit Absichtlichkeit 
verbunden ist; ohne Absichtlichkeit wird ein unabsichtlicher 
Fehler dadurch verneint, vgl. „besuche ihn, den Htllid; kills 
ihn, 	ich will sagen die Hand; 	erkenne ihn an, 	d. Ii. sein 
Recht; nimni Pfeile, ich will sagen Messer." 

Erkl. 	Das Permutativ zerfallt in vier Klassen: 	1) das 
Permutativ des Ganzen fir's Ganze, 	das ist das 	mit dem 
wozu es gesetzt ist, 	zusammenstimmende Permutativ, ihm 
gleich in der Bedeutung, vgl. zurhu Is! 5,1 i dan; 2) das Per- 
mutativ eines Theiles fark Gauze, 	vgl. labbilhu al-jada; 
3) das Permutativ 	des Inbegriffs, 	d. i. das, 	welches einen 
abstracten 13egriff im Antecedens angicbt, vgl. icrifhu b als-
lahu; 4) das Permutativ, welehes von seinem Antecedens ver-
schieden ist; dies vergleicht Verf. mit dein mit bal verbunde-
nen. Dieses Permutativ zerfiillt in zwci Abtheiltmgeu: 1) das 
Permutativ, (lessen Antecedens ttbsichtlich gesagt wurde, wie 
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es selbst absichtlich gesagt ist. 	Dies , heifst (las.  Permutativ 
der Zuriicknahme oder das der Meinungsanderung, vgl. „ich , 
babe gegessen Brod, 	Fleisch." 	Zuerst will man .anzeigca, 
dais man Brod afs, Bann iindert man die Mcinung, anzuzei-
gen, dais man auch Fleisch ais. Diesen Fall bezeichnet Vern 
im zweiten Textvers: 	„Das Permutativ gleich einem dureli 
b al Verbundenen bezeichne als eine Zuriicknahme, wenn sein 
Antecedens 	absichtlich 	gesagt ist, 	wie es 	selbst absichtlich 
gesagt wird." — 2) Der Fall, dais nicht das Antecedens, son-
dern nur das Permutativ absichtlich gesagt ist. Der Redende 
free sich, und die Folge davon war, dais er das Antecedens 
setztc; 	deshalb 	heifst dies 	Permutativ 	das Permutativ 'des 
Felilens und Vergessens; 	vgl. „ich sah 	einen Mann, 	einen 
Esel." Du wolitest zuerst sagen, dais du einen Esel gesehn, 
und irrtest in der Erwiihnung. 	So sired die Textworte des 
zweiten IIalbverses zu crIclaren: ist das Antecedens nicht ab-
sichtlich gesagt, so heifst das Permutativ das Permutativ des 
Fchlens, denn es entfernt den voraufgehenden Errthum. 	Das 
erwiihnte Beispiel lju d n a bliin mu dit ertriigt beide Ausle-
gungsweisen. 

„Fiir das Pronomen des Gegenwartigen setzt man das 
Substantiv 	nicht als Permutativ, aufser wenn dasselbe eine 

r. 570. UmfasSung von mehreren darthut, oder den Sinn von einem 
Theil, oder den von einem Abstractum in sich begrcift; vgl. 
„fiirwahr du, o deinc Freude hat geneigt gemacht." 

End. 	Das Substantiv steht nicht als Permutativ fir ein 
Pronomen der ersten und meiten Person, aufser wcnn es 1) das 
Permutativ eines Ganzen von einem Ganzen ist, mid den 
Sinn einer Zusammenfassung mehrerer hat, 	oder es 2) ein 
Permutativ des Inbegriffs ist, oder endlich 3) es das Permutativ 
eines Theils von einem Ganzen ist., 	Vgl. zum 	ersten Fall 
Kur. 5, 114. „Es 1st uns ein Fest, fiir den Ersten von uns 
und den Letzten von uns (talainu. lantt (Wan 111awwalinit wa- 
tthirinft, 	awwalintt ist Permutativ 	fir nit)." 	Bezeichnet 	das 
Permutativ nicht eine Zusammenfassung, so ist dies verboten, 
wie ra'ai tukra zaidtin verwehrt ist (denn bier habe ich nur 
ein Individuum, keine Mehrheit). 

Vgl, zum zweiten Fall: 	,,Lar8 mien, denn dein Geheifs 
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wird nicht befolgt werden; nicht bast du 	mich gefunden, 
meine Geduld ungeniigend (ma alfititini 4ihni mutPan, hilmi 
l'evnutativ des Inbegriffs fiir ni)." 

Vgl. zmn dritten Fall: 	„Er bedroltte mich mit Kerker 
and Fessel, meinen Furs, 	und mein Furs ist stark an Soh- 
len , 	d. h. die bekjen Fiifse 	(mein Fufs ist Permutativ des 
Theils fin? mich)." 

Aus dem Gesagten lii:fst skit entnehmen, data das Sub- 
stantiv 	unbedingt 	als Permutativ 	voin 	Substantivum 	steht, 
wie auch voraufgeht, und dais fiir 	das Pronomen 	3. pers. 
das Substantiv 	ganz 	allgemein 	auftritt, 	vgl. „besuche ihn 
den Mid." 

„Das Permutativ eines das Hamz der Frage dem Be-
griffe nach enthaltenden Wortes folgt dem Hamz; vgl. „wer 
ist dicier, Sad oder tAli (man da asagdun am 'alp?" 

Erkl. Setzt man das Permutativ eines Frageworts, mufs 
man das Hamz der Frage dein Permutativ voraufgehn lassen. 

„Das Verbum steht als Permutativ eines Verbum; vgl. 
„wer zu uns kommt, uns zu Hiilfe ruft, dem wird geholfen." 

Erkl. Wie das Nomen als Permutativ eines Nomen vor-
kommt, so steht auch das Verbum als Permutativ eines Ver-
bum, vgl. man jail ilainh jasta(in bin& jdan, jastacin 
Permutativ von ja01, vgl. I.ur. 25, 68. 	„Wer 	dies thut, 
wird Siinde begehn, es wird verdoppelt ihm die Strafe:" 

Vgl. „Forwahr fiber mir Gott, dais du huldigst, du wirst 
genothigt wider Willen oder kommst freiwillig." 

XLIV. 	Der Anruf, Vocativ. 
ofatt-nidig). 

„Ftir den in der Ferne oder gleichsain in der Ferne 
Angerufeneu (al- munfido,) gebraucht man j a, ai, fi.; so luta 
aj a until  h aj a. Hamz gebraucht man fiir den Nahestehenden, 
wft fur den Beklagten, wie auch jtt ; dies wird aber bei der 
Undeutlichkeit vermieden." 
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EA!. 	Das Munttdil mots entweder ein Beklagter (man- 
dub) sein oder nicht. 	Steht es nicht in der Klage, kann es 
entweder entfernt und gleichsam entfernt sein, wie der Schla.- 
fende und 	der Nachliifsige; 	oder nah. 	1st 	es 	fern 	oder 
gleichsam fern, 	so hat man dafiir 	die Partikeln des Aitrufs 
jtt, ai, 6, ajii. und h ajii; ist es nab, steht dafiir Hamz, vgl. 
a zai du akbil. 	Steht es in der Klage, so beklagt man sei- 
nen Verlust, oder man ist von ihm in Schmerz versetzt. Hier- 

. far gebraucht man wft. oder auch j a, wenn keine Verweehs-
lung mit dem Nichtbelltgten stattfindet; ist aber cine solehe 
vorhanden, gebraucht matt wft allein und jii ist verboten. 

v. 575. „Das Nichtbeklagte, das nicht (lurch ein Pronomen Aus-
gedriickte, und das nicht zur Htilfe Gerufene steht bisweilen 
ohne die Anrufs-Partikel; wisse das. Dies ist bei einem Gat-
tungsbegriff und dem third' ein Pronomen demonstrativum 
Ausgedracklen selten. Wenn Jemand es verwehrt, stelle dick 
auf die Seitc der Tadelnden." 

Erlil.)Die Wegnahme der Anrufs-Partikel ist weder bei 
dem Beklagten 	miiglich, vgl. wa zaicl Al, noch bei dem 
Pronomen, vgl. jtt ij j Alta, noch bei dcni um Hiilfe Angeru-
fenen, vgl. jft lizaidin. In den anderen Fallen ist die Weg-
nahme dieser Partikel gestattet; doch ist die Wegnahme der-
selben bei einem Pronomen demonstrativum und desgleichen 
bei einem Gattungsbcgriff so seltcn, dais die moisten Gram-
matiker es verbieten, jedoch cine Anzahl derselben es erlaubt. 
Diesen folgt Verf. 	Eine Stolle, 	in der 	die Anrufspartikel 

• bei einem Demonstrativum wegfiel, ist 15..-ur. 2; 79. 	„Dann 
Ihr, o die ihr da seiet (hh?ula)i), Um todtet euch selbst.“ 

Vgl. 	„O du, enthalte dich der Thorheit (da-r(iwiran), 
denn wenn das Haupt von grauem Haar schimmert, gieht's 
nicht mehr einen Weg zur Jugendliebe." 

Ein Gattungsbegriff steht ohne Anrufspartikcl in fl,bill 
I ailu werde Morgen, Nacht, fiir''jil lailu und: komm zur 
Nacht o Schlemmer atrik kart. 

„Setze unveranderlich das determinirte Muntidtt, das ein 
Einzelbegriff ist, in der Form, die in seinem Nominativ  fest-
gestellt ist."  
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Erkl. 	Das Munadfi ist ein Einzelbegriff, oder annectirt 
oder dem iihnlich. 	1st es ein Einzelbegriff, ist derselbe ent- 
wedqr determinirt, odcr absichtlich als indeterminirt gesetzt, 
oder nicht absichtlich indeterminirt. 1st es ein dcterminirter oder 
absichtlich indeterminirter Einzelbcgriff, wird derselbe in sei-
ner Nominativform unveranderlich gesetzt, wicwohl er an der 
Stelle des Accus. als Object steht; dcnn das Alunfida ist dem 
Sinne nach pin Maf( il bihi, das von cinem verschwiegenen 
Verbum, 	an dessen Stelle jh trift, im Accus. steht, 	vgl. ja 
zaidu, urspr. ad`O. zaidfin. 

„Supponire Damm bei einem Wort das unflectirbar stand, 
bevor es in den Vocativ trat, und man behandle dasselbe wie 
(in Wort, (lessen Indeclinabilitat neu eintrat." 

Erkl. 	1st das 	Munado, indeclinable, 	ehe 	es 	in 	dem 
Vocativ steht, so wird, nachdem es in 	den Vocativ gestellt 
ist, seine Indcclinabilitat auf Damm supponirt, vgl. ja hada. 
Dies geht dann nach der Weise tines Wortes, dessen Indecli-
nabilitat durch den Vocativ nen hervortrat, so Jars sein Fol-
gewort in Rficksicht auf das supponirte pamm irn Nominativ 
steht; in Riicksicht auf die eigentliche grainmatische Stelle aber 
im Accus., vgl. ja hada -1 -(ti k ilu, 51a, analog dem ja zaidu- 

arifu, fa. 

„Den indeterminirten Einzelbegriff, 	die Annexion, und 
das derselben Aehnliche sctze ohne Widerstreit in den Ac-
cusativ." 

Erkl. 	1st das Munfidg ein determinirter Einzelbegriff, 
oder absichtlich indeterminirt, ateht dasselbe indeclinable in 
seiner Norninativ-Form, 	vie erwahnt ist. 1st es aber cin in- 
determinirter Einzelbegriff d. h. unabsichtlich indeterminirt, 
oder annectirt oder dem iihnlich, wird derselbe in den Accusativ 
gestellt; vgl. zum ersten Fall loulu-l-dma Rede des Blin-
den, ja rag'ulin bud bijjr.di. 

Vgl. 	„O Reiter (ajet rakiban), wenn du dahin kommst, 
so melde ineinen Genossen von Nag'ran, dafs kein Wieder-
finden stattfindet." 

Ala Beispiel vom zweiten Fall vgl. ja gulfi ma zaidin; 
v orn dritten ja 01W-tin g'abalhn o aufsteigender den Berg, 

18 
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Hiefsc ciner Dreiunddreifsig, so stande der Vocativ ja t ala-
tatan watalatina. 

v. 580. 	„Worte 	\v is z a i dun 	stehn 	mit Palm; 	sctzc Fad) 'in 
Fallen wie az aid u, da-bna s aq d i n , so fehlst du nicht." 

Erkl. 	Ist das Munatla ein Einzelwort und Eigenname, 
wird es ferner besehrieben lurch i b n, das an cinen Eigen-
namen annectirt ist, und steht cndlich kcinc Trcnnung zwischen 
dem MunadO, und ibn, so hat man zwei Weisen: 1) die In- 

. deelinabilitat auf Damm, 	vgl. ja 	zaidu-bna <a rnrin, und 
2) die Sctzung des Fath, indem man die Form des vorher-
gehenden Wortcs auf das Folgendc tibertragt, vgl. j 'a zaida- 
bna (arnrin. 	Es ist nothwendig, das 	Alif von ibn ortho- 
graphisch wegzunehmen, wenn es sich so verhalt. 

„Das Damm wird verlangt, wenn weder dem ibn ein 
Eigenname, noch dem Eigcnnatnen ibn sich anschliefst.” 

Erkl. 	Wenn ibn weder nach einem Eigennamen, noch 
nach ihm ein Eigenname steht, so Inas 	das Munada mit 
Datum stehn, und Fatl) ist verwehrt, vgl. 1) ja gularnu-bna 
(amrin; 	2). ja 	zaidu-bna 	abina. 	Der Eigenname muf13 
mit Damm und ibn mit Alif stehn, wenn es sich so verhalt. 

„Mit Damm oder im Accus. steht ein Wort, das beim 
Verszwang mit der Nimation steht. 	Dies hat •Statt bei den 
Fallen, in denen die Richtigkeit •des Damm liar ist. 

Erkl. 1st ein Dichter gezwungcn das Munada.  mit Tan-
win zu setzen, so bekommt dies Wort das Tanwin und steht 
mit Damm, auch konunt in gehorten Fallen der Accus. vor. 

Vgl. 	.;Heil Gottes o Regen (matarun) 	fiber sic, 	loch 
nicht iibcr dick o Regen (ja mataru) Heil." 

Vgl. 	„Sie selling ihre Brust meinetwegen und sprach, 
o `Adi (ja cadijjan), schon haben Bich bewacht die Wachter." 

„Beim Verszwang allein kann ja und al vcreinigt werden, 
aufser bei al-lahu und den als Namen gebrauchten Siitzen; 
am baufigsten ist al-lahumma mit der Stellvertretung; ab-
norm ist ja-l-lahumm a in Gedichten." 

Erkl. 	Die Partikel des Anrufs und al kann nur beim 
Namen Gates zusammenstehn, 	so wie auch bei Siitzen, die 
als Namen gebraucht werden, ausgenommen im Verszwang. 
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Vgl. „O ihr zwei Jiinglinge, die ihr beide entfloht, Mita .  
ouch uns ein Uebcl zuznziehen (fatja-1-1;ulamfini)."  

0 
"Beim Namen Gottes und den als Namen gebrauchten Satzen . 

ist dies mug lick, man sagt ja-l-labu mit der Trennung des 4, 

Hamz und der Verbindung desselben. 	Bei dem, dessen Na- 
men ar-rag'ulu muntalikun 1st, 	sagt man jft-r-rag'ulu 
muntaliku alcbil. Am haufigsten ist bei al-lahu die Form 
al-lahumina 	mit 	dem 	tas'dirten Mim, 	stellvertretcnd 	fur 
die Anrufspartikel. 	Abnorm ist die Vereinigung des Mim 
und der Anrufspartikel. 

Vgl. „Fiirwahr ich. wenn mein Schicksal herannaht, rufe 
aus j a -1-1 a h u m m a." 

v. 585. „Das Consequens des mit Danun stchenden Aluntida setze 
nothwenilig, wenn es annectirt und ohne al ist, in den Accus.; 
Vgl. azaidu da-l-hijali o laid dcr SChlauheit besitzende." 

Erkl. 	1st das Consequens des 	mit Pamm stehenden 
Alunticla annectirt und nicht mit al vel7schen, so 1st der Accus. 
nothwendig, vgl. jii zaidu ifIlliba .(ainrin. 

„Andere als solche Consequens setze in den Nominativ 
and Accus., und setze wie ein selbststiindiges Wort ein an- 
aereihtes Permutativ." 0  

• 

Erkl. 	Bei den Worten, weiche nicht wie das erwiihnte _ 
Annectirte sind, kann Nom. und Accus. stehn: das heifst bei 
dem mit al versehenen Annectirtcn und dem Einzelbegriff, vgl. 
ja zaidu-1-karimu, ma-l-abi. Das, was von der erklaren-
den Verbindung und der Bestittigung gilt, gilt such von der 
Sifa, 	vgl. ja rag'uld zaidun, 	iaidan und ja 	ta,mitnu 
ag'm dtina mid ag'm di n a. 	Aber das Verbindungswort der 
Anreihung ((atfu-n-nasaki) und das Permutativ (halal) ha-
ben die Regel eines selbststandigen Munadh. Sie miissen im 
Nominativ stehn, wenn sieEinzelbegriffe sind, vgl. j a rag'ulu 
zaidun und ja rag'ulu wazaidun; so wie sic im Aecusativ 
stehn miissen, 	wenn sie annectirt mind, 	vgl. ja zaidu aba 
(abdi-l-lahi und ja zaidu waabil (abdi-l-lahi. 

',Wenn das 	Wort in der Anreihung (al-mansnls) mit 
al steht, Bind beide Ausdrucksweisen moglich; doch wird der 
Nominativ vorgezogen." 

18* 
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Erkl. 	Das in der Anreihung stehende Wort kann .nur 
mit 	Damn 	stehn, 	wenn 	es 	ein 	Einzelwort ist. 	welches 
durch 	etwas 	anderes als al 	determinirt wird. 	1st es 	abet. 
(lurch al determinirt, sind Nominativ und Accusativ miiglich. 

' Das Gewiihltere bei al-Ijalil und Sibawaihi, denen Verf. iblgt, 
ist der. Nominativ, vgl. ja zaidu wa-l-gulainu, ma, vgl. 
1.1-ur. 34, 10. 	„P Berge, niacht wiederkehren 	mit ihm die 
• timme und die Vogel." 

- „Das mit al versehene ajjuha- hat eine Sifa nach sich, 
welche nothwendig bei dem Determinirten im Nominativ steht. 
ES kommt ajjuha da, und ajjuha-l-ladi vor; ajjun mit 
etwas anderem als diesem zu beschreiben wird verwOrfen." 

Erkl. 	Man sagt ja ajju ha-r-r a eulu und ja a j j u ha 
da und ja ajjuha-lladi facala kada. ajju ist als Munada 
ein auf Damm indeclinabler Einzelbegriff. ha steht pleonastisch, 
ar-rag'ulu ist dann Sifa zu ajju. 	Der Nominativ diesr 
Sifa ist nach den meisten Grammatikern nothwendig, weil sie 
eigentlich als Gegenstand des Rufs intendirt ist. al-Mazini er-
laubt als regelrecht den Accus., so wie man bei j a zaidu az- 
z arifu, fa den Accus. und Nom. setzen kann. 	ajju wird nur 
durch einen mit al verseheten Gattungsbegriff beschrieben wic 
mit ar -rag'ulu, oder mit einem Demonstrativum, vgl. j a aj- 
juha-  da, akbil, 	oder durch eine mit al 	versehene Con- 
junction ja ajjuhtt-lladl fdala kadft. 

v. 	590. „Das mit einem Demonstrativ Stehende-  ist wie ajjun 
hinsichtlich 	der Sifa, 	wenn die Weglassung derselben 	die 
Determination vernichtet." 

Erkl. 	Man sagt ja hada-r-rag'ulu. 	Der Nominativ 
von ar-rag'ulu ist nothwendig, wenn hadtt als Verbindung 
zum Vocativ gesetzt wird, wie auch der Nominativ einer Sift 
von ajjun nothwendig ist; 	Wird aber .das Demonstrativ 
nicht als Uebergang zu dem Vocativ • des ihm Nachfolgenden 
gesetzt, 	so ist "der Nominativ seiner Sifa 	nicht  nothwendig, 
sondern Nomin. und Accus. sind moglich. 

„Bei Fallen wie saccl u sacd a-1;-ausi 	wird das 	zweite 
in den Accus. gesetzt; das erste setze mit Damn oder Fatb, 
so wirst du es recht =ellen." 
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&d. Man sagt j A taimu taima 'a dijjin. Nothwendig 
steht das zweite im Accus.; beim ersten ist hingegen patnm 
mid., Fatll 	mZiglich. 	Steht 	das erste 	im Nomin. Inas 	das 
zweite im Accus. stehn, entweder als Bestatigung, oder we-
gen der Verschweigung von acni, oder als Permutativ, oder 
als erklarende Verbindung, oder als Vocativ. Wird das erste 
in den Accus. gesetzt, so ist es each Sibawaihi's Lehrweise 
an das nach dem zweiten Nomen Stehende annectirt, und 
das zweite zwischen dem Muclaf und Muclaf ilaihi pleonastisch 
eingeschoben. Die LehrweiSe von al-Mubarrad hingegen ist, 
dafs das Mudaf ilaihi des ersten, welshes gleich dem Mudtif 
ilaihi des zweiten ist, weggefallen sei, urspriinglich sei also: 
ja. taima (adijjin taima (adijjin. 	Das erste (adijjin fiel 
weg, da das zweite. darauf hinleitet. 

XLV. 	Das Munada annectirt an das JA 1; pers. 
(al-munadil al-miliittfu 	ila jit1-1-mutakallimi). 

„Bade das Munada, dessen Ende wetin es an Ja 1. pers. 
annectirt wird, keinen schwachen Buchstaben hat, wie (ab di, 
(abdi, (abda, (abda, abdijet." 

Erkl. 	Wird das Munada an Ja 1. pers. annectirt, kann 
es einen starken oder schwachen Buchstaben am Ende ha-
ben. 1st der Endhuchstabe schwach, so folgt das Wort der 
Regcl anderer Worte, 	wie bei der Annexion an Ja 1. pers. 
voraufgcht. 	1st derselbe 	aber stark, finden flint' Fulle statt: 
1) Wegnalime des Ja, 	so dafs man sich mit Kasr begniigt, 
vgl. jet (ab di, dies ist das haufigste; 2) die Setzung des Jet 
als ein ruhencles, 	vgl. jet (abdi; 	dieser Fall ist dem ersten 
zuniichst in Flinsicht der Haufigkeit; ,3) die Verwandlung des 
Jtt in Alif; da,nnWegnahme'desselben, so dafs man sich mit Fatly 
statt dessen bcgniigt, vgl. ja (abda;  4) die Verwandlung des 
Ja in Alif, 	doch so, dafs man es stehn Iiifst und das Kasr 
in Fat4 verwandelt, vgl. ja (abclit; 	5) die Setzung des Xi 
mit Fatl) verschen, vgl. j a (a b d i j a. 

„Fat!), 	Kasr 	und die 	Wegnahme des 	Ja, stcht 	fest 
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in j a -bna u in in i, ma; ja-bna (a m m i, ma: „o Sohn mciner 
Mutter, meines Ohms, du kannst dem nicht entgehn." 

Erkl. 	Wird das Munhda an ein, an Jti. I...pers. anaec- 
tirtes Wort annectirt, so mufs man JA, sctzen, aufser in Fallen 
wie i b nu u mm i, oder ibnu (am mi. 	JA wird hier wegge- 
nommen wegen des haufigen Gebrauchs und das Mim steht 
mit Kasr oder Fatly, vgl. „Komm heran, o Sohn meines Ohms 
(alsbil ja-bna %mina, nii)." 

„Beim Vocativ kommt abata, ti; ultimata, ti vor; setze 
es mit Kasr oder Fatly; fir a ist TA stellvertretend." 

Erkl. 	Beim Vocativ sagt man ja abata, ti; man dart 
Jit nicht sctzen, denn Ttt vertritt Jtt und man kann das Ver- 

• tretende und das Vertretene nicht zusammen bringen. 

- 	— 

XLVI. 	Nomina, die nothwendig int Vocativ stehn. 

(asmil'u lilzamat an-nida'). 

v. 595. „fulu 	ist eins 	von . den Wiirtern, 	die speciell nur im 
Vocativ vorkommen ebenso lu'mhnu, naumanu. Durchgan-
gig kommt zur Schmahung des Femininum die Form P. ba- 
b a ti vor, 	Bowie beim Imperativ 	eines dreiradietdigen Ver- 
bum. 	IIiiaAg wird zur Schmahung eines Masculinum die 
Form fucalu gesetzt, doch setze diese Forni nicht regelrecht. 
In der Poesie kommt fulu auch im Genitiv vor." 

Erkl. 	Nomina, die nur im Vocativ gebraucht werden, 
sind z. B. ja fulu = ja rag'ulu, ferner ja lu)mitnu in 
der Anrede an einen sehr niedrig Gesinnten; ja naumanu 
in der Anrede an einen sehr Verschlafenen. Dies kommt im 
Sprachgebrauch bei einigen 	bestimmten Fallen 	vor. 	Zur 
Schmahung und zurn Tadel des Femininum ist boil)) 1Vocativ 
durcbgiingig der Gebrauch der Form fa'ali indeclinable auf 
Kasr, vgl. ja lakia 	So ist auch der Gebrauch der Form 
fda 1 i , 	indeclinable auf Kasr, regelrecht von alien dreiradi- 
caligen Verben zur Ausdrtickung eines Imperativs, vgl. na-
zilli gleich in zil. Haufig ist der Gebrauch der Form fucalun 

old ini Vocativ, wenn man damit spccicll den Tadel eiues mann- 
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lichen bezeichnen will, 	vgl. ja fusaku; 	doch ist dies nicht 
als regelrecht anerkannt. 	Manche Nomina, die ntu speciell 
inn Yocativ gebraucht werden, kommen in der Dichtung vor, 
auch wenn sic nicht im Vocativ stchn. 

'Vgl. 	„Es irrte ab mein Kameel in der Wiiste bei ei- 
nem Geschrei (Commentary fi lag'g'atin); halt zurack diesen 
von jencin!,,  

XLVII. 	Der litilferuf. 
(al-is tigata). 

„Wird ein im Vocativ stehendes Wort zum Hiilferuf ge- 
setzt, so• stcht es im Gen. (birch la, 	vgl. ja la-l-murtatitt 
o zur Hiilfe Gott geliebter." 

Erld. 	Man 	sagt ja 	lazaidin 	li(amrin 	o 	laid 	zu 
Hiilfe dem `Anil•. Der zu IIiilfe Gerufene (al-mustat:rat) stela 
im Gen. 	dureh la; 	und der, fiir den man 	mn Hiilfe ruft, 
(al-mustaz.;atu !aim) 	dureh li. 	Das Lam stcht nun 	dcshalb 
mit Fatly bei dem MustaAat, weil das Munada an der Stelle 
eines Pronomen steht, und Lam bei einem Pronoinen Fath 
annimmt. 

„Setze Fatly bei 	dem Verbundenen, wenn man jtt wie- 
derholt; in andcren Fallen setzet Kasr." 

Erkl. 	Verbindet man mit 	dem Mustaght 	nosh 	einen 
anderen, wiederholtman entwedcr j a oder nicht. Wiederholt man 
dasselbc, so ist Fath des Lam nothwendig, vgl. ja, lazaidin 
ja la `a►nrin. \Viederholt man ja nicht, so ist Kasr nothwen-
dig, vgl. ja lazaidin licamrin, so wie such .1i nothwendig 
ist bei dem, nu► den num zur Hiilfe ruft (mustagat lahu). Itu 
Verse wird diese Regel mit den Worten, „in anderen Fallen 
bringet Kasr" d. l. in anU'eren Fallen als bei dcmn Mu staga t 
und dem damit verbundenen  zweiten Wort, mit dem ja wie- 
derholt wird, setzc nothwendig Lam mit Kasr. 	Es stela mit 
Kasr bei dem verhundenen Worte, mit dem ja nicht wiederholt 
wird and dem' Must ag at 1 ah u (ftir den man um Mace ruft.) 

„Das Lam des Mustagat wird von Alif vertreten, und v. son. 
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ebenso wie das Mustagat wird das eine Bewunderung enthal- 
tende Wort al-mu t a(ag'g'a b behandelt." 	 . 

Erkl. 	Man nimmt das Lam des Mustagat fort-und 
stellt, statt dessen Alif an's Ende des Worts als• Stellvertre- 
tung, vgl. ja, zaida Wamrin. 	Achnlich dem Mustagat, 
behandelt man (al-mutdag'g'ab) das Bewunderte, vgl. j a 1 a-
d-d a hij ati o fiber das Unglack und ja la-l-(ag'abi o fiber 
das Wunder. 	Diese 	stehn im Genitiv durch la, 	wie das 
Mustagat. Es vertritt das Alif das Lam in dem Muta(ag'-
g'ab (ja, -cag'aba, lizaidin). 

• 
XLVIII. 	Die Kiage. 

(an-nudbatt).  

„Das fur das Munada Geltende les auch fur das Mandeb 
(den Beklagten) gelten; das Indeterminirte wird nicht bei der 
Kiage gebraucht, wie auch nicht das unbestimmt Ausgespro- 
chene. 	In der Kiage steht das Conjunctionsnomen in Bezug 
auf die Person, welche bekannt ist, vgl. wa man hafara 
„Wehe iiber den Verlust dessen, der den Brunnen Zamzam 
gegraben." 

Erkl. 	al- m a,n d Ix' h ist der, 	fiber dessen Verlust 	man 
Schmerz empfindet, vgl. wa, zaidith und ckk, caber den man 
sich beklagt wa *ahrah. 	Nur das determinirte Wort kann 
in der Kiage stehn, nicht ein indeterminirtes, man sagt nicht 
wa rag'ul all; auch nicht das unbestimmt Atisgesprochene (al-
mubhamu), wie z. B. das Demonstrativ, man sagt nicht wa ha-
dab. Das Mau011 (Conjunctionsnomen) kann nur dann in der 
Kiage vorkommen, wenn es von al frei ist und dasselbe durch 
seine *Ea deutlich gemacht wird, vgl. „wehe caber den Ver-
lust dessen, der den Brunnen Zamzam grub." 

„Dem Ende des Mandeb fage Alif hinzu; ist der vor-
hergehende Buchstabe sixth Alif, so fallt es weg. Das Tan-
win des Wortes, wodurch der Sinn des Mandeb vervollitan- 
digt wird., 	ist 	dem Tanwin einer* San, ahnlich;* hiermit host 
du den Wunsch erreicht.” 
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Erkl. Es wird dem Ende des angerufenen Mandl% Alif 
hinzugefiigt; ein Alif, das diesem Alif voraufgehn sollte, wird 
weggenommen, vgl. wa m asah. 	Das Alif von Masa fallt 
weg, und man setzt das Alif, welches die Klage bezeichnet. 
So fallt auch nm Ende einer Sila oder eines anderen Wortes 
ein Tanwin in diesem Falle weg. 

„Setze nothwendig zu dem Endvocal einen correspondi- 
renden Consonanten hinzu, wenn das Fath Zweifcl crregt." 

v. 605. 

Erkl. 1st das Ende eines Wortes, woran Alif der Klage 
Bich hangt, ein Fan), so hangt man das Alif der Klage ohne 
Veranderung an, vgl. wit kulama allmadith; ist es aber 
ein anderer Vocal, ist ebenfalls Fath nothwendig, aufser, -wenn 
dasselbe Ungewifsheit bewirken wiirde. Ungewifsheit bewirkt 
es nicht in Fallen, wie w tt z aid hh, doch wiirde es dieselbe 
bewirken, bei Fallen wie wa kulamahith und wit gula-
makih, urspr. wit kulfimaki und wit kultunahu. 

Nothwendig ist die Verwandlung des Alif der Klage 
nach Kasr in Jil, und nach Kamm in Witw. Thiite man das 
nicht, sondern nalime pamm und Kasr weg, und setzte Fath 
mit dem Alif der Klage, so dafs man sagte wa gulamakah 
und wit kulamaheth: so ware die Form des Mandell) in der 
2. pers. fern., gleich der in der 2. pers. masc., ebenso diese 
Form in der 3. pers. masc. zu verwechseln mit 3. pers. fem. 
So sind 	die Worte Verf. 	zu verstehn. 	Ist das Ende des 
Mandhb mit den Vocalen Path Damm, ' oder-Kasr versehn, 
verbinde damit ein entsprechendes Waw oder Xi, wenn Fath 
Zweideutigkeit hervorriefe. 	1st dies aber nicht der Fall, 	so 
setze das Ende des Worts mit Fath und lasse demselben Alif 
der Klage folgen. 

„Das in der Pause stehende Wort vermehre um das Hh 
der Rube, wenn du willst, doch kann auch das Madda stehn, 
worauf dann das Ha nicht hinzutritt." 

.Erkl. 	Steht das Nlandab in der Pause, 	so stcht nach 
dem Alif das Hit der Ruhe (wit zaidith), oder man stellt die 
Pause auf Alif (wa, zaida), worauf man darn HA nicht mchr 
verbindet, aufser im Verszwang. 

Vgl. 	„Wohlauf o (Amr (Amr und (Amr, Sohn des 
Ynhairah." 

   
  



282 	Dee Wegwerfang eines Theils des 1Vorts. 

„Derjenigc, welcher ini -Vocativ das Ja als ruhend sich 
denkt, sagt w 5, (it bdi j a und wit (a b d tt." 

Erkl. 	Wird 	chi an Ja 1. pers. annectirtes Wort n?Ich 
der Auffassung desjenigen, der das Jit als ruhend betrachtet, 
als Marultib gcsetzt, so sagt man wa (abdij ft mit Falb des Ja 
und Anhangung des Alif der Klage oder j a (abcla mit Weg- 

.nahnie des Ja und Anhangung des Alif der Klage. 	Setzt 
man aber die Klage nach der Auffassung dessen, der Ja weg-
nimmt mid sich mit Kasr begniigt, oder nach der .Auffassung 
desson, der Jit in Alif und Kasr in Fath verwandelt, worauf 
er Alif wegnhnint und sich mit Fad) begniigt; oder nach des-
scn Ansicht das Ja sich in Alif verwandelt and dies dann bleibt; 
so sagt man w ft (abd a, nicht antlers. Setzt man in Klage nach 
der Weise dcssen, der das Ja mit Faith vcrsieht, so sagt man 
wtt (abdijit: nicht anders. 	Das Resume!: dais es nur zwei 
Ausdrucksweisen giebt, nanilich wit (abdij it and w A 'a b d it 
nach tier Auffassung (lessen, der Jit in Ruhc versetzt. 	, 

XLIX. 	Die Wegwerfung eines Theils des Worts. 
(at-tark im). 

„Beim 	Tarbint 	ni llll it 	das Ende 	des 	im 	Vocativ 	ste- 
henden 	Wortes 	weg, 	vgl. 	ja. 	suca 	bei 	dein 	der 	• iu ft J*,  ,i, 
Su'ild." 

Erkl. at-tarbim bedeutet nach dean allgemeinen Sprach-
gebrauch die Sanftmachunerr" des Tones. 

Vgl. 	„,Sic hat eine Haut wie Seide, und eine Sprache, 
eine sanfte (mit sanften Randern) nicht geschwatzig und nicht 
zu karg." 

In der grammatisehen Terminolc,gie ist tarti,iin die Fort-
nainne der Endbuelista,ben eines Worts brim Vocativ. 

„Gestatte ' das Tarbim ganz allgemein bei jedern Wort, 
das 	durch Hit 	im Fein. steht und 	das 	(lurch 	die 	weg_ 

v. 610. nalune desselben iin Tarbim steht. 	Die Form lafs dann so 
vollstandig (nimm nichts weiter fort). Verwellte das Tarbini bei 
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den Worten, die von diesem Ha frei sind, die Eigennamen 
ausgenommen, welche aus vier und mehr Radicalen bestehn, 
und ohne Annexion oder Satzbildung vollendet sind." 

Ericl. 	Das Muniida mufs entweder dutch Ha im Fem. 
stehn oder nicht. 	Bildet es durch Ha das Fem., kann man 
es in das Tarbim setzen, d. h. gleichviel, ob es Eigennamc 
ist, 	vgl. fa tima tu oder nicht, 	vgl. eftrijatun; gleichvicl, 
ob cs mchr als drei Buchstaben hat wic in dem Beispiele, 
oder nur drei Buchstaben, 	\Vie eat un, 	also j It fit tim a, ja 
ea' r ij a, j a s'it , 	*vgl. „o Schaafe, steht still", mit Wegnahtne 
des to Fem. wegen des Tarbim, hicrauf wird nichts weitcr 
weggenommen. 	Der zweite Theil besteht aus solchen Wor- 
ten, die nicht durch Ha das Femin. bilden. 	Dies° Wortc 
stehn nur unter Bcdingungen im Tarbim; 1) mussen sic vier 
Buchstaben oder mehr haben.; 2) niiissen sie Nomina propria 
scin; 	3) dUrfen sic nicht solehe Composita sein, 	die durch 
Annexion oder Satzbildung gebildet sind. Von (utm an und 
edfar bildet man '11 t ma und eacfa. 	Ausgeschlossen sind 
also Worter, dic nur drei Buchstaben haben, ferner Wafter, die 
keinc Eigennamcn Bind und nach der Form fffilun gehn; fer-
nor Composita, die durch Annexion, wie 'fib du s'amsin, oder 
durch einen vollstandigen Satz, wie s'ilba Isarnahft„ gebildet 
sind. — Reines von diesen steht im Tarhim, wogegen das -durch 
Mischung Zusammengesetzte (tarkibu mazein) durch die Weg-
nahme seines Endes im Tarbim steht. Dies Letztere lii,fst Bich 
aus den Worten des Verf. entnehmen, da er es nicht als Aus-
name sctzt. Bei dem, dcssen Name mddi k ariba ist, sagt 
man j A m dd 1. 

„Mit dem Endbuchstaben ninun den voraufgehenden weg, 
wcnn dies ein weicher und ruhender Servilbuchstabe ist, der 
zu vier oder mehreren voraufgehenden Buchstaben hinzutrat. 
Eine Meinungsverschiedenheit ist nur bei Wttw and JA, de-
ncn Fat4 voraufgeht.” 

Erld. 	Nothwendig muirs mit dem Endbuchstaben der 
voraufgehende wegfallen, wenn derselbe ein Servilbuchstabe 
ist, der schwach und ruhend steht, 	und als der vierte oder 
cin noch spaterer auftritt, vgl. `u t mhn, m an §ti r; 	man sagt 
ja (utma, und j tt m anu. 	1st clieser Buchstabe weder ein 
serviier, vgl. In u 13  t it r u n, noch ein schwacher, vgl. fi rya 	n u, 
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noch ruhend, 	vgl. k an aw warun, noch endlich der • vierte, 
vgl. mag'i dun, so ist die Wegnahme desselben nicht ge- 
stattet, 	vgl. ja mu bt a, ja is an a w w a, ja, in a g'i. 	\Vas ii"- 
r`a u n u und seinesgleichen betrifft, 	d. h. diejenigen Worte, 
vor dessen Wom oder Ja ein Fat!) voraufgeht, vgl. gurnaik, 
so ist dabei eine Meinungsverschiedenheit. al-Farra)  und al- 
G'armi sagen, dafs beide wie maskinun und znanerrun 
gehen, man sage j a firia und j a gurn a. 	Andere Gramma- 

• tiker  behaupten, dies sei nicht gestattet, man sagt nach ihnen 
ja fieau und ja gurnai. 	 • 

„Das Ende eines zusammengesetzten Wortes ninon fort, 
selten ist das Tarbim _eines Satzes, das hat (Amr berichtet." 

Erkl. 	Voraufgeht, dafs das (lurch Mischung zusammen-
gesetzte Wort im Tarbim stehn Urine, hier erwahnt nur Verf., i 
dafs man das Wort (lurch die Wegnahme des Endes in daS 
Tarbim stelle. 	Von mddi kariba sagt man ja ma(di. 

Wie erwiihnt ist, steht das in einer Satzbildung Zusam-
mengesetzte nicht im Tarbim; doch erwiihnt Verf. hier, dafs 
es selten im Tarbim 	stehe und dafs (Amr, d. i. Sibawaihi 
(Atnr ist sein Name, Alml-bas'r sein Zuname und Sibawaihi 
sein Beinarne) dies von deu Arabern berichtete. 	Doch was 
Sibawaihi bestimmt im Capitel vom Tarbim angieht, ist, data 
dies nicht geschehe. 	Verf. aber verstand ans..  einigen seiner 
Worte in einigen Capiteln von der Rclativ-Beziehung, 	dafs 
er 	dies 	erlaube, 	man 	sage 	von 	ta'abbata 	s'arr an, ja 
ta'ahbata. 

v, 	615. „Supponirt man, nach der Wegnahme des Wegfallenden, 
so behandle das Uebrige, wie man gewohnt ist. 	Supponirt 
man nicht das Weggenonune, behandle das Wort so, als ob 
es urspriinglich durch den letzten iibrigbleibenden Consonan- 
ten abgeschlossen wiire. 	Nach der ersten Auffassung sprich 
bei tamfid ja t Emil , und nach der zweiten ja taini." 

Erkl. 	Bei dem im Tarbim ' stehenden Worte sind zwei 
Formen moglich: 1) dafs man das Weggenommene suppo- 
nirt; 2) dafs man es nicht supponirt. 	Das Erstc bezeichnet 
man als die Wortform dessen, der die Buchstaben erwartet, 
das Zweite als Wortform dessen; der die Buchstaben nicht 
erwartet. — Setzt man das Tarbim nach der Form des (das 
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Uebrige) Erwartenden, liifst man das Uebrige midi der Weg-
nalune, so wie.es war mit Vocal oder ruhend; man sagt von 
&Jar, ja g'acfa und von llitrit ja 1) ari. Setzt man das Tar-
tim nach der Weise des (das Uebrige) nicht Erwartenden, so 
setzt man das Ende des Worts, wie man damit verfahren 
wiirde, wenn dies das Ende des Wortes wirklich ware. Man 
setzt es indeclinable auf Pamm und behandelt es als volt-
standiges Nomen, man sagt ja 10ru, ja g'a(fu. Bei tamad 
sagt man nach der Form dessen, der die Buchstaben erwartet, 
ja tarntl, mit ruhendem Waw und nach der Form dessen, 
der die Buchstaben nicht erwartet j a tami, das Waw in 3a 
und das Pamnr in Kasr verwaridelt, da man es als vollstan-
diges Nomen behandelt und kein declinables Nomen sich fin-
det , dessen Ende Wftw mit voraufgehendem Pamm ware, 
ohne dafs Wilw nicht in Jft und Damm nicht in Kasr ver-
wandelt wiirde. 

„Setze die erste Weise nothwendig bei Worten wie 
muslimatun; gestatte beide Weisen ,bei Worten wie inns-
lainatu." 

Enid. 	Steht im Tarljim ein. Wort, in dem Ta fem. den 
Unterschied zwischen Masc. und Femin. billet, wie in mus - 
limatun, mufs man dasselbe in das Tarbim nach der Weise 
des (das Ende) Erwartenden setzen. Man sagt also j a inns- 
lima. 	.Man darf eg nicht nach der Weise des (das Ende) 
nicht Erwartenden behandeln, man sagt nicht ja muslimu, 
damit dies Wort nicht mit dem Vocativ des Masc. verwechselt 
werde. 	Aber ein Wort, das TA fem. nicht zum Unterschied 
zwischen Masc. und Fem. hat, wird auf beide Weisen behan-
delt, von maslarnatu sagt man ja maslamu, ma. 

„Wegen des Verszwangs setzt man das Tarbim, ohne 
dafs das Wort int Vocativ steht, doch mufs dasselbe nun 
Vocativ geeignet rein." 

Erkl. 	Nach dem 	Voraufgehenden ist das Tar:Jun die 
Weenahme der letzten Buchstaben in einem Wort, das im 
Vocativ 	steht. 	Bisweilen wird wegen des Verszwangs das 
Ende des Wortes genommen, wenn es auch nicht im Voca-
tiv steht, unter der Bedingimg, &Cs es itherhatipt zum Vo-
cativ passe. 
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Vgl, ,Xiirwahr wic trench ist der Mann, (lessen Fcuer- 
glans 

 
Tarif, 	Sohn des Malik (ibnu mttli), in. der Nacht des 

Hungers und dcr Kiihe von ferne crblickt." 	 • 

L. 	Die specielle Hervorhebung. 
(al-ihtisis). 

r. um Das Illtisas ist wic ein Vocativ ohne j it, wie der Aus-
date': aj j u It ti - l -fat A. in der Folge nach ur g'(n i. Bisweilen 
kommt dies ohnc ajjtin als Folge von al vor, vgl. wir, ich 
meine sAraber, die freigebigsten der Spendenden." 

Erkl: 	Das IttiOs gleicht dem Vocativ der Wol•tform 
nach, doch ist es in dreierlei Hinsicht von ihm verschieden: 
1) Steht mit ihm 	keine Partikel 	des Vocativ; 	2) mufs Him 
etwas voraufgelm; 3) steht al bci ihm. 	Vgl. „Ich thue das 
und das, ich der Mann (af`alu kadA, ajjulta-4.-rag'ulu)," und 
den Ausspruch des Propheten: „Wir Schaaren der Prophe-
ten, nicht werden wir beerbt, was wir hinterlassen ist Gottes-
schatz nahnu mdtts'ira rest. abupu mdtts'ira-l-anbijtei." 

LI. 	Die Warnung — die Anstachclung. 

(at-tandir — al-igra'). 

	

„Ein Warnender setzt 	ij j 'ak a und 	a s'-s'arr a, so wie 

	

iihnliche Ausdriicke durch 	ein 	nothwendig 	verschwiegenes 
Wort in den Accusativ. Ohne ein Verbindungswort gilt dies 
bci ilia; bci anderen Fallen ist- die Verbergung des Verburn 
nicht n6thig, 	aufser bei einem Verbindungswort oder ciner 
Wiederholung, vgl. acl-q.aigam ft, a 4.- daigama den Liiwen, 
den Lawen, oder „du Nachtwandler." 

Erkl. 	Die Warnung ist die Aufmerksammachung des 
Angeredeten auf etwas, wovor er sich buten mufs. Gescbieht 
diese durch i jj Aka und verwandte Formen:  nmfs man &is 
in den Accusativ Setzende verschweigen, 	gleichvicl 	ob ein 
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Verbindungswort sich vorfindet oder nicht, vgl. i jj aka w a- 
s'-s'arra. 	ij jai: a 	stela 	iw 	Amis. 	(lurch cin 	nothwendig 
'teggenommenes Verbum, d. i. dich Warne ich; zum zweiten 
vergleiche 	i jjfika an tafcala kadil, d. h. dich warne ich 
dam., dais du so thust. 	Geschieht die \Varnung ohne ij- 
jlika und (-lessen Verwandten, so braucht man nicht das in den 
Accusativ Setzcndc zu verschweigen, aufser wenn eine Ver 
bindungspartiltel 	ski' vorfinclet, 	vgl. nazi 	ra?sak a wa-s- 
saifa: o Milzin hate dein Haupt und vermeide das Schwert; 
oder wenn das \\Tort  doppelt steht, 	vgl. den Lowen, 	den 
Liiwen, d. i. hate dich vor. — Steht aber das Wort mit ei-
ner Verbindungspartikel oder eincr Wiederholung, so ist die 
Vnrschweigung und Setzung des in 	den Aeons. stellenden 
Wortes miiglich, (loch itann man es auch hervortreten lassen, 
vgl. al-asada oder il)dar al-asada. 

„Abnorm ist ijjfija noch abnormer ij jiihu o ihn, wer 
dies als regelrecht betrachtct, schweift vow graden Wege ab." 

v. 625. 

Erkl. 	Das Watt 	der Warming ist, 	dal's sic sich aid' 
die 	zweite Person 	beziche, 	abnorm ist 	sic bei 	der ersten 
Pergon, vgl. „hatet Euch vor mir, and dais einer von Euch 
den Kasen nehme." Noel' abnormer ist die \Varnung bei der 
dritten Person. 	Vgl. „Wenn der Mann die Sechzig erreicht, 
nchme er sic!). in Acht, (fa'ijjiihu) und hate sich vor jungen 
Miidchen." 	Dergleiehen wird in keiner Weise als regelrecht 
betrachtct. 

„Den Angestachelten (all-mupyil) behandle wie den Ge- 

nn 	
durchge- warnten, doch ohne Wit in jeder Hinsicht, die wir 

in o .  r3 	cren sind." 
Erkl. 	Die Anstachelung 	al-igril? 	ist das Geheifs fir 

den Angeredeten. sich an etwas Lobliches zu halten. 	Diese 
gleicht der \Varnung darin, dais wenn eine Verbindungspar- 
tikel oder eine NViederholung vorkommt, 	man nothwendig 
das in den Accusativ setzeude Wort verschweigen Innis, wo 
nicht, 1st das nicht nothwendig. 	i j j a wird hierbei nicht gc- 
setzt. 	Ein Beispiel, in dew die Vcrschweigung des in den 
A ccusativ 	setzenden 	Worts 	nothwendig 1st, wire ablik a 
aljaka deinen Bruder, deinen Bruder, oder ati aka w al- ih-
s  a n  a, . ilailii deinen Bruder und das Wohlthun gegen ihn. 
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Ein Fall, in deco Verschweigung nicht nothwendig 	wiire, 
ware aljaka, d. h. halte dich an deinen Bruder. 

LH. 	Die Nomina des Verbum und des Rufes. 

(asnau-l-arali wa-l-aswitti). 

„Ein das Verbum vertretendes Wort wie s'atttina ein 
grofser U-nterschied, sah schweig, nennt man ein Nomen 
des Verbum. 	Ebenso ist awwah und mah enthalte dich. 
In der Bedeutung des Imperativ, vgl. ftmina, kommen diese 
Nomina 	haufig vor; in anderer Bedeutung 	wie z. B. 	waii 
weh und hailiftta welt entfernt, stehn sie schen." 

Erkl. Nomina des Verbum sind Wortc, die an der Sidle 
der Verba hinsichtlich 	des Sinnes 	und der Rection 	stchn. 
Hilufig haben sie den Sinn des Imperativ, vgl. mah = uk- 
fuf enthalte dich und 	&mina in der Bedeutung istag'ib 
erhore. 	Auch stehn diese Nomina im. Sinne des Perfectum, 
vgl. s'attana = iftar4i, es ist ein Unterschied, 	s'attana 
zaidun wacamrftn; haihftta = bacuda wie haihftta-l-
catslisu fern ist der Karneol (wenn man den..Sicgelring ver-
loren hat); auch stehn diese Nomina, im Sinne des Imper- 
fectum, vgl. awwah ,----- 	atawag'g'du ich Icicle Schmerzen; 
wai = dg'abu ich wundere mich. 	Beide FaIle sind nicht 
als regelrecht bestimmt. 	Bei den Nomen, die den Vocativ 
erfordern, ist gesagt, dais der Gebrauch der Form facali als 
Nomen des Verbum indeclinable auf Kasr als regelrecht ftir 
alle dreiradicaligen Verba gelte, vgl. darftbi. 	Dies erwiihnt 
Verf. hier nicht, 	da er 	sich mit jener Erklarung begnii- 
gen kann. 

„Zu den Nomen des Verbum gehort (alaika uncl dtl-
nalta nest ilaika, so sind auch ruwaida und balha No- v. 630. mina des Verbum, wenn sie einen Accus. regieren; bewirken 
sie aber den Genitiv, so sind sie zwei Masdar." 

Erkl. 	Unter den Verbalnomen giebt es welche, die ur- 
spriinglich ein Zarf Bind oiler durch eine Partikel in Genitiv 
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steim, vgl. (alaika zaidin halte dich an Zak!, oiler ilaika 
' zu dir, d. i. bleib wo du bist; ferner danaka zaidin, d. i. 

f;4's ihn. 	Andcre Worte werden als Verbalnomen 	und als  
111a0ar gebraucht wie rusvaida und balha. Steht das Wort 
nach diesen beiden im Genitiv, so sind sie beide 111a0ar, vgl. 
ruwaida zaidin = irwild a zaidin; ruwaida steht durch 

' chi verschwiegenesVerbum im Accus. Folgt ihnen aber einWort 
int Amts., sind sie als- zwei Nomina des Verbunt zu betrachten. 

„Diesem Nomen gebiihrt die Rection .des von ihm ver-
tretenen Wortes; stelle ihncn das, was sie regicren, nach." 

Erkl. 	Dem Nomen des Verbum steht die Rection zu, 
welche dent Verbum gebiihrt, das sie vertreten; hat das Ver-
bum nur einen Nominativ, ist das Nomen verbi ebenso: so 
enthalten sah und mah zwei verborgene Pronomina gleich 
dem uskut und ukfuf. 	In haihata zaidun steht zaidun 
im Nominativ wie es durch bacuda geschieht. 	Regiert das 
Verbum den Nominativ uncl Accusativ, ist das Nomen des 
Verbum ebenso, vgl. dartiki zaidin = adrikhu und da- 
rabi catnran. 	In beiden Nomen des Verbutn sind verbor- 
gene Pronomina und zaidin und (amr an stehen (lurch diese 
Nomina in dem Accusativ. 	Das Regime des Vsrbalnomen 
Inas nothwendig nachstehn und da'rf nicht vorgestellt werden, 
entgcgengesetzt dem Verbum. 

„Bestimme die Indetermination den mit der Nunation 
stehenden Worten; die Determination ist bei den anderen liar." 

Erkl. 	Das Zeichen, dais die sogenannten Nomina des 
Verbum wirklich Nomina sind, ist, dais die als Nomina des 
Verbum bezeichneten Wortc das Tanwin sich aultiingen, vgl. 
sah, 	:.111i.n; hajjahal, hajjahalan, lun. Sic hangen sich 
die Ntination an, um die Indetermination zu bezeichnen. Die 
mit dem Tanwin stehenden Worte sind indeterminirt, die ohne 
dasselbe stehenden aber determinirt. 

”Die dem. Nomen deS Verbum iihnelnden Worte, durch 
die 	unverniinftige Wcsen angeredet werden, setzt man als 
Nomina des Lautes (Interjection); so auch die Worte, welche 
nur einen Laut vollstiindig nachahmen, vgl. kab. 	Beide 
Gattungen 	sind indeclinable, 	und dies wird als nothwendig 
verlangt." ' 

19 
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Erkl. 	Die Interjectionen sind `Norte, die wie die No- 
mina des Verbum behandelt 	werden, insofern man sich mit• 
ihnen zum Ausdruck 	einer Anrede an das 	Unverniinftive, 
oder zur 1Viedergabe eines Schalles begniigt. 	— 	Vgl. zum 
ersteren 	hall, 	zur Anhaltung 	der Pferde, 	(adas 	ftir 	das 
Maulthier; zum zweiten kab fur den Schlag des Schwertes 
und ghls ftir den Raben. Die Nomina des Verbum und des 
Tons sind alle indeclinable. 	— 	`Vie beim Capitol iiber das 

- Indeterminirte und Determinirte voraufgeht, sind die Nomina 
des Verbum indeclinable, da sie der Partikel darin gleichen, 
dais sic Verba vertreten und 	keinen Einflufs erleiden. 	Die 
Interjectionen sind indeclinable wegen ihrer Achnlichkeit mit 
dem Nomen des Verbum. 

LIII. 	Die beiden Min der Bestatigung. 

(nfinti-t-tankidi). 

v. 	635. .,Das Verbum erhiilt eine Bestiitigung durch zwei Mtn, die 
wie die beiden Niin in idha,banna rind aksidanhumh sind." 

Erkl. 	Dem Verbum hangen sich zur Bestatigung zwei 
Nun an; das Eine ist das Sebwere, vgl. idhabanna, und 
das andere das Leichte, vgl. alsidanhuiiita. Beide konamen 
zusammen im 1iur. 12, 32. vor. „Fiirwahr er wird eingelter-
heft und wird zu den Gedeuraithigten gehiiren." 

„Diese 	beiden N6n verstarken 	den Imperativ und das 
Futur, 	wenn sie urn 	eine Forderung oder Bedingung zu 
bezeichnen vorkommen, und dem i in m h folgen. Ferner stehn 
sie als 'positives Futur im Schwur. 	Selten folgen sie nach 
m ft, lam, la oder einer andern den Nachsatz bedingenden 
Partikel aufser imma. 	Das Ende der bestiitigten Verbal-
form setze mit Fatly, vgl. ubruzan." 

Erkl. 	Man hangt die beiden Mtn der Bestatigung an 
den Imperativ, 	vgl. idrib an zaid a n und an das Futurum, 
welshes eine Forderung anzeigt (litadribanna) oder das als Be-
dingung vorkenunt, nach dem durch ma bestiirkten in, vgl.., 
Knr. 8, 59. 	„Und welche du irgend (irnia) im Kampfe 

   
  



',Ana-mania& 	 291 

, fangst, 	bewege durch 	sic die Hinterstehenden zur Flucht." 
Dasselbe. findet statt 	bei einem Futur, 	das als Nachsatz zu 

''',1's.em positiven Futur-Schwur steht, 	vgl. w a-l-lahi 	lata- 
dribanna zaldfin; ist derselbe nicht positiv, with er nicht 
durch Mtn bestatigt, vgl. wa-l-lahi la 	taPal k ada; 	so 
verhalt es sich auch wenn der Schwur im Praesens steht, 
vgl. wa-l-lahi lajakiamu zaidun. Selten tritt dieses Niin 
zu einem Imperfectum, das nach dem pleonastischen ma steht, 
ohne dais dasselbe von in begleitet ware. 	Vgl. „Gewifs mit 
irgend einem Auge werde ich dich hier sehn bicainin mit 
arajannaka, hahuna"; ebenso ists bei einem Imperfectum, 
das nach lam steht. 

Vgl. 	„Es wird ihn der Unkundige so lange er ihn 
nicht kennt, fir einen S'ail3 halten, der mit dem Turban auf 
seinem Thron geschmackt ist." 

Ebenso verhalt es sich mit dem Imperfectum, das nach 
dem negativen la steht, 	vgl. Kur. 8, 25. 	„Hiitet euch vor 
.einem Unheil, 	welches nicht 	diejenigen von Each, welche 
Unrecht gethan haben, ausschliefslich treffen wird." — Eben- 
falls 	sind 	diese 	Nan 	selten bei 	dem 	Imperativ, 	welcher 
nach den Partikeln der Bedingung oteht, i mm a ausgeiiommen. 

Vgl. 	„Wenn du von ihnen einen fassest, so komint er 
nimmer wieder; der Tod der Bani Ic.utaiba kiihlt deinen 
Zorn."  

Das durch Nftn bestatigte Verbum ist unflectirbar auf 
FA, wenn ihm nicht ein Alif, Ja oder Waw des Prono-
men folgt. 

„Bezeichne ein solches Imperfectum vor einem aus schwa-
chen Buchstaben gebildeten Pronomen mit den Vocalen, die 
als hotnogen bekannt sind. 	Nimm diese Pronomina weg, v. 640. 
Alif ausgenommen; und ist der letzte Buchstabe des Verbum 
ein Alif, 	so setze (lurch dasselbe eine nicht auf Wow oder 
dit im Nominativ 	stehende 	Form, mit ja., 	vgl. iiajanna, 
"(Pin. Nimm Alif weg, wo these hoiden Buchstaben (Wkw 
"er JO im Indicativ stein. 	Beim '‘Vaw und a wird ein 
homogener Vocal erzielt, vgl. ibs'ajin j  A hindu mit Kasr 
und j'a Vautnu ihs'awun mit Pamin. Verfolge die Analogie 
glcichmiifsig. fortbildend." 

19* 
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Erkl. 	Das durch 	diese Nan bestatigte Verbum steht„ 
wenn das Alif des Dual oder Witw des Plural oder Ja 2. pers. 
fem. mit ilun verbundcn wird, 	mit bath vor dem Alif, .tit 
panun vor dem Waw, uncl nit Kasr vor dem Ja. Das Pro-
nomen fallt weg, wenn es Whw oder Ja ist, and bleibt, i•enn 
es Alif ist. Vgl. tadribaani, tadribunna und tadribinna 
'fiir 	tadribaninno„ 	tadribilnanna 	und 	taclribinanna. 
Das Nun fallt weg, weil ahnliche Buchstaben sich hier ein-
ander folgen, dann wird Wftw und Ja weggenommen, weil 
zwei ruhende Buchstaben zusammenstofsen und so entstehn 
diese Formen. 	Alif Nit - nicht weg wegen seiner Leichtig-
keit, so entsteht die Form tadribtinni. Das Damm bleibt um 
Waw, und Kasr urn Ja anzudeuten. 	Dieses gilt, wenn das 
Verbum drei starke Radicale hat. 	Hat es aber einen schwa- 
chen, kaun das Ende durch Alif, Whw und Ja gebildet wer- 
den. 	Ist WhW oder Ja der Endbuchstabe, 	&lit derselbe 
wegen des MIA,  und Ja des Pronomen aus und der vor 
dem Wilw des Pronomen stehende Buchstabe versieht sich 
mit Danun, mit Kasr der vor dem Ja des Pronomen, vgl. 
taf2;zilna, 	tarnAna, 	tagzina, 	tarmina. 	Hi ngt man an 
diese Formen das Nan der Bestatigung, behandelt man sic 
wie die Verba mit starke:a Stammbuchstaben. 	Man nimmt . 
das Mtn des Indicativ und Waw und Ja der Pronomina weg, 
vgl. tagzunna, 	tarmunna, tagzinna, tarmir  nna. 	Dies 
findet stutt, wcnn das Nun der BestiltigUng sich auf Waw 
oder a 	(als Ausdruck 	des Subjects) stlitzt: 	stiitzt es 	sich 
aber auf Alif, so wird das Ende der Form nicht weggenom-
men, sondern Alif bleibt und der ihm voraufgehende Buch-
stabe wird mit einem homogenen Vocal, d. i. FA versehn, 
vgl. tagzuwanni, tarmijanni. 	Ist der Endbuchstabe des 
Verbum Alif und steht das Verbum im Indicativ mit anderen 
Buchstaben als Wftw und Ja, wie z. B. mit Alif und dem 
verborgenen Pronomen, so wird das Alif am Ende des Verbum 
in 	Ja verwandelt und mit Fatly 	versehen, 	vgl. 	i ssaj a nni, 
ts.s'ajanni, 	iscajanna. 	Hat 	aber • die Form im 	Indicativ 
ein Whw oder Ja als die in ihm liegenden Subjecte, so wird 
Alif weggenommen und es bleibt Fatly das (laver stand, wah-
rend Waw mit pamm und Ja mit Kasr steht, vgl. i t, s'a-
wunna und its'ajinna. So ist's, wenn das Ntin der Bestii- " 
tigung  sich diesen Formen anhangt; ist das aber nicht der Fall, 
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so steht weder Waw mit Damm noch Ja mit Kasr, sondern 
" beide stehn in Ruhe, tab s'aun a, tabs'aina, i bs au, i bs'ai. 

' '-- „Das leichte Nun der Bestatigung steht nicht nach Alif, 
sondern nur das Verstiirkte, das Kasr des Nun ist gewohnlich." 

Eric!. Das leichte Nun der Bestiitigung steht nicht nach 
Alif, man sagt nicht i 4ri ban, sondern es mufs das tas'dirte 
mit Kasr sein iclribanni, 	entgegengesetzt dem Jftnus, 	der 
das leichte Nun nach Kasr erlaubt; 	bei ihm nulls 	dasselbe 
auch mit Kasr stehn. 

„Man fage ein Alif vor dem Nan der Bestatigung hinzu, 
wenn man ein Verbum, ,dafs aich an das Nun femin. anlehnt 
mit dem bestatigenden Nun versieht. 

v. 645. 

Erkl. 	Wird das Verbum, 	welches sich an das Nun 
feminini lehnt, mit dem Nun der Bestatigung versehn, so mufs 
man das Nun feminini and Nun der Bestatigung durch ein 
Alif trennen. 	Dies geschieht' wegen des Wiclerwillens 	den 
man hat, hhnliche Buchstaben auf einauder folgen zu Lassen, 
man sagt i4ribnanni. 

„Nimm ein leichtes Nun 	der Bestiitigung wegen eines 
ruhenden folgenden Buchstaben wog; dasselbe geschieht nach 
einem anderen Vocal als Fath, wenn du abbrichst. 	Stelle, 
wenn du das Nun in der Pause weggenommen hast, die drei 
Buchstaben wieder her, welche Seinetwegen in der Verbindung 

IP ausfielen. Setze an die Stelle des Nitn nach einem .Fath ein 
Alif in der Pause, vgl. fir Wan liifa. 

Erkl. 	Folgt 	dem durch 	cin 	Icichtes Nftn 	bestatigten 
Verbum ein ruhender Buchstabe, so mufs das NOn wegen des 
Zusammenstofses' zweier 	ruhenden 	Consonanten 	wegfallen, 
vgl. idriba-r-rag'ula urspr. idriban ar-rag'ula. Das Nun 
der Bestatigung fiel weg, well es mit einem ruhenden Buch-
staben zusammentrifft, d. i. mit dem Lam der Determination. 

Vgl. 	„Verachte nicht den Armen yiellcicht, dafs du ei- ^ 
nes Tages tief dich beugst, wahrend das Schicksal ihn crhebt." 

So nimmt man auch das leichte Nun der Bestiitigung in 
der Pause, wenn es nach einem anderen Vocal als Fath, d. h. 
!tacit Panyn. uud Kam. steht; claim stellt man das wieder her, 
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was wcgen des Nan cler Bestatigung wegfiel, vgl. '06 b un 
in der Pause idri b A; 	iclrib in in der Pause idribi. 	Man 
nimmt das leichte NCtn der Bestatigung wcgen der Pause wee 
und stellt das Wilw oder A wieder her, welche man wegen 
des Nem der Bestatigung genommen. 	Steht das leichte Nitn 
der Bestatigung nach einem Fat11, 	setzt man statt des Nan 
in der Pause ein Alif, vgl. fir Wriban icirib a. 

LIV. 	Die zweite Declination. 

_ 	(ina hi jansarifu). 

„Die Flexion (as-sarf) ist ein Tanwin, das auftritt, um 
eine Qualitatabestimmung darzuthun, in Folge deren das No-
men vollstandig flectirbar ist." 

Erkl. 	Gleicht das Nomen der Partikel, so heifst es in- 
declinable (mabni) 	oder unflectirbar (gairu mutamakkinin); 
gleicht es 	nicht der Partikel, 	heifst es 	declinable (mu'rab) 
und flectirbar (mutamaldtin). 	Das flectirbare Nomen zerfallt 
in zwei Klassen: 1) das dem Verbum gleichende, dann heifst 
es schwach declinirt (grairu-l-munprif) oder „flectirbar" nicht 
durchaus (mutamakkinun kaira amkana); 2) das dem Verbum 
nicht gleichende, dies heifst vollstiindig declinirbar (mu4arif) 
oder flectirbar 	durchaus 	(mutamalticinun anilcana). 	Zeichen 
der 	vollstandigen Declinabilitiit d. i. der 	ersten Declination 
ist, dafs das Nomen im Genitiv Kasr hat, sei es, dafs es mit dem 
al oder der Annexion, oder ohne beide steht; ferner dafs die 
Flexion eintritt, d. h. das Tanwin, weiches weder das der Gegen-
iiberstellung (mukabala), noel] das stellvertretende ist, und wel-
ches eine Qualitatsbestimmung bezeichnet, die darin besteht, dais 
sie das Nomen berechtigt als vollstiindig declinable bezeichnet 
zu werden, d. h. dafs das Nomen dem Verbum nicht gleiche) 
vgl. marartu 	bi&,ulamin, 	wagultimi zaidin  wa-l-gu- 
lam  i. 	— Das Tanwin der Gegeniiberstellung ware das in 

*) Denn das Verbum hat zwar Norninativ-Indicativ ar-r a f`u unit 
den Accusativ-Subjunctiv an-nasbu, aber nicht den Genitiv al-g'arru. 
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adricet tin und das Tanwin fern. plur. saints. Das Tanwin der 
Stellvertretung ist das in g'a w A rin, da es Jft vertritt. Dies 
sf....t.A auch bei der unvollstandigen Declination. — Dem un- 
vollstandig 	declinablen 	Worten 	hiingt 	sich 	dieses 	Tanwin 
niche an; dasselbe steht im Gen. durch Fath, wenn es nicht 
annectirt wird, oder al nicht davortritt, vgl. allmadu. Wird 
es aber annectirt oder' tritt al davor, so steht es im Genitiv 
durch Kasr, vgl. bPalimadikum, hi-l-allmadi. Dem Nomen 
wird die Flexion nur dann verwehrt, wenn dabei zwei Ursachen 
von den neun Ursachen sich vorfinden oder eine von ihnen die 
an der Stelle von zweien steht. 	Die neun Ursachen sind in 
zwei Verson iusanunengefarst. 	 • 

Vgl. 	1) 	„Abweichung 	(die 	Bildung durch 	Aende- 
rung 	der 	Form); 	2) Eigensehaft eines 	Adjectiv; 	3) Fe- 
minhium; 	4) Determination; 5) Fremdnamigkeit; 6) Plural; 
7) Zusamrnensetzung; 8) das servile Nun mit vorhergehen- 
dem Alif; 9) die Verbalform. 	Diese Regel ist nur annahe- 

• rungsweise Bestimmung." 	 . 
Das 	an 	der Stelle von zwei Ursachen 	Stehende ist 

1) das verkiirzbare Alif feminini, vgl. bit bl A oder das ver- 
langcrte, 	vgl. hamra3u; 	2) 	der„Plural, 	der die 	aufserste 
Lange erreicht hat, al - g'anacu -1- m u tan A h 1, vgl. In a s ttg'idu.. 
Dariiber handeln wir noch besonders. 	- 

„Alif fern. verwehrt ganz allgemein deco Wort, welchem 
es sich anschlicfst die Flexion, wie es auch immer steht." 

v. 

Erkl. Das Wort, in welchem Alif fem. sich findet, kann 
nichi die vonstandige Flexion haben, gleichviel, oh Alif das 
Verkiirzbare 	oder 	das Verliingerte 	ist; 	gleichviel, 	ob das 
Wort als Eigenname auftritt oder nicht. 

„Das Alif fern. verhindert die Flexion der Vermehrungs-
buchstaben in der Form fag A,n u bei einem Eigenschaftswort, 
dafs frei davon ist mit TA fetn. beschlossen zu werden." 

Erld. 	Dem Nomen wird die Flexion verwehrt, wenn es 
• als Eigenschaftswort steht und 	die Sylbe Ann 	pleonastisch 

hinzutritt , 	unter der Bedingung, dafs seen Fetnininutn nicht 
durett Tit fern. gebildet werde, vgl. s akr A nu. 	Dies hat die 
vollstiindige-  Declination 	tricht, 	da 	es 	als Eigensehaftswort 
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steht Lind Anti als Vermehrung dazu tritt; auch die gestellte 
Bedingung erfiillt ist; denn man sagt beim Femininurn nicht 
sakrAnatun, sondern sakrti.• Steht aber das Masculinuni-in 
der Form fdlanu und das Fetnininum als fdlanatun, so hat 
diese Form die vollstandige Declination, vgl. rag'ulun &a i- 
fanitn fern. saifanatun. 

„Ein urspriingliches Eigenschaftswort and die Form a f`a I u 
bilden nicht das Femininum durch Ta." 

Erkl. Das Eigenschaftswort wird gehindert (an der voll- 
standigen Declination) unter der Bedingung, dafs es urspriing- 
lich, 	d. h. nicht zufiillig sei; wenn noch hinzukommt, 	dais 
es nach der Form- aralu geht und TA fem. nicht annimmt, 
vgl. ahm aru. 	Nimmt aber these Form Tft fern. an, so hat 
sic die vollstandige Flexion, vgl. a r m al un fem. a r m al a t u n, 
wahrend ahmaru die Flexion nicht hat, da man im Femin. 
hainrieu sagt. 	Dicses Wort ist an der Flexion verhindert., 
weil es ein Eigenschaftswort ist und eine Verbalform 	hat. 
Ist aber das Eigenschaftswort zufallig wie z. B. 	arb dun, 
das nicht urspriinglich 	ein Eigenschaftswort, sondern Zahl- 
wort ist und dann als Eigenschaftswort gebraucht wurde, so 
bat dies keinen Einflufs die vollstandige Flexion zu verwehren. 

„Setze ohne Einflufs auf die Declination das zufallige Ei- 
genschaftswort, vgl. arb dun und das zufallige Nomen; so 

v, 	6.'5. 
verhillt sich adharau Fessel, well es urspriinglich als ein Ei-
genschaftswort gesetzt war, lessen vollstandige Flexion ver- 
wehrt ist; 	ag'dalun, 	abjalun, 	arttn 	haben 	vollstandige 

*Flexion; bisweilen aber setzt man sic als verwehrt davon." 

Erkl. 1st das Nomen nach der Form araI u als Eigen- 
schaftswort gebraucht, so ist es nicht ein urspriingliches, son- 
dern nur 	ein zufalliges, vgl. arbdun. 	Dann setze es un- 
wirksana, 	d. 	h. 	beriicksichtige 	es 	nicht 	in 	Ilinsicht 	der 
Verwehrung der vollstandigen Flexion, wie man auch das 
4ufiillige Nominelle unberiicksichtigf lafst in Wortcn, welche 
urspriinglich 	Eigcnschaftswortc 	waren; 	vgl. 	a d h am u 	fiir  
kaidun. 	Denn 	dies ist 	urspriinglich 	ein 	Eigenschaftswort 
fiir etwas, 	worm eine Schwiirze ist, 	dann wird 	es wie die 
Nomina von jedweder Fessel gebraucht, aber trolzdent ver 
wehrt man es von der vollstandigen Flexion in Hinhlick auf 
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den Ursprung. 	Worte wie ag'dalun fiir den Habicht, all- 
jalun 	fiir den Vogel 	und af(fin fiir die Viper sind keine 
E:genschaftsworte. 	Ihr Recht ware die vollstiindige Flexion 
zu haben, doch vcrsvchren einige ihnen dieses, weil sic den 
Schein des Eigenschaftsworts in ihnen bertieksichtigen, 	vgl. 
ag'dalu der Starke, al3jalu mit der Bedeutung der Verstel-
lung, afca mit der Bedeutung des Verwerflichen. Man findet 
sic ohne die vollstandige Declination, weil sie eine Verbalform 
haben, und zweitens Eigenschaftsworte zu sein scheinen. Ge- 

- wiihnlich giebt man ihnen aber die vollstandige Declination, 
da, sie nicht wirkliche Adjectiva sind. 

„Die Verwehrung tines abgeleiteten Wortes, das zugleich 
Eigenschaftswort ist, findet bei den Worten matna, tulatu 
und uljaru statt. 	Die beiden Paradiginata matna und tu- 

, la tu werden so von den Zahlen eins bis vier gekannt.” 

Erkl. 	Zu den die vollstandige Flexion verweigernden 
Worten gehiirt die -geiinderte Form des Nomen und das Ei- 
genschaftswort. 	Dies bat statt bei den Zablwortern, die in- 
declinable auf fucaln und mafcalu stehn. 	tulatu ist abge- 
leitet von talatatun talatatun und 	matna von itnani 
it nani. — Diese beiden Paradigmata finden sich bei den 
Zahlen von 	eins bis vier, 	auch hiirt man sic fiir die • von 
fiinf und zehn. 	Einige meinen, 	sie lumen auch von 6, 7, 
8 und 9 vor. 	Ferner gehort zu den Formen, welche die 
vollstandige Flexion deshalb nicht haben, weil sie abgeleitet und 
Eigenschaftsworte sind, 	so u ha ru von abaru. 	Als seines 
Erge bnifs - stellt sich aus den Worten Verf's. dar, 	days das 
Eigenschaftswort, wenn es an u als Vermehrungsbuebstaben 
hat, wenn es dem Verbum gleicht, und abgeleitete Formen 
bietet, an der vollstiindigen Flexion verhindert ist. 

”Verbiirge Pluralen, die den Paradigmen m aftt,' i 1 u und 
in aftl'ilti ahnlich sind, die Verwehrung von der vollstandi- 
,r r,en Flexion." 

Erkl. 	Die zweite Ursache, welche selbststandig fur Bich 
die Verwehrung 	der 	Flexion 	bewirkt , 	ist 	der 	rnaglichst 
lunge Plural. 	Dieser umfafst alto Plurale, 	nach deren Alif 
noch zwei Buchstaben, oder drei, von denen der mittelste 
ruhend 	ist," folgen, vgl. masag'idu, 	ma0bilpt. 	1st der 
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Plural den Formen mafacilu und 	rn afacilu ahnlich, so ist 
derselbe von, der Flexion verwehrt, wenn auch der Anfangs- 
buchstabe 	nicht Mint 	ist, 	vgl. clawaribu 	und 	Isanadilh. 
Ist jedoch der dritte Radical mit einen Vocal versehen steht 
die Flexion, vgl. tf, aj a ls il a tu n. 

„Ein mit einem schwachen Buchstaben versehenes Wort 
wie al-Wawari las. lin Nomin. und Gen. wie 	sari 	sich 
abwandeln." 

Erkl. 	Ist dieser d. h. , der 	moglichst lange Plural mit 
einem schwachen Stammbuchstaben am Ende verschn, so lafst 
man denselben sich wie die defectiven Formen abwandeln, vgl.. 
sarin. Man setzt sie mit Tanwin und supponirt Nomin. und 
Genit. Das Tanwin steht an der Stelle des weggefallenen a,. 
Im Accus. setzt man das Ja und versieht es mit Path ohne 
Tanwin, vgl. g'awilrin Acc. Wawftrij a, urspriinglich im Nom. 
g'awariju; 	das Ja fiel 	weg, 	und an seine Stelle trat das 
Tanwin. 

60. „Das Wort sari wil u hat mit diesem Plural eine Aehu-
lichkeit, welche eberifalls die Flexionsunterlassung erfordert." 

Erkl. 	sarawilu, da es die FOrm des moglichst langen 
Plural hat, ist an der vollstandigcn Flexion gehindert, indem 
es jenem Plural gleicht. Einige meinen, dies Wort konne mit 
der Flexion und ohne dieselbe stehn; Vert: wait aber die 
Auffassung, dafs es sich nicht vollstandig flectiren lasse. 

„Wird durch die erwalinte Form ein Eigenname oder 
etwas dem ahnliches bezeichnet, 	so ist die Verwehrung der 
Flexion richtig."  

Erkl. 	Wird 	ein moglichst 	langer Plural 	oder etwas 
ihm durch 	die Aehnlichkeit der Form sich anschliefsendes 
als 	Nomen proprium 	gesetzt, 	so 	wird 	Hun 	die 	Flexion 
verwehrt , 	da es 	als 	Eigenname 	steht 	und 	den 	frem- - 
den Worten gleicht. 	Denn kein Lrabischer Singular geht 
nach dieser Form. 	Von 	einem Eigennamen 	masag'idu, 
m a:A bil)u gebraucht man nur die schwache Declination. 

„Dem Nomen proprium verwehre die vollstandige Flexion, 
a•enn 	es in enger Zusammensetzung 	verbunden ist, 	vgl. 
ma`dikariba.” 	 . 

* • 
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Era 	Die Flexion ist verwehrt durch die Eigenschaft 
. des Nomen proprium und die Zusammensetzung, vgl. macdi-
lw!ribu iin Nomin., maMikariba im Gen. und Ace.; ba'l a- 
b alcku, ka. 	Man iibt die Flexion auf den zweiten Theil 
aus und verwehrt die vollstandige, 	da das Wort ein Eigen- 
name und zugleich zusammengesetzt ist. 

„So verhalten sich auch 	die Nomina propria, 	die die 
zwei Vermehrungsbuchstaben der Form fa` lanu enthalten, 
vgl. kata,fanu, 4bahanu." 

' Erkl. 	Dem Nomen wird die vollstandige Flexion ver- 
wehrt, wenn es als Nomen proprium steht und die beiden 
Vermehrungsbuchstaben anu darin Bich finden. Man verwehrt 
die Flexion airs diesen beiden Griinden. 

„So verhalt sich auch ganz allgemein ein Femininum 
auf 'la fern. Als Bedingung, unter der ihm die vollstandige 
Flexion verwehrt wird, 	ist gestellt, dafs das Wort meiter als 
drei Buchstaben habe, oder wie g'aru, salcaru, oder zaidun, 
als Name einer Frau, nicht eines Mannes, sei. Zwei Behand- 
lungsweisen giebts fir die Eigennamen, welche weder eine 
friiher vorhandene Masculin-Form 	noch 	eine 	fremdartige 

v. 665. 

Form hatten wie hin du; doch ist,'-die Verwehrung richtiger.” 

Erkl. Die vollstandige Flexion wird auch verwehrt durch 
die Eigenschaft des Nomen proprium und das Femininum. 
Steht this Wort durch lift fern.' im Femininum, so ist die 
vollstandige Flexion 	ganz allgemein verwehrt, 	d. h. es gilt 
gleich, 	ob der Eigenname ein Masculinum bezeichnet, 	vgl. 
tall-lath, oder ein Femininum wie fatimatu; gleichviel, oh 
es meter als 	drei Buchstaben hat oder nicht, 	vgl. t ub-atu, 
ta, 15.ulatu, ta. 	1st das Wort durch die Beziehung Femi- 
ninum, d. h. ist es Nomen proprium far ein weibliches We-
sen, so besteht es entweder aus drei Buchstaben oder aus meh- 
reren. 	Besteht es aus mehreren, so hat es die vollstandige 
Flexion nicht, vgl. Zainabu, ba, sucadu, da. 	Hat es nur 
drei Buchstaben, von denen der mittlere vocalisirt ist, so hat es 
auch die vollstrindige  Flexion nicht. 	Ebenso hat es dieselbe 
nicht, 	wenn der mittlere Buchstabe 	vocallos and das Wort 
cin fremdes ist, vgl. g'firu oder von einem Masculinum auf 
ein Femininum ubcrtragen ist, vgl. zaidun als Name einer 

,, • 
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Frau. 	Verhalt sich aber das Wort- nicht so, niimlich so fern 
der mitticre Buchstabe zwar vocallos steht, . doch 	das Wort 
weder fremdartig noel' von einem Masc. auf' ein Fem. filar-
tragen ist, so hat es sowohl die vollstandige Flexion als die 
Verwehrung davon, doch -ist die Verweltrung besscr. 

„Das durch die urspriingliche Setzung und (lurch 	die 
innere Determination Fremdartige kann, wenn es drei Bucli-
staben iiberschreitet, die vollstandige Flexion nicht haben." 

	

Erld. 	Die vollstandige Flexion beim Nomen wird auch 
vcrhindert durch die Fremdartigkeit und die innere Deter- 

	

mination. 	Die Bedingung davon ist, days es in der fremden 
Sprache ein 	Eigenname 	mit mehr • als drei Radicalen sei,,  
vgl. i bra hi in u, ismd ilu. Diese Worte habeti die vollstan-
dige Flexion nicht, da sie Eigennamen und fremdartig sind. 
1st das fremdartige Wort nicht Eigenname in der fremden 
Sprache, 	sondern in der arabischen, oder ist es in beiden 
indeterminirt, vgl. liglmun als Eigenname und nicht als 
solcher; 	so setzt 	man das Wort mit vollstandiger Flexion. 
Auch giebt man die vollstandige' Flexion den fremdartigea 
Eigennamen mit drei Buchstaben, gleichviel ob der mittlere 
Buchstabe mit Vocalen oder ohne Vocal steht, 	vgl. s'a, t a- 
run, rad-lin. 

„Da,sselbe ist der Fall mit Wortern, welche Formen ha-
ben, die dem Verbum speciell zukommen oder iiberwiegend 
von diesem gebraucht werden, vgl. abma du, ja(l Ct." 

Erkl. 	Die vollstandige Flexion des Nomen findet nicht 
statt, wenn dasselbe ein Nomen proprium ist und nach ciner 
Form geht, die dem Verbum durchaus oder vorzugswcise 
zukommt; 	1) Speciell sind dem Verbum zugetheilt die For- 
men, welche sich aufser beim Verbum nur selten finden, so 
fdilu , fa' (al u. 	Nennt man einen Mann duribu, oder 
k al lam u, verwehrt man diesel)]. Nomen proprium die voll- 
standige Flexion. 	Die Formen, welche beim Verbum fiber- 
wiegen, sind die, welche haufig beim Verbum gefunden wer- 
den, 	oder die einen Zusatz 	haben, 	der auf eine Verbal- 
Eigenschaft, und nicht auf eine Nominal-Eigenschaft hinleitet, 
vgl. it midu, if 3 bdu. Diese beiden Formen sind beim Verbum 
haufig aber nicht beim Nomen, vgl. die Imperative der •dreiradi- 

• • 
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caligen Verba idrib, isma(. Gebraucht man daher it ma,du, 
4bdu 	als Nomina propria, 	so haben 	sic die vollstiindige 
Irkxion nicht, da 'sic Eigennamen und zugleich Verbalforrnen 
sind. — 2) Formen wic ahmadu und jazi du. 	Hamz und 
Ja driicken im Verbum Eigenschaften, 	d. i. die erste oder 
dritte Person, dock nicht im Nomen Eigenschaften aus. Diese 
Form ist aberwiegend verbal, d. h. sie findet sich dort vorzugs-
weise.. Die vollstiindige Flexion ist diesen Formen verwehrt, 
weil sie Eigennamen sind und Verbal-Formen haben. 	1st 
abet die Form weder speciell dem Verbum zugetheilt noch da 
iiberwiegend, so ist die Flexion nicht verwehrt, vgl. 4 ar abun. 
Denn diese Form findet sich beim Nomen und Verbum 
gleich oft.  

„Die Wortformen, in denen ein Alif zum Anschlufs 
hinzugefiigt wird, werden, wenn sie als Eigennamen gesetzt 
werden, nicht flectirt." 

Erkl. Die vollstandige Flexion ist dem Nomen verwehrt 
wegen der Bedeutung als Eigennamen und des verkiirzbaren 
Anschlufs-Alifs, vgl. calVi., arta. 	Diese haben die Flexion 
nicht, 	da sie als Eigennamen stehn und das Anschlufs-Alif 
haben, welches 	dem Alif fenainitli 	in der Hinsicht glcicht, 
dais die Formen, 	in denen es sich findet, in diesem Fall, 
d. h. wenn sie als Eigennamen gebraucht werden, das Ta 
fern. nicht annehmen. 	So bildet man von callsa nie callsa- 
tun, wie man von hubla nicht hublatun bildet. 	Ist das 

. 

Wort mit dem Anschlufs-Alif kein Eigenname wie (allsa und 
art a bevor sie als Eigennanien gebraucht warden, so haben 
sie die Flexion, 	denn in diesem Zustande 	gleicht das Alif 
in ihnen nicht dem Alif feminini. Dasselbe findet statt, wenu 
das Anschlufs-Alif gedehnt ist 	wie ( ilba'un. 	Man fleetirt 
das Wort, 	worin es vorkommt, sei es Eigenname oder ein 
Unbestimmtes. 

• - 
„Der Eigenname hat die vollstiindige Flexion nicht, wenn 

er durch Abweichung entstanden ist, wie die Form fu`alu 
der Bestiitigung oder wie t u`a I u. 	Die Abwcichung und in-. 
nere Bestimmtheit bewirken die schwache Declination von 
saharu, 	wenn damit die Individualisirung 	(d. h. die Be- 
schrankung aid den heutigen Tag) bezeichnet wird." 

^V. 670. 
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Erkl. 	Die vollstiindige Flexion 	eines Nomen, 	das als 
Eigenname gebraucht wird odcr demselben gleicht, und in 
dem die Abweichung stattfindet, 	wird stets verwehrt. 	DZ.s 
geschieht 	an 	drei 	Stellen: 	1) bei 	den Bestiitigungs- 	d. i. 
Verstiirkungs-Worten der Form fitalu. 	Sic 'haben die voll- 
standige Flexion nicht, da sie den Eigennamen iihneln mid 
man 	in 	ihnen 	abgewichen ist; 	vgl. g'umdu 	urspr. g'a- 
ntA, wet. tun, denn der Singular ist eanictOu, man weicht also 
von g'ardawatun zu g'um du ab. 	Diese Form ist determi- 
nirt lurch die 	supponirte Annexion 	d. i. g'u in duliun n a. 
Die Definition dieser Worte ist der Definition der Eigenna- 
men 	darin iihnlich, 	dais auch sie 	determinist sind doch in 
der Wortform eigentlich nichts determinirendes liegt. 2) Die 
Eigennamen, bei denen man zu der Form fttalu abweicht, 
vgl. cumarrt urspr. (A,mirun. Diese haben die Flexion nicht, 
da sie als Eigennamen stehn und in ihnen die Abweichung 
statt hat. 3) sa.4ara, wenn man damit einen bestimmten Tarr 
bezeichnen will, vgl. „ich loam zu dir Freitag morgen (gPtuka '9 

jauma-l-g'uiltati 	sal)ara)." 	sati a,ra 	hat 	die 	Flexion 	nicht, 
wegen der Abweichung, und weil es dem Eigennamen iilm-
lich ist, denn man weicht hier von as-sabar a, das ein be-
stimmter Begriff ist ab. Da'S bestimmte Wort mufs ttrspriing- 
lich mit al stehn und man weicht hier davon ab. 	Die Be- 
stimmung von sal) ar a gleicht der Bestimmung des Eigen- 
namen von der Scite, dais man es 	nicht mit dem Artikel 
ausspricht. 

„Seize indeclinable auf Kasr 	die Form factili als einen 
Eigennamen Feminini. 	Dies ist iihnlich dem g'us'amu. Bei 
den Tamimiten flectire das indeterminirt Stehende von alien 
den Worten, auf welche die Determinirung Eindruck machte." 

Erkl. 	1st der Eigenname nach der Form fa'A li, 	vgl.. 
badami, so haben die Araber zwei Behandlungsweisen. Die 
Ijig'aziten lassen es indeclinable auf Kasr, vgl. 4adfi.mi; die 
Tamimiten flectiren es nach der schwachen Declination, da 
es als Eigenname steht und die Abweichung in ihnen ist, 
urspr. 1)adimatun, 	rakis'atun, 	worauf man zu hadfimu • 
und ralhs'u abwich, wie man von (a.mirun mid g'fis'imun 
zu %marl.' und g'us'amu abwich. Verf. giebt an, dals das Wort, 
welches die vollatandige Flexion aus dem Grunde nicht hat, Weil 
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es als Eigenname steht und dazu noch eine andere Ursache hatte, 
* die vollstandigc Flexion bekomme, wenn die Eigenschaft des 
•Zgennatuen dadurch, dais das -Wort indeterminirt steht, wcicht; 
da dann die eine Ursache entfernt ist, und eine Ursache die 

• 

Verbinderung an der Flexion nicht bewirken kann, vgl. in a(d I-
karibun, gata fan un, fatimatun etc., die alle Eigennamen 
waren 	und &shall; 	die 	vollstandige Flexion 	nicht batten, 
weil 	dazu noch 	eine Ursache 	hinzuliam. 	Setzt man diese 
%\rortc 	aber 	indeterminirt, 	so 	haben 	sic 	die 	vollstandige 

•Flexion, 	weil nun die eine Ursache 	entfernt ist, 	indem sie 
nicht als meter als Eigennamen stehn. 

Das Resume: 	Die Eigennamen haben die vollstandige 
Flexion nicht, bei der Zusammensetzung, der Vermehrung 
durch anu, dcm Femininum, der Fremdartigkeit, der Ver- 
balform, 	dem verkiirzbaren 	Anschlufs-Alif, 	und der Ab- 
weichung. 

• „Die defectiven Formen .von ihnen wablen in Hirer Flexion 
die Weise von g'aw arin." 

Enid. 	Alle defectiven Formen, deren entsprechende Pa- 
radigmata bei dem vollstandigen starken Verbum die vollstiin-
dige Flexion nicht batten, verhaltv Bich ebenso, aufser dais 
sie wie g'aw arin darin gehn, dais sie im Nominativ - und 
Genit. mit dem stbilvertrctenden Tanwin stehn und im Accus. 
Fath ohne Tanwin haben, vgl. lsficlin 	als Eigenname einer 
Frau. Denn das entsprechende Paradigma beim starken Ver- 
hum ware 46,6 b u als Eigenname einer Frau. 	Dies hat die 
vollstandige Flexion nicht, da es als Eigenname steht und Fe-
mininum ist. So hat auch lsadin die vollstandige Flexion nicht, 
da es 	als Eigenname und als Femininum steht. 	Es gleicht 
dem g'awarin darin, dais es am Encle Ja mit voraufgehen-
dem Kasr hat und ebenso geht. 

„Wegen Verszwangs und entsprechender Stellung wird v. 675. 
das Wort flectirt, 	dem diese Flexion verwehrt war. 	Auch 
wird bisweilen  das Flectirbare nicht flectirt." 

.. 

Erld. 	Beim Verszwang !calm das unvollstandig Flectir- 
bare 	vollstanclige 	Flexion 	haben, 	vgl. 	„Schau 	aus 	mein 
Freund, ob dui nicht Kameelreiterinnen siehst (min 	a..cti'ini)." 
Dies ist haufig und hierin stimmen die Basrenser und Ku- 
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fenser iTherein. Auch kommt die Flexion wegen der entspre- 
eheuden Stellung vor, vgl. Ii.Tur. 76, 4. 	„Furs und Nacken- ' 
fessel im Feuer." 	sail/sill-in ist bier flectirt, weil es in dor 
Steflung dem Nachstehenden entspricht. 	Die Verhinderung 
des 	vollstand►g flectirbaren \\rorts  an 	der Flexion wird im 
Verszwang von einigen erlaubt, 	von anderen aber, niimlich 
den moisten Basrensern verwehrt. 	Man beritft Bich in Hin- 
sicht der Verwehrung auf die Stelle: 	„zu denen, welche sie 
gezeugt 	haben, 	gehiirt 	der (Amir 	der lange und 	breite." 
Man verwehrt hier dem (tImir die Flexion, wahrend loch 
nur die Eigenschaft als Eigenname hervortritt. 

LV. 	Die Declination des Verbum. 
(i`rabu-l-fili). 

„Setze 	ein Imperfectum 	in,  den Nominativ 	(Indicativ), 
wenn es von einem Regens des Accusativ . (Subjunctiv) und 
des G'azm frei ist, vgl. t a sca d u." 

Erkl. Ist das Imperfectum von einem Regens desAccu-
sativ (Subjunctiv) und einem Regens des G'azm frei, so stcht 
es im Nominativ (Indicativ). 	Man streitet dariiber, was den 
Indicativ bewirke. 	Die Einen meinen, 	es stehe im Indica- 
tiv, 	da es an der Stelle des Noinen stehe; 	in z aidun ja- 
dribu stehe jadribu an der Stelle von d 4ri b un und des- 
halb 	sei es 	im Nominativ (Indicativ). 	Auch sagt man, 	es 
stehe im Indicativ, 	weil es frei 	sei von 	einem Regens des .. 
Accus. (Subjunctiv) und einem Regens des G'azm, so ist die 
Meinung des Verf.  

”Durch lan setze in den Subjunctiv, wie auch durch kai 
und an; dies letztere darf aber nicht nach einem Verbum 
des Wissens stehn. 	Durch an nach zanna setze den Sub- 
junctiv, halte aber auch den Indicativ fiir richtig. 	Im letz. 
teren Fall, 	halte es fiir clas aus an na erleichterte an; 	dies 
ist durchgangig." 

Erld. 	Das Imperfectum steht im Subjunctiv, wenn bei 
ih►n eine denselben regierende Partikel steht d. i. Ian, kai, 
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an, idan, vgl. lan adriba, g'Ptu likai atacallama, uridu 
. an takilma und idan ukrimaka im Nachsatz von atika. 

S',`..-,ht an melt canal a und solchen Verben, die etwas Siche-
res bezeichnen, so Inas der Indicativ des Verbum folgen, und 
in diesem Fall ist an aus anna erleichtert, vgl. calimtu an 
jakilmu 	urspr. annahu jaktimu, 	an ist das 	erleichterte 
anna; das Nomen desselben fiel weg und es bleibt nur das 
liabar. Dieses an regiert nicht den Subjunctiv, denn es hat 
nur der Form nach 	zwei Buchstaben, 	ist aber eigentlich 
dreibuchstabig; jcnes hingegen ist zweibuchstabig der Form 
and dem Wesen nach. Steht an nach zanna und dgl., d. h. 
den Verben, die das Wahrscheinliche bezeichnen, so sind 
bei dem 	folgenden Verbum 	zwei Auffassungen 	miiglich:• 
1) der Subjunctiv, in dem man an als eine den Subjunctiv 
regierende Partikel 	behandelt; 	2) der Indicativ, da es aus 
dem schweren anna erleichtert ist, vgl. zanantu an ja- 
k Ctm u, 	j als ti m a. 	Die restitutio 	beim Indicativ: 	z a n ant u 
annahu jal“imu. an  ist das erleichterte anna, sein Nomen 
fiel aus, und es blicb das Habar, niimlich das Verbum mit 
seinem Subject. 

„Einige setzen an 	da, wo es richtigerweise die Rection 
haben konnte, ohne Rection, inctm sie es als das ihm ver-
wnndte ma betrachten." 

• 
Erkl. 	Einige Araber geben dem den Subjunctiv regie- 

renden an keine Rection auf das Verbtim Imperfect. 	Wenu 
an auch nicht nach den Verben, die das Gewissc oder das 
Wahrscheinliche bezeichnen, steht, so tritt doch das Verbum 
each 	ihnen 	in 	den 	Indicativ, 	indern 	diese 	es 	vie 	das 
verwandte masdarartige ma betrachten, weil beide ma and 
an das getnein Itaben, dais sic Bich durch das Masdar wie- 
derherstellen lassen. Man sagt uridu an talstimu, 	vie man 
sagt (ag'ibtu mirnma tafalu. 

„Man setzt durch Man das wirldiche Futurum in den v. 689 

Subjunctiv, wenn es voransteht und das Verbum gleich nach 
ihm verbunden ist, oder dicht vor demselben der Schwur 
steht; 	Subjunctiv und Indicativ sind beim Verbum mi;glich, 
wenn Wan nach einer Verbindungspartikel steht." 

Erkl. 	;clan gehOrt zu den den Subjunctiv regierenden 
20 
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Partikeln, 	doch regiert es den Subjunctiv nur unter Bedin- 
gungen: 1) mufs das Verbum wirlclich Futurum scin; 2) mufs 
es am Anfang stehn; 3) darf zwischen ihm und dem Sub- 
junctiv keine Trennung 	eintreten; 	vgl. 	Mika, 	Antwort: 
idan ukrimaka. 	Ist aber das Verbum flack ihm Praesens, 
so steht cs nicht im Subjunctiv, vgl. u llibbulca, Antwort .id an 
azunnuka 0.dilsan; 	azunnu steht bier im Indicativ. 	So 
muCs auch 	das nachstchende Verbum im Indicativ folgcn, 
wenn idan 	nicht zu Anfang steht, vgl. zaidun idan ju- 
kr im uka. 	Geht dem idan eine Verbindungs-Partikel vor- 
'auf, so ist beim Verbum Indicativ und Subjunctiv moglich, 
vgl. wa'idan ukrimuka oder ukrimaka. 	So ist auch der 
Indicativ 	nach idan nothwendig, wenn zwischen idan und 
dem Verbum eine Trennung eintritt, vgl. idan zaidun ju-
krimuk a. Geschieht jedoch die Trennung durch den Schwur, 
so steht das Verbum im Subjunctiv, vgl. 	idan wal-lahu 
ukrimaka. 

„Zwischen la und dem Lam des Genitivs ist das Her- 
vortreten von 	an, 	das den Subjunctiv regiert, nothwendig. 
Fehlt la, so regiert an, sei es, dais es hervortritt oder ver-
schwiegen ist. Nach der Negation von lc tins, mufs man nothwen-
dig an verschweigen; so w:ird auch nach au, an lessen Stelle 
richtigerweise llatta oder illa stein kann, an verschwiegen." 

Erkl. 	Unter den iibrigen, den Subjunctiv regicrenden 
Partikeln 	hat an speciell 	die Eigensehaft, 	dafs es sichtbar 
hervortretend 	oder verschwiegen 	regiert. 	an tritt sichtbar 
hervor, wenn es zwischen dem Lani, des Genitivs und dcr 
Negation 	la steht, 	vgl. g'Ptuka 	Walla. 	tadriba 	zaidun. 
Aloglicherweise 	kann man an beryortreten lassen, 	wcnn es 
nach dem Lam des Genitivs steht uncl die Negation la nicht 
dabei ist, vgl. g'i'tuka 1Pal,sra'a und Wan ara'a.. 	So vor- 
hiilt es sich, 	wenn das negative Icana ihm nicht vorangeht. 
Ist dies aber der Fall, mufs man an nothwendig verschwei- 
gen, vgl. ma  kit na zaidun lijdra la, 	vgl. Kur. 8, 33. 
„Nicht ist Gott, dais er sie bestrafe, wiihrend du unter ih- 
nen." 	Nothwendig mufs an nach dem nu, das durch batta 
oder 	illy restituirt wird, 	verschwiegen 	werden. 	an 	wird 
(lurch hatta restituirt, wenn das Verbum vor ihm zu denje-
nigen gehiirt, die eine nach und nach aufhiirende Handlung 
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bezeichnen. 	Es wird (lurch Wit restituirt, wenn es nicht so 
ist; zum Erstcn: 

Vgl. „Ich %verde das Schwere lcicht linden, bis dais (au) 
ich .die Wiinsche erreiche. 	Nur dem Ausharrenden geben 
sich die Hoffnungen zur Leitung hin." 

Vgl. zum Zweiten: 	„Venn ich nur die Lanzen tines 
Stammes 	beflihlte, 	so zerbrach ich ihre Kniichel 	(unteren 
Enden), aufser wenn sic (au) recht standen." - 

„Nach 	4at ta ist ebenfalls die Verschweigung von an 
nothwcritdig, vgl. „sei giitig, damit du den Traurigen erfreust 

v. 685. 

(1)atta tasurra)."  

Erkl. 	battit gehiirt zu den Partikeln, die nach sich die 
Vcrschweigung von an verlangen, vgl. sirtu hatta adbula-
l-balada „ich ging, damit ich endlich eintritte in die Stadt." 
1) at t 	ist eine Partikel 	des Genitivs und ad b u l a 	steht im 
Subjunctiv dumb ein nach hatta supponirtes an. So verbiat 
es sich, wenn das folgende Verbum ein -wirkliches Futurum 
ist; ist es aber Praesens, 	oder kaun es durch ein Praesens 
erkliirt werden, so stcht das Verbum nothwendig im Indicativ. 

'. 
„Das dem hatta, Folgende setze, wenn es ein Pracsens 

ist oder darauF zuriickgefiihrt werden kann, in den Nornina- 
tiv. 	Setze in den Subjunctiv das Futurum." 

Erkl. 	Du sagst 	sirtu 	hatta adbulu-l-balada 	mit 
dem 	Indicativ, 	wenn 	du 	(lies 	wiihrend du 	eintrittst 	aus- 
sprichst; so ist es auch, wenn der Eintritt sthon stattfhnd und 
man die Erzahlung dicses Zustandes beabsielitigt (Imperfee- 
tum historieutn).*) 	° 	 . 

„Nadi dem fa im Nachsatze einer reinen Negation oder 
eines reinen Strebesatzes regiert an; die Vcrschweigung des-
selben macht den .Subjunctiv nothwendig." 

*) Es giebt soinit bei h attA vier Fiille: ha ttfi aclh u In heifst gang 
abgeselm von der Absicht, 	1) bis ich cintrat, 	Imperfectuin histnrieum, 
oder 2) bis ich jetzt eintrete, Praesens, 3) hatta adhula heifqt, slainit 
ich eintrete, Futurum, und 4) hattit dahaltu: bis ich wirklich cintrat. 
perfecturn. 

20 
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Erkl. 	an setzt 	das Imperfectum 	in 	den Subjunctiv, 
wahrend es nach einem fa, das den Nachsatz zu einer rei-
nen Negation und einem reinen Strebesatz einleitet, wegf1.14-
len mufs, vgl. ma ta?tina fatubadditana, „nicht kommst du 
zu uns, dais du uns erzahlen konntest." 	Vgl. Nur. 35; 33. 
„Nicht 	werden 	sie vernichtet, 	dais sie sterben (fajatuatil)." 
Eine Negation ist rein, wenn sie von einer Position frei ist; 
ist sie aber nicht frei davoit, 	so mufs das Verbum 	nach fa 
im Indicativ stehn, 	vgl. ma 	an 	illa, 	ta)tina 	fatubaddi- 
tuna, „nichts geschieht als dafs du zu uns kommst und uns 
erzahlst." 	Der Strebesatz umfafst den Imperativ, Prohibitiv, 
den Segenswunsch oder die Verwiinschung, die Frage, den 
Vorschlag, die Anreizung und den Wunsch. 

Vgl. den 	Imperativ in: 	„Kotnin 	zu mir, 	o Kameelin, 
lauf einen weitausgreifenden Trab zu Sulaiman, dafs wir dawn 
uns ruhn (fanastariha)." 

Vgl. den Prohibitiv Nur. 20, 83. „Seiet nicht widerspen-
stig (la tatta) darin, dafs euch nicht mein Zorn treffe." 

Vgl. den Anruf: „O mein Herr hilf mir, dafs ich nicht 
verlassen sei." 	,. 

Vgl. 	„Mein 	Herr, 	i;erleib 	mir Gliick, 	dafs ich nicht 
abweiche vom Wandel der auf besseren Pfaden Gehenden 
(fan: a`dila)." 

Vgl. die Frage lilur. 7, 51. 	„Haben wir Fiirbitter, dafs 
sie far uns bitten (fajasTa%)?"  

Vgl. 	den 	Vorschlag 	(al-ardti): 	„Willst 	du nicht 	ab- 
steigen bei tins, dais du Gutes erreichest (fatuOba)?" 

Vgl. „O Sohn der Edlen, willst du nicht nahen, so dafs 
du sahest (fatubsira) was sic dir schon berichtet, denn nicht 
ist ein Schender wie ein Horender." 

Vgl. die Anreizung Nur. 63, 10. „Wenn du mich doch 
nicht zuriickgelassen hiittest bis zur nahen Zukunft, so dafs 
ich spenden und zu den Wohlthuenden gehoren kiinnte (fa'a,-
saddaka weakfma)." 

Vgl. den Wunsch: 	„O biitte ich doch Geld, 	dafs ich 
spenden IKonnte davon." 
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. 	Vgl. Kur. 4, 75.: 	,,0 gelairte ich loch zu ihnen, dais 
ich grofses Heil davon triige!" 	 - 
' 	Ein Strebesatz ist rein, 	wenn er weder 	durch ein Xo- 
Men verbale noch in der Form einer Aussage ausgedriickt ist. 
Ist 0.- durch eins von diesen beiden ausgedriickt, so mufs das 
dem fa folgende Verbum im Indicativ stehn. 	Vgl. „Still, so 
will ich dir wohl thun sah fa'utisinu ilai k a." 	Vgl. 	„Du 
Last genug geredet, dais die Menschen schlafen (f4asbuka-
1-liaditu fajanatnu-n-niisu)." 

„w a ist wie fa, wenu es den Sinn von maca gewiihrt, 
vgl. „nicht sollst du kriiftig sein und zugleich Furcht zeigen." 

Erkl. In alien Stellen, in welchen das Imperfectum durch 
die nothwendige Verschweigung von an nach fa im Sub-
junctiv steht, steht es auch durch ein nothwendig verschwiegenes 
an nach dem wa, das ein Mitsein bezeichnet, im Subjunctiv; 
vgl. Kur. 3, 163. ,,Wiihrend Gott noch nicht diejenigen von 
Euch, welche kricgten, kennt, und finch noch nichi (waja<lama) 
die Ausharrenden." 

Vgl. 	„1ch 	sprach, 	rufe 	du, 	vviihrend 	ich 	will 	rufen 

	

(wa'ad'uwa), denn dais zwei Fifer rufen, 	giebt grofsere 
Rufkraft." 

Vgl. „Verwehre nicht eine Untugend, die du selbst thust, 
eine grofse Schutt& ist es dir, wenn du sic gethan (wata'-
tija mitlahu)." 

Vgl. 	„War ich nicht ewer Nachbar, wiihrerid zwischen 
mir und Euch Liebe und Briiderschaft war (wajaktina)." 

Bedeutct. aber wa nicht ein Mitsein, 	sondern will man 
damit 	nur 	eine 	Gemeinschaft 	zwischen 	zwei 	Handbill- 
gen darstellen, und will man das dem 	w a folgende Ver- 
bum als Ijabar zu einem weggenommenen Mubtada' setzen, 
so ist dcr Subjunctiv 	nicht moglich. 	Daher sind z. 13. im 
Satz la, tairuli-s-samaka wa tas'ribu, ba, bi,-1-labana,• 
drei Auffassungeri m6glich: 	1) G'azm wegen der Gemein- 
schaft der beidcn Verba; 2) Indicativ wegen dcr Verschwei-
gung eines Alubtada)  ..-7---- wa'anta tas'ri bu-l-lab ana; 3) der 
Subjunctiv wegen der Prohibition, beides zustunmen zu thun 
.7. _ nicht gcschehe cs von dir, dais du den Fisch cssest, und 
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zugleich Milch trinkest. 	-Das letzte Verbum ist darn durch 
ein verschwiegenes an regiert. 

.„Nach 	einem nicht negirten (Vordersati) setze G'azn, 
wenn fa ausfallt und der Nachsatz intendirt wird." 

Erki. 	Im Nachsatz tines nicht negativen Satzes, 	setze 
bei den vorher erwahnten Fallen G'azm, 	wenn fa ausfallt 
und der Nachsatz doch intendirt wird, vgl. zurni azurka; 
so ist cs ;melt bei den iibrigen Fallen. Ob der Nachsatz im 
G'azm steht durch die im Sinne behaltene Condition = zurni 
wain tazurni azurka, oder durch den Vordersatz, daraber 
sind zwei Meinungen. Das G'azm kann bei einer Prohibition 
nicht stein; man sagt nic ma ta)tina tu4additna. 

v. 690. „Far ein G'azm nach 	einer Prohibition ist die Bedin- 
gung 	gesteilt, 	dais man 	vor la in 	sctze. 	Dabei ist 	kcin 
Widerspruch." 

• Erkl. 	G'azm ist bei dem Ausfallcn von fa nach einer 
Prohibition unmiiglich aufser unter der Bedingung, dais die 
Bedeutung 	sich durch 	die restitutio 	eines Eintritts 	von in 
vor la ergebe. Man sagt la tadnu min al-asadi taslam, 
da den richtigen Sinn gibe: in la tadnu. Doch kann man 
G'azm nicht setzen, wenn c 	heifst la tadnu min al-asadi 
jaic ul uk a, da, nicht richtig ware, in la tadnu min al-asadi 
ja3kuluka. Dies crlaubt zwar al.-Kisal, darauf bauend, dafs 
Lei ihm der Eintritt des in vor la nicht als Bedingung ge- 
setzt werde; 	er setzt G'azm bei dem Sinn in tadnu min 
al-asadi ja'kulka. 

„Ist der lmperativ durch eine andere Form als ifcal 
ausgedrackt, so setzt man den Nachsatz nicht in den Sub-
junctiv, sondern wahlt G'azin." 

Erld. 	Wie oben 	erwahnt, ist der Subjunctiv nach fa 
unmiiglich bei dem Iroperativ, 	welcher (lurch ein Verbalno- 
men oder durch die aufsere Form sler Aussage angedeutet 
wird; 	fallt aber fa weg; so setzt man den Nachsatz mit 
G'azm, vgl. f3 a, h ullsin ilaika. 

„Das Verbum nach fa stela im-Subjunctiv, tvenn es 'die 
Iloffnung ausdriickt, wit auch bei dem den %nisch aus-
drtiekenden Verbum der Subjunctiv steht." 
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Erkl. 	Afie KAfenser erlauben, 	dafs die Hoffnung wie 
der Wunsch behandelt werde und der durch fa verbundene 
Nachsatz 	im Subjunctiv stehe, 	wie dies 	beim Nachsatz des 
Wunsches der Fall ist. 	Ihnen folgt Vert:, vgl. Kur. 40, 38. 
,,Vielleicht dafs ich erreiche dic Regionen, die Regionen der 
Himmel, mid dann von oben ihn (den Gott des Mose) schaue 
(fleattali`a in der Lesart des Hal§ nach (.4itn)." 

„Wird mit einem blofsen Nomen ein Verbuin verbundeu, 
setzt man 	dasselbe in den Subjunctiv, 	sei es dafs an stela 
oder wegfallt." 

Erkl. 	Durch ein weggefallenes oder- gesetztes an kann 
nach einer Verbindungspartikcl, der ein reines Nomen vor-
aufgcht, d.-  i. ein Nomen, mit dem man nicht den Sinn. eines 
Verbum .bezeichnen will, der Subjunctiv stehn. 

Vgl. 	„Das Anlegen der (AbWa (schweren Mantels), 
wiihrend mein Auge lieiter ist, 	ist mir lieber als das Anle- 
gen feiner wcicher Kleider (lubsu cableatin Avatalsarra caini)." 

talsarra steht durch .cin weggefallenes an im Subjunc- 
tiv. 	Dies an kaun 	wegfallen, da ihm ein reines Nomen 
voraufgeht. N 	. 

Vgl. 	„Fiirwahr ich und der Umstand, dafs ich den 
Sulaik tiidtete, 	dann aber 	den 	Blutpreis 	ftir ihn bezahlte 
(tumina dlsilahu), 	ist 	wie tier Stier, 	der 	gesehlagen wird, 
wenn die Kiilie nicht trinken wollen." 

Vgl. „Ware nicht die Erwartung eines ungestilmen For-
derers, den ich dann versiihnte (f t'urdijahu), nicht wiirde ich 
einen Zeitgcnossen dem 	vorziehn." ,anderen 

Vgl. Kur. 42, 50. 	„Nicht kommt cs dem Sterblichen 
zu, dafs Gott ihn anrede, aufser als Offcnbarung, oder hinter 
einem Vorhang, oder dafs er ihm sende einen Boten (au 
jursila nach wallittn). 

1st das Nomen niciit rein d. h. wird damit der Sinn ei-,, 
nes Verbum ausgedriickt, so ist der Subjunctiv des verbun- 
denen Verbum unmoglich , 	vgl. a t - t tt'i r u fa j a i.:;-(Jahn z ai- 
dun a d- clubtibu: „Diejenigen Thicre, welelle fliegen, worauf 
Zaid ziirnt, sind die Fliegen". j agdabu ist verbunden mit at-
tiinru, welshes kein reines Noinen ist, sondern an der Stelle 
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des Verbum damn steht, weil es die Sila von al ist, und 
die Sila urspriinglich ein Satz sein Inas: 	a t-tVi ru = al- ' 
lath j atiru. 	Als man al setzte, 	with man vom Verbutr, 
zum Part: act. ab, da al nur vor Nomina tritt. 

„Abnorm ist bei der Wegnahme von an der Subjunctiv, 
aufser in cinigen vorkommenden Fallen; nimm an was ein 
giiltiger Zeuge d. i. eine Autoritat iiberliefert hat." 

Erkl. Alle iibrigen Fine, in denen der Subjunctiv durch 
ein weggefallenes an .steht, sind abnorm, vgl. „befiehl ihm, 

. dafs er es grabe (murhu jahfiraha)", so auch „fats den Rao- 
ber bevor er dich fasse (hudi-l-lasa lsabla ja)tludaka)." 

Vgl. 	„O du, der du mich abhalst, dafs ich zugegen 
sei (al Aura) beim Kampfe und dafs ich Theil nehme an 
(len Ergotzungen, kannst du mich ewig leben machen?" 

LVI. 	Die Regens des G'azm. 

(`awamilu-l-g'aznii). 

v. 690. „Durch La und Lam setze G'azm im Verbum im Sinne des 
Imperativ, so auch durch lam und lam ma „noch nicht". Setze 
G'azm durch in, man, ma, mahma, ajjun, mata, ajjana, 
ain a, idn-ta, 11 aituma und anna. 	idm a ist eine Partikel 
wie in; 	und die iibrigens Regens des G'azm sind Nomina." 

Erkl. 	Die Partikeln, durch die man ein Imperfectum 
in G'azm setzt, zerfallen in zwei Theile: 	1) die, welche nur 
ein VerbuM in G'azm setzen; diese "Bind: a. das Lam , wel- 
ches den Imperativ bezeichnet, vgl. I ij alpim zaidun („stehe 
doch Zaid auf" ); oder einen Anruf, vgl. „miige doch dein 

• Herr fiber uns verfiigen lijalAi"; 	b. la, welches die Pro- 
hibition bezeichnet, vgl. 1...ur. 9, 40... „Sei nicht betriibt (la 
ialpan), Gott ist mit uns"; oder das eine Verwiinschung oder 
Anwiinschung ausdrildtt, 	vgl. „o Herr, bestrafe uns nicht"; 
c. lam und I am m ft, welche eine Negation bezeichnen. Diese 
sind beide speciell dem Imperfcctum bestimmt, doch andern 
mite dessen Sinn zum Perfectum , 	vgl. lam jalsum zaidun, 
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nicht 	stand 	auf Zaid. 	Das 	(lurch 	!anima Negirte ist nur 
mit der Bedeutung der Gegenwart verbunden, 	„nosh nicht 
'at cAmr aufgestanden"; 2) die, welche zwei Verba in G'azm 
setzen, d. i. die Conjunction; a. in, vgl. Kur. 2, 284. „Wenn 
ihr oirenbart, was in euren Seelen ist oder es verbergt, wird 
Gott euch zur Rechenschaft ziehn (wain tubdft au tubfuhu)." 
b. man, vgl. „wer schlechtes thun sollte (man jacmal), dem 
wird danach ,vergolten." 	c. ma, vgl. „was ihr Gutes thun 
magt (ma taf (alli) Gott wird es wissen." 

d. mahma, vgl. „Sie sprachen, was du immer fur Zei- 
chen bringst 	(mahma ja3tinfi bihi), fiirwahr du 	willst 	uns 
damit verflihren, und nicht glauben wir dir." 

c. ajjun, vgl. „Was ihr immer in der Anrufung Got- 
tes far eine Anrede gebraueht, 	wisset er hat die schonsten 
Namcn (akin ma tad%)." 

f. math, vgl. 	„Wenn du zu ihm gelangst (math ta)- 
tihi), wiihrend du gehst nach dew Glanz seines Feuers, so 
wirst du das beste Feuer finden, bei clew der beste Anziin-
dcr ist." 

g. ajjttna, vgl. 	,,So oft immer wir Bich sehutzten (aj- 
jima nu)minka), warst du sicher.  Nor anderen, und wenn du 
nicht Sicherheit von uns 	erreichtest, 	hortest du 	nicht auf 
zu fftrehten." 

h. ainama, vgl. 	„Wo nur immer der Wind sie sich 
hinbiegen lafst, beugt sie sich hin (ainama tumajjilha)." 

i. idma, vgl. 	„Farwahr, wenn immer du thust (idmil 
taki) das, 	was du anderen befiehlst, wirst du den, 	dens du 
befohlen, gehorsam finden." 

k. ktaitu ma, vgl. 	„Wo nur immer clu stehst (4aitutua 
tastakim), wird Gott dir Gluck verleihn in der Zukunft." 

1. anna, vgl. 	„Meine beiden Freunde, wie nur immer 
ihr zu mir kommt, ihr kommt zu einem Freunde, der nichts 
anderes thun wird, als was euch geflillt (alma taNijanija)." 

Die Partikein, welche zwei Verba in G'azm setzen, sind 
alle Notnina, in und idtna ausgenommen. 	Dies sind ur- 
spriinglich zwei Partikeln, wie auch die WOrter, welche nur 

• ein Verbum in G'azm setzen, alles Partikelu sind. 
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• „Die erwiihnten Nomina verlangen 	zwei Verba. 	Eine 
Condition 	(s'art) 	gcht 	vorauf, 	and 	es folgt der. Nachsatz 
(t.razt1), der auch als (Antwort g'awttb) bezeichnet wird." 	' 

Erkl. 	Die im vorigen 	Verse crwiihnten Regens 	des 
G'azni vcrlangen zwei Slitze nach sick, wovon der tine, der 
Voraufgchcnde, 	Bedingungssatz (s'art) mid dcr zweite, 	der 
Nachgestellte, Antwort (g'awfili) oder Nachsatz (g'aztt) hcifst. 
Der 	erste 	Satz 	mufs 	ein Verbal-Satz, der `zweite 	sollte 
es urspriinglich auch sein, cloth 	kann cr auch als ein No- 
minal-Satz auftreten, vgl. in g'ti'a zaidtin akr amtu It ti und 
in g'ii)s, zaidun fala.hu-l-faiilu. 

„Man findet beide Satze im Perfectum oder Imperfectunt, 
oder in verschicdenen Zeiten." 

Erkl. 	Sind Vorder- 	und 	Nachsatz 	zwei Verbalsiitze, 
so gehen sic nach vier Weisen: 	1) Beide Vcrba sind Per- 
fecta, .dann 	situ] 	beide 	virtuell g'azmirt, 	vgl. Ic_ur. 17, 7. 
„Handehet ihr wohl, so handeltet ihr fur ouch selbst wohl." 

2) Beide Verbs, sind Imperfecta, wie 15-mr. 2, 284. „Wenn 
ihr offenbart was in eurem Innern, oder es verbergt, so.  wird 
Gott dafiir von ouch Rechenschaft verlangen." 

3) Das erste Verbutn -1st Perfectum und das zweite fin- 
perfectum, vgl. 1..-ur. 11, 18. 	„Wenn cr das irdisehe Leben 
Lind seinen Prunk will, 	so wollen wir ihncn ihre Werke in 
derselben vollstiindig belohnen." 

.4) Das erste ist Imperfectum und das zweite Perfectum. 
N'gl. „Wenn mich eincr tiiuscht mit ctw'as schlechtem, so bin 
ich fiir ihn wie cin Wiirgeknochen 	zwischen 	seiner Keltle 
und seiner Schlagader." 

Vgl.' die Ueberlieferung: „Wer nur immer in der hiichst 
wcrthvollen Nacht. zutn Gcbet sick erhebt, 	dem wird, was 
vorher geschchn, vergeben." 

v. 700. „Nash einem Perfectum ist cs gut, den Nachsatz in den 
Indicativ zu stollen, aber nach cincm Imperfectum den Indi-
cativ des Verbums zu setzcn, ist schwach." 

Erkl. 	Ist in Vordersatz 	ein Perfectum 	mind int Nach- 
satz 	chi Imperfectum, so kann 	man das Imperfectum 	'mit 

. G'azm 	oder in den Indicativ 	stollen. 	Beid's ist gut, 	vgl. 
in g'tl'a zaidun jalp.un (amriin und jaVunti (antran. 
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Vgl. „Wenn zu ihm konunt ein Freund am Tagc einer 
Bitte, so spricht er: nicht verborgen ist mein Geld und nicht 
'itrwelirt." 

1st aber im Vordersatz 	ciii Imperfcctum und 	ebenfalls 
im Nachsatz, so mufs das letztere mit G'aztn stelm: der In-
dicativ ist schwach. 

. Vgl. 	„O Alga), Sohn. des Ijabis, "o `Ara`, fiirwahr du, 
wenn dein Bruder niedergeworfen wird, wirst auch du nie-
dergeworfen." 

„Verbinde mit fa sicher einen Nachsatz, der, wenn er 
far in oder eine andere Partikel als Vordersatz gesetzt wiirde, - 
sich,uicht als solchen setzen liefse." 

Erkl. Kann der Nachsatz nicht Vordersatz sein, so mufs 
er mit fa verbunden werden, wie z. B. der Nominalsatz eiVa 
zaidun fahuwa, nau4sinun, oder der Imperativ g'iPa, zai-
dun ftiqribhuoi oder der durch ma oder Ian negirte Ver-
balsatz, vgl. in g'il„)a zaidun fama adribuhu und falan 
adribali ii. 	Kann 	aber der Nachsatz 	ein Vordersatz 	sein, 
wic z. B. cin Imperfectum, das weder durch ma oder Ian 
negirt, noch (lurch die Aufschubspartikeln noch durch k ad 
verbunden ist, oder auch ein vollstiindig conjugirbares Per-
fectum, das nicht mit 15ad verbunden ist; so ist es nicht noth-
wendig, den Nachsatz durch fa zu verbinden, vgl. in g'5?a .  
zaidun jag'Pu camrtin oder llama carnran. 

„Es vertritt fa das ida der Ueberraschung, 	vgl. wenu 
du giitig bist, siche (ida) so iiben wir Vergeltung." 

Erkl. 	Ist der Nachsatz ein Nominalsatz, so mufs man 
denselbcn mit fa verbinden. Man kann das ida der Ueber- 
raschung an die Stelle 	von fa setzen, 	vgl. Nur. 30, 35. 
„Wenn sic ein Uebcl trifft wegen (lessen, was vorher ihre 
Iliinde bereitet batten, siehe (ida), so verzweifeln sic." Verf. 
fiigt nicht die Bcschrankung hinzu, dafs der Satz ein Nomi-
nalsatz sein miisse, da er sich dessen iiberheben kann und eS 
aus dein Beispicl hervorgeht, vgl. in tag'ud ida lana flu-
k a fa)a, t u II. 

',Wenn das. Verbum nach dem Nachsatz mit fa oder wa 
verbunden wird, so kann es dreifach behandelt werden." 
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Erkl. 	Steht nach 	dent Nachsatz 	des Vordersatzes 'ein 
Imperfectum durch fa oder wa verbunden, so kann man es 
dreifach behandeln. 	Man kann es in G'azin, Indicativ unu 
Subjunctiv setzen, vgl. Kur. 2, 284 mit alien drei Lesarten; 
„wenn ihr offenbart oder verbergt, was in eurem Inncrn ist, 
so wird euch Gott zur Rechcnschaft ziehn und .wird verge- 
ben (faja;fir, firu, fires), wem er will." 

Vgl. „Wenn Aba-Kilbas untergeht, so geht der Friihling 
Menschen und der heilige Monat untcr. 	Wir fassen each 
ihm an 	das Schwanzende (d. i. das schlechteste) eines Le- 
bens, welches in Betreff des Rackens keinen Buckel hat." 

„Im G'azm oder Subjunctiv steht ein Verbum nach wa 
oder fa, wenn es von den beiden Satzen umgeben ist. 

Erkl. 	Steht zwischen dem Verbum des Vordersatzes 
und des Nachsatzes ein Imperfectum mit fa oder wa ver- 
bunden, so kann es im G'azin ttnd Subjunitiv stehn: 	Vgl. 
in jalsum 	zaidun 	wajabrug' oder jabrug'a 	billidun 
ukrimka. 

Vgl. 	„Wer Bich tuts naht und dennithig ist, wir neh- 
men ihn als Gast auf; nicht ftirchte er Ungerechtigkeit oder 
Beleidigung, so lange er bleibt." 

V. 705, „Der Vordersatz macht einen Nachsatz entbehrlich, der 
schon bekannt ist; das Umgekehrte kommt biswcilen vor, wenn 
der Sinn verstanden wird." 

Erkl. 	Man kann den Nachsatz eines Vordersatzes weg- 
nehmen. 	Dies findet statt, 	wenn eine Hinweisung auf die 
Wegnahme sich vorfindet, vgl. anta zali mu-it in fdalta; der 
Nachsatz fiel aus, weil anta *a.litnun darauf hinfiihrt, rest. 
anta Olimun in fdalta fa'anta zilimun. 	Dies akommt 
hattfig in 	der arabischen Sprache vor; 	dock das Umge- 
kehrte, die Wegnahme des Vordersatzes und die Begnugung 
mit dem Nachsatz ist selten. 

Vgl. ,,Entlafs sic, denn nicht bist du ihr ebenbiirtig, wo 
nicht, so erhebt sich das Schwerdt fiber deinen Seheitel." 

„Wenn . ein Vordersatz und ein Schwur zusammenkom- 
men, so ninon den Nachsatz 	des Nachgestaten wcg, dies 
ist nothwendig." 
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Erkl. 	Beide, der Vordersatz un(l der Schwur, nehmen 
einen Nachsatz far sich 	in Anspruch. 	Der Nachsatz 	eines 
'Vordersatzes steht entweder im G'azm oder mit fa verbun- 
den. 	Der Nachsatz eines Schwursatzes wird, 	wenn er ein 
bejairender Verbalsatz, der mit dem Imperfecturn beginnt, ist, 
durch Lftm oder Min bestiitigt, vgl. wal-lahi la'adribann a 
z ai d A n; beginnt derselbe aber mit einem Perfectum, so wird 
er mit Lam und lead verbunden.: wal-lahi lakad Isama 
zaidun. 	1st 	der Nachsatz des Schwures 	ein Nominalsatz, 
so wird 	er (lurch inna unit Lam, 	oder durch inna allein, 
odcr durch Lam allein verknftpft, vgl. wal-lahi inna zai-
dan lakteimun, wal-lahi lazaidun lsa'imun, wal-lahi 
inna zaidan k  a?imun. 	1st derselbe ein negativer Verbal- 
satz 	wird er durch ma, 	la oder in negirt, 	vgl. wal-lahi 
ma, la, in jalsilmu zaidun. 	Ebenso ist es mit dem ne- 
( 4,maven Nominalsatz. 	Kommen nun Vordersatz und Schwur 
zusammen, so wird der Nachsatz des von ihnen Nachgestell-
ten weggelassen, da der Nachsatz des crsteren darauf hinleitet. 
Vgl. in kama zaidun wal-lahi jakum 	camran, 	man 
nimmt bier den Nachsatz des Schwures weg, weil der Nachsatz 
des Vordersatzes denselben andeutet. Vgl. wal-la hi in kam a 
zaidun lajak (manna camrrim, man nimmt den Nachsatz 
des Vordersatzes weg, da der Nachsatz des Schwures darauf 
hinfiihrt. 

.,Wenn beide sich einander folgen und cin Nomen (Alub-
ta(la?), das ein Habar hat, voraufgeht, so lafs ganz allgemein 
den Vordersatz ohne Furcht vorwiegcn." 

Erkl. 	Kommen Vordersatz und Schwur zusammen, so 
hat das Voraufgebende den Nachsatz, und wird der Nachsatz 
des Nachgestellten .weggenommen. 	Dies ist der Fall, wenn 
ihnen nicht ein Mubtada? voraufgeht. 1st aber dies der Fall, 
ftberkiegt 	ganz allgernein 	der Vordersatz, 	d. i. gleich viol, 
ob er vorauf oder nach,steht. 	Der Vordersatz 	hat alsdann 
den Nachsatz und der Nachsatz des Schwures fiillt weg, vgl. 
zaidun in kama wal-lahi ukrimhu und zaidun wal-
labi in kama ukrinihu. 

,Bisweilen iiberwiegt aueli nach einem Schwur ein Vor-
dersatz, wenn auch ein Mubtada? nicht voraufgeht. 
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ErH. 	Selten kommt cs vor, 	dais der Vordersatz den 
Schwur iiberwicgt in dem Fall, dais bcidc zusammcnkommcn, 
der Schwur voraufgeht and ein Mubtada' mit ljabar niche 
voransteht. 

Vgl. 	„Bei Gott, wenn du uns priifst nach dem Kampfe 
einer Schlacht, 	wirst du uns nicht von dem Blute des Vol- 
kes frei finden (1a)in munita hi tulfina)." Litm steht bier als 
Einleitung 	eines ausgefallenen 	Schwurs, 	rest.: 	wal - la hi 
I An. 	in ist 	eine Condition, 	deren 	Nachsatz 	hilfi nil im 
Gaztn stcht. 

Der Nachsatz des Schwures lid 	weg, da der Nachsatz 
des V ordersatzes ihn andeutet. 	Wenn man wie gewiihnlich 
verfiihre, dais der Nachsatz dei Schwures, \veil dieser von- 
anstcht, 	stehn miifste, 	so 	wiirde man 	la 	tulfin il 	im In- 
dicativ sagen. 

LVII. 	Lau. 

,,1 au ist eine Conditional-Partikel beim Perfectuin, sel- 
ten steht 	site vor 	einem hiperfectum, (loch 	ninunt man es 
wohl dann auf." 

Erld. 	lau wird auf zWeifache Weise gebraucht: 	1) ist 
es inasdartu:tig; das Kennzeichen dafiir ist, dais an an seine 
Stelle freten kann, vgl. wadidtu I au 	itin a zaidun =-- k 1- 
j anaahu. Dariiber ist oben helm Mati011 (pag. 36.) gehandelt 
2) Es ist ein conditionales; gewohnlich folgt jinn dann cin Per-
fcctum dem Shine nach, vgl. lau lama zaidun lal$umtu. 
Sibawailii dcfinirt lau, dais es eine Partikel fir das sei, was 
in fralicrer Zeit 	ini Fall war 	kiinftig 	cinzutreten, 	weil ein 
anderes eintreten sollte, soil. aber nicht eingetreten ist (par- 

Bisweilen
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nach lau ein Futur dem Sinne nach, vg 
water cs sollen diejenigen fiirchten, wciche, wenn sic diirftige .  
Kinder nach sich hinterliefsen (lau tarak(1), dann auch fiirch-
ten wtirden. 

Vgl. „Wenn Laiht-I-Aljjalijja mich griifsen wiirde, wall- 
rend unter 	mir Steine and Steinplaiten, 	fihrwahr ich wiirde 
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freundlich wieder griifsen, 	oder es wiirde ihr zurufen . eine. 
&le, von der Seitc des Grabcs aus rufend." 
T., 

„Ian ist wie in 	speciell dein Verbum zugetheilt, 	(loch 	v. 
was Ian anlangt, so wird- biswcilen an na mit ihm verbunden." 

71o. 

Erkl. 	Das conditionals Ian kommt speciell nur beim 
Verbum vor, und tritt nicht vor this Nomcn, wic auch this 
conditionale in. 	Dock 	tritt lau vor anna, 	lessen Nomen 
und Habar, 	vgl. Ian anna 	zaidan Isa'imun 	14umtu. 
Man ist uncins, wenn es sich so vcrhalt. 	Einigc behaupten, 
Ian bleibe speciell dem Verbtun zugetheilt, anna mit seiner 
FeIgo stoic an der Stelle des Nominativ eines Participium 
durch chi weggefidlenes Verbum, rest. „Ian tabata anna 
zaidan 	1.calm u n la15.umtu, wenn es feststcht, dais Zaid 
stela. 	Andere aber sagen, lau hare dann auf speciell dem 
Verbum anzugehoren; anna mit seiner Folge stehe vor ei-
nem Alubtada), dessen Habar wegfiel, an der Stelle des No-
minativ, vgl. rest. lau anna zaidan 15Wimun tabitun la- 
..umtu 	= 	lau 	lsijanau 	zaidin 	tabitun.- 	Dies 	ist die 

Lehrweise des Sibawaihi. 

„Folgt sin Imperfectum dem lau, wird es zum Perfec- 
tum 	gewandt; 	vgl. 	„hatte er 	S'ein 	Verspreehen 	gehalten, 
hints er genug gethan (lau jafi kafa)." 

Erkl. 	Folgt sin Imperfectum dem lau, 	so wird 	sein 
Sinn zum Perfectum umgewandclt. 

Vgl. 	„Die Monche von Miclian und die ich dort ge- 
sehn zu haben mich cntsinne, weinend, 	arts Furcht vor der 
thillenstrafe sick kauernd; wenn sic angehort batten, wic ich 
angehiirt ihre Redo, sip wiirden sich niederwerfen vor (Azza, 
Haupt und Knie beugend."  

Dicscs Ian Inas uothwendig eirien Nachsatz haben. 	Es 
hat zum Nachsatz entwedcr ein Perfectum, 	oder sin durch 
Lam negirtcs Imperfcettn. 	Ist der Nachsatz 	ein positiver, 	" 
ist er gewiihnlich  mit Lam vcrbuuden, vgl. lau lsama zai-
dun lalsam a (a mr fin, loch kann man dies auch wegneh- 
men lau lama zaidun kaina (amrtin. 	Ist der Nachsatz 
(lurch Lam negirt, hat er Lam nicht, vgl. Ian lsa ma zaidun 
lam ja.15.um 'camritn. 	1st derselbe durch ma negirt, so ist er 
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meist von Ltun entbliifst, doch kann er auch damit verbunden . 
werden, vgl. Ian Isaina zaidun ma Isa in a 'a in riin und lau 
10ma zaidun lama Isama 'antriin. 

LVIII. 	aroma, lata, laumh. 
„amma ist wie mahma jaku min s'aPin, was nurim-

mer geschehen mag; fa verbindet sich nothwendig mit dem 
Wort, welehes dem nach jenem stehenden folgt." 

Erkl. amnia. ist eine Partikel, um das Zerfallen in meh- 
rere Theile auszudriicken. 	Es steht an der Stelle der Con-
ditional-Partikel in und des Verbum im Vordersatz. Deshalb 
erkliirt es Sibawaihi durch „was nur immer geschehn mag". 
Das nach ihm Erwahnte ist der Nachsatz des Vordersatzes 
und desbalb ist fa dabei nothwendig, vgl. amma zaidun 
famun talil5un = „was nur immer geschehn mag, so ist 
Zaid fortgchend." Somit tritt amma an die Stelle von mahma 
jaku min s'aPin und es wird: amma fazaidun munta-
lil“tn, darauf wird fa zum Habar gestellt amma zaiclun 
famuntalilsun. 

„Die Wegnahme dieses fa ist in der Prosa selten, auf.ser.  
wenn Worte mit ihm zugleich ausgefallen sind." 

Erkl. fa mufs, wie voraufgeht, nothwendig 17  cresetzt wer-
den, 

 
nur biswcilen fallt es in der Dichtung aus. 

'Vg]. „Was nun der Kampf, so ist kcin Kampf bci Euch, ... 
sondern nur ein Herziehn in pomphaften Paradegangen." 

Audi in der Prosa fallt dies fa aus, hatifiger und :melt 
seltener Weise. ' Haufig, wenn dcr Ausspruch mit Dun weg- 
Milt, vgl. Kur. 3, 102. „Was nun (amma) diejenigen betrifft, 
deren Gesichter schwarz geworden, (zu denen spricht Gott): 
„habt ihr verliiugnet, nachdem ihr den Glauben angenommen 
habt." 	Selten 	findet dies im 	umgekehrten Falle statt, 	vgl. 
die Ueberlieferung: 	„was nun weiter, was denken denn die 
Manner, 	die Vertriige 	schliefsen, 	die nicht in 	der Schrift 
Gottes sind," amma ba)du ma bfilu fiir fame  bale. 	So 
kommt es im Sabih des Bubari vor.  
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„laula 	und 	lautn a 	verlangen 	nothwendig 	zucrst 	zu 
stehn, 	wenn sie 	eine Unmaglichkeit 	bpi 	einem 	Sein ver- 
binden."  

Erkl. 	I aula und lau ma haben zwei Gebrauchsweisen: 
zunachst bezeichnen sie die Verwehrung von Etwas wegen der 
Existenz pines anderen; dann stehn sic nothwendig zu An-
fling und treten nut vor cin Mubtada', das 1-Jabar Milt nach 
ihnen nothwendig weg. 	Sie miissen nothwendig einen Nach- 
satz 	haben: ist derselbe ein positives, so wird er moist mit 
Lain verbunden; 	ist er 	dutch ma 	negirt, 	steht 	or 	moist 
ohne 	dasselbe; 	ist 	er 	aber 	durch 	lam 	negirt, 	steht er 
nie 	damit, 	vgl. laula zaidun laakramtuka 	rest. laula 
zai,dun maug'Odun. In dem Capitel vom Ibtida (pag. t4.) 
ist (lies schon behandelt 

	

„Dumb beide Partikeln 	hebe wie dutch hallo, alla, 
ala 	deutlich 	die 	Anreizung 	hervor. 	Setze 	sic 	vor 	das 

v. 

' 

715. 

Verbum."  
Erkl. Die zweite Gebrauehsweise von laula tint! lattin a 

ist, dais sic die Anreizung (TalAid) bezeichnen. Sie sind dann 
specie!! 	dem Verbum zugetheilt, 	vgl. laula ciarabta zai- 
dan. Will man dutch sie einen siorwurf (at-taubib) bezeich-
nen, so steht das Verbum im Perfectum; will man mit ihnen 
einen Antrieb (al-battu) zur Ilandlung bezeichnen, so hat 
das Verbum den Sinn des Futurum an der Stelle des Im- 
perativ, vgl. :Kim. 9, 123: 	„Warurn ist nicht aufgcbrochen 
von jeder Schaar von Ihnen eine kleine Zahl, 	dais sie for- 
schen in der Schrift (laula nafara ---z7. lijanfir)." 	Die fibrigen 
Partikeln 	der Anreizung 	sind ebenso 	zu betrachten, 	alla 
facalta, 	halls darabtit. 	Das leichte ala ist wie das tas'- 
dirte alla. 	, 

?,Bisweilen schlierst sich an laula und laumit ein Nornen 
an, welches an ein verschwiegenes oder sichtbares Verbum, 
das nachgestellt ist, angrehangt wird." , 

Erkl. 	Bisweilen steht dennoch 	ein Nomen nach den 
Partikeln der Anreizung, das durch ein verschwiegenes Vet-
bum oder (lurch ein Verbum, welches dem Nomen naehgestellt 
1St, regiert wird. 

21. 

   
  



322 	Ilia Setzung der Anssage von alladi mid al. 

Vgl. a. „Jetzt nach hartnitekigem Streit schmiiht ihr inich, 
wartnn nicht das fruiter thun (halls-t-taltddumu), da die Her- ° 
zen 	noch 	nicht 	erbittert 	waren 	(rest.: 	halls wug'ida-t-ta- 
15.addumu)." 

Vgl. „Ihr Siihne von pautarft zahltet mir die besten Ka- 
meek als 	curen hochsten Ruhm vor, 	wartun nicht (zahltet 
ihr vor) die gewappneten behelmten Streiter?"  
. 	Ein 	Beispiel 	vont 	zwciten 	Fall 	ist: 	I au! a 	z:iidlin 
4arabta. 

LIX. 	Die Setzung cler Aussage von alladi und al. 

(al-ihbilru billndi wa-l-nlif wa-I-Iiimi). 

„Das wovon man sagt „setze ein Unbar von ilim (lurch 
alladi," das wird ein Habar von alladi, das als Mubtada? 

. vor demselben Platz nimmt. Was aufser diesen beiden 'tech 
stela, setze in die Mitte als Sila, deren sich zurackbeziehen-
des Pronomen ein Stellvertreter des den Satz vervollstandi- 
genden Habar ist; 	vgl. anadi 	iiara.htultu zaidun „der, 
den ich geschlagcn habe, ist Zaid", dies war friiher illara,btu 
zaidan. Wiese woher man jenes nimmt." 

Erkl. 	Theses Capita setzen die Grammatiker zur Prii- 
fun, 	des Strebenden 	und Ucbung desselben, 	vie sic das In 
Capitel von der Uebung (in der Flexion der Buchstaben) in 
dem 	etvmologischen Theil dazu gebrauchen. 	Sagt man zu 
dir, 	„sage ein Habar von 	irgend einem Nomen 	(lurch al- 
l:1dt aus", so wiire der natiirliche Sinn ddtron, dafs man alladi 
als Unbar von diesent Nomen setztc; 	dock verhiiit sich die 
Sadie nicht 	so, 	sondem das als Habar gesetzte 	1st grade 
.dieses Nomen and das, von dem das Habar gesetzt wird; ist 
nur alladi, 	vie du wissen wirst. 	Man sagt das 	hi in bil- 
1 a di stche in der Bedcntung von (an; es wiire, als ob man 
sagte: „sage aus von alladi". Man will dies damit bezeich-
nen: wenn man zu dir dies sagt, so ninun alladi und setze 
es als Mithtada), 	und setze dies•Nomen als Habar 	von al- 
1:01. 	Ninun ferner den Satz, 	in welchem das Women steht 
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rind setze ihn in (lie 	Mate zwischen 	alladi 	und scin Ha- 
bar, 	welches eben jenes Nomen selbst ist. 	Sctze den Satz 
his San zu alladi und behandle das auf das Mausiil alladi 
sick zurtickbeziehende Pronomen als einen Stellvertretcr von 
jenem Nomen, 	welches du zum Ijabar gemacht bast. 	Sagt 
man zu dir „setze ein k-Iabar zu dem zaidun im Satze da- 
rabtu 	zaidiln, 	so sagst du alladi 	iiarabtuhru 	zaidun. 
alladi ist Mubtada), zaidun thrbru., 4arabtu Sila von al-
ladi, und hu in clarabtuhu ist ein Stellvertreter von zai- 
dun, 	das du als Ijabar gestellt bast. 	Dies ist cin ski auf 
alladi zuriickbczichendcs Nomen. 

„Durch alladtini, alladina und alladi gieb das Ha- 
bari,'an, 	die Ucbereinstimmung mit dem 	gesetzten (Habar) , 
hcobachtend." 

v. 

• 

. 

• 

720. 

Erkl. 1st das Nomen, in Betreff dessen man zu dir sagt, 
„sage von ihm ein Habar," ein Dual, so mufs das Mausful im 
Dual stein, vgl. alladfini; steht es in Plural, so steht das 
Maustul ebenralls im Plural, vgl. alladina, und stela cndlich 
das Nomen im Femininum, so folgt alladi auch im Femi- 
ninum. 	Das Resume: dafs das Mausill nothwendig mit dem 
Nomen 	iibereinstimmen rnufs, Iron welchern durch dasselbe 
ein Habar ausgesagt wird, und das Habar mufs dem, wovon 
es ausgesagt wird conform sein, Singular mit Singular, Dual 
mit Dual, 	Plural mit Plural, Masculinum mit Alaseulinum 
und Femininum mit Femininum; Sant man 	oleb ein lIabar 0 	,,,, 
an von az-zaidaini in darabtu-z-zaidaini," so sagst dui 
alladani (larabtuhrumil az-zaidtuni, 	und so in den an- 
demur Beispielen. 

„Die Fiiligkeit naeligestellt und determinirt zu werden, 
ist fiir das Wort, wovon eine Aussage gemacht wird (fiir das 

lsche 	Subject) 	festgestellt. 	Davon 	gilt 	au& 	als 	Re- loo0  
gel:  dais man seiner (lurch einen frenidartigen Begriff, oder 
(lurch 	ein Pronomen 	kIntbehren 	kanu, 	beobachte 	was die 
Araber beachten." 

Er1(1. 	Bei 	dem 	Nomen, 	dessen 	unbar (lurch 	all alt 
stattfindet, giebt es Bedingungen: 	1) dafs es sieli naehstel- 
len liirst;  man.leidet nicht, das Halm.. dareli alladi zn setzen, 
yen  cinem Wort, das zu Anfang stein mud's, 	wie von dem 

21 * 
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Conditionalnomen, dem Fragewort man ma. 2) Dafs es sich 
determiniren 'first; 	man 	setzt 	kein Habar von 	einem tlfd 
(Zustand) 	oder Tamjiz 	(Specification). 	3) Mufs man 	das 
Nomen durch einen fremdartigen Ausdruck (ag'nabi) entbeh- 
ren konnen. 	Man setzt nicht das Habar von einem Prono- 
men, das den Satz, der als Habar vorkommt, verbindet, wie 
z. B. vom Ha in zaidun darabtuhu. 4) Dal's man seiner 
durch 	ein Pronomen 	entbehren kann. 	Man •setzt nicht die 
Aussage durch alladi von dem Mawlid ohne seine Sifa, 
noch von dem Mudaf ohne sein Mudaf ilaihi. Bei dara b tu 
rag'ulun 	z a ri f ii n 	setzt man nicht das Habar von rag'u- 
lun allein; man sagt nicht alladi darabtuhu zarilan ra-
g'ul u n. Denn wenn man von ihm das Habar setzte, so stellte 
man an seine Stelle ein Pronomen. 	Dann ware die Be- 
schreibung eines Pronomen nothwendig, doch wird weder 
das Pronomen beschrieben, 	noch wird durch dasselbe he- 
schrieben. 	•Setzt man aber das Habar von einem Maustlf 
mit seiner Sifa, 	so mitre 	es mfiglich, 	weil der 	beffirchtete 
Fall entfernt ist alladi darabtuhu rag'ulun zarifun. So 
setzt man auch nicht das Habar von dem Mudaf (gultima) 
allein, bei darabtuhu gulama zaidin; denn wie feststeht, 
tritt ein Pronomen an 4eine,Stelle, und das Pronomen steht 
nicht als MOM'. 	Stiinde aber das Mudaf mit seinem Mu-
daf ilaihi, so *are dies moglich, da das Verwehrende entfernt 
ist, vgl. alladi darabtuhu gulhmu zaidin. 

„Man setzt das Habar durch al von einem Nomen, des-
sen Verbum schon voraufging; wenn richtigerweise die Bil-
dung einer Sila von dem Verbum fur al stattfinden harm, 
vgl. die Bildung 	des Wortes whIsin 	voil walsti-l-lahu- 
l-batala."  

Erkl. 	Man setzt das Habar durch alladi von dem No- 
men, 	das in 	einem Nominal- 	oder Verbalsatz 	stcht. 	Will 
man das Habar von zaidun in zaidun k Winn un setzcn, so 
ware dies 	alladi huwa 10,?imun -zaidun. 	Bci  darabtu 
zaidin setzte man das Habar: alladi darabtuhu zaidun. 
Durch al wird das Habar -von dem Nomen nicht gcsetzt, 
aufaer wenn 	dasselbe in einem,  Verbalsatz steht, 	und dieses 
Verbum 	richtig von sich 	die *ila von al 	bilden lafst, 	wie 
das Part. act. oder Part. pass. 	Man bildet das ijabar nicht 
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durch al von dem Nomen, das in einem Nominalsatz steht; 
a ,,uch nicht von dem Nomen, 	das in 	einem Verbalsatz vor- 
kornmt, 	dessen Verbum nicht vollstiindig flectirbar ist, 	wie 
von ar-rag'ulu 	in 	nicma-r• rag'ulu; 	da man von 	nicrna 
nicht richtiger Weise die Silo, von al gebrauchen kann. Man 
setzt auch das Habar von Gottes Namen, wie man von wakii- 
I -1 a h u -1- b a t al a (Gott bewacht die Heiden) sagt a I- whist- 
1-batala-l-lahu. 	Auch giebt man ein Habar dem al-ba-
pda, so days man sagt al-whisihi-l-lahu-l-batalu „der 
von Gott Bewachte ist der Ritstige." 	 . 

,,Ist das, was von der Sila von al in den Nominativ ge- 
stellt wird, 	das Pronomen 	eines anderen Worts 	als al, 	so 
wird dasselbe besonders als ein getrenntes gesetzt." 

V.  725. 

Erkl. 	\Venn 	das Beschreibungswort, 	welches als Sila 
von al vorkommt, eM Pronomen in den Nominativ 	stellt, 
so kann Bich dasselbe entweder auf al zuriickbeziehn oder auf 
etwas anderes. 	Bezieht cs ski auf al zuriick, so wird es 
verborgen; gcht es aber auf etwas anderes, so. wird es ge- 
trennt, 	vgl. ballagtu 	min az-zaidaini 	illti-1-(amrina 
r isalatan. 	Will man bier ein Habar setzen zu to in bal- 
lagtu, so sagt man al-mubaP.igu min az-zaidaini ilil- 
1-(amrina risalatan anti. 	In al-rnuballigu ist emu Pro- 
nomen, sich auf al zuriickbeziehend, und das Inds nothwendig 
verborgen werden. 	Setzt man aber in diesem Beispiel cin 
Habar zu az-zaid'ani hiefse es: al-rnuballi:„..!;u ana min-
hums ila-l-ramrina risalatan az-zaidlini. — anit stcht 
im Nominativ 	durch 	al-muballigu, 	es bezieht sich nicht 
auf al zuriick, 	denn mit al wird 	bier ein Dual bezeiehnet, 
und dieser ist gerade das Wort, wozu ein Habar gesetzt wird; 
also ist die besondere Setzung des Pronomen nothwendig. 
Will man in diesem Beispiel zu'al-(amrina ein Habar setzen, 
!milk es: 	al-muballi:.:?;u 	ano, min az-zaidaini ilaihim 
risalatan 	al-(amretnAt. 	Auch 	bier 	mufs 	das Pronomen 
besonders gesetzt werden. 	Ebenso nulls man das Pronomer. 
besonders setzen, 	wenn man in diesem Beispiel zu risiila- 
tan 	ein Habar setzt; 	denn das durch ,a1 	bier 	bezeichnete 
ware ar-risalatu. 	Das Pronomen aber (in ballagtu), wel- 
ches von del-Silo, in den Nominativ gestellt ist, ist die erste 
Person, vgl. al-mtiballiAuhil antt min az-zaidaini iltt- 
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1-(antrin a 	ris til at tin 	(anti 	steht 	int Nominativ 	lurch 	die 
*ila von al). 

, 

LX. 	Das Zahlwort. 

. 	 (a1-`adad).  

„t a IA t a und die his zu cas'ara folgenden Zahlwarter 
sprieh mit to bei cincr Aufziihlung, deren Einheiten Mascu- 
lina 	sind. 	Im• entgegengesetzten 	Fall 	enthli_ifse 	dieselhen 
davon. Das Bestimmende sctze in den Genitiv. Pluralis, meist 
in der Form des Pluralis dcr Geringheit." 

Erkl. 	ra, steht bei talata, und den 	folgenden Zahlen 
his Zclm, wenn das (lurch dieselben Gezahlte Maseulinum ist; 
ist es hingegen Femininum, fallt Tb. wcg. Diese Zahiworter 
werden an einen Pluralis annectirt, vgl. `indi: talatatu ri-
glli n Iv a'a r b du n Is Wi n u. s. f. bis zu 'a s'a ra. Hat das qe-
zahlte cinen Pluralis der 1Venigkeit und der Vielheit, so wird 
das Zahlwort meist an den Pluralis dcr Wenigkeit annectirt, 
vgl. ( indi tal'atatu aflusin nur selten tallitatu fultisin. 
Ein Fall, 	in dem es • nicht in der gewohnlichen Weise vor- 
konunt, 	vgl. Ic.-ttr. 2, 228. 	„Die cntlasscnen Fratien it'arten 
fiir rich ab drei Menstruationen" t alit t a ta k u r Win , wiihrcnd 
(tin Plural der \Venigkeit 0,1;:ru'un existirt. Hat aber das No-
men nur den Plural der Vielheit, wird das ZahNort an die-
sen annectirt, vgl. tallitatu rigllin. 

„ini'atun huridert und alfun tausend'annectire an cinen 
Singularis, dem mi'atun folgt selten auch der Pluralis." 

Erld. 	inPat un und al Mu geharen zu den anneetirba- 
ren Zahlwiirtern, doch, werden 	sic nur an 	einen Singularis 
annectirt, vgl. 'indi in i'a tun rag'uli n und al fu d irli a in i n. 
Schen koinint die Annexion von m Pat un an einen Pluralis 
vor, vgl. I.5:ur. 18, 24. 	„Sie verweilten in ihrer Mil& 300 
Jahre t alit, t a 	in Patin sinina nach der Lesart von 1fainza 
and al-Kisn. 

Das Resuna6: 	Die anneetirbaren Zahlwiirt,;r zerfallen in 
zwei Theile: 	1) Diejenigen, welehe nur an einen Plural an- 
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nectirt werden, das sind drei his zebu; 2) diejenigen, weiche 
mu• an 	einen Singular annectirt werden, 	das sind m Patu n 1,1 
und 	al fun, 	so wic ihre 	beiden Duale; 	die Annexion von 
ttiPatun. an den Plural ist selten. 

„Setze a b ad a und verbinde es mit (as'ara in der Zu-
s:unmensetzung, WCIII1 du ein gezahltes Masculinum bezeich- 
1101 	Wi118t. - Beim 	Feminimun 	sprich 	ihdit 	cas'rata. 	S'in 
stela 'tacit den Tamitniten mit Kasr. 	Bei den andercn Zahl- 
wi;riern, 	als 	ahadun 	und 	ihdti thne 	absiehtlich 	dasselbe 
was du mit diesen beiden gethan bast. 	Dem talk atun. bis 
tis'atun mid den dazwischen liegenden Zahlwortern kommt, 
wenn sic verbunden werden, das Voraufgehende zu.'. 

Erkl. 	Vert. behandelt nun die zusammeno-esetzten Zalt- c. 
lett. 	Zchn 	wird mit 	den Zahlen 	tinter zehn 	bis- auf eins 
zusammengesetzt, vgl. ahadu cas'arli bis tis'atu (a s'ar a, so 
beim Masculinumn; brim Femininum sagt man ihdil cas'rata 
Iris 	tis`u (as'rata; 	flit. das Masculinum 	ahadu, 	it ntt, fir 
das Femininum ih d a, itn at it. 	Von drei his noun verhalten 
sich die Zahlwarter nach 'der Znsammensctzung wie vorher. 
Man setzt Til, wenn das Gezahlte ein Masculinum ist, mind das-
selbe, fiillt weg, wenn dasselbe ein Femininum ist. Was nun 
`as'ara tun 	betrifft, 	(dies ist 	der letztc Thcil), 	so flint das 
Ta fem. bci ihm fort, wenn das Gezahlte ein Masculinum 
ist und es blcibt dagegert stelm, wenn es ein Femininum ist. 
Von dreizehn an sagt man taratata (a s'a r a r a g'ul iln und 
t al cit a 	a s'r a t a- mr teat a n., 	Ebenso 	verbalt 	sich 	(as'r a t it 
mit aba,du und ibdil,' mit itnani und itnatitni, vgl. itntt 
(a s'a r a 	r ag'n 1 il n 	mit 	Weglassung 	des 	Ta, 	vs). 	i t n at a 
(a s'ra t a - IDE a'a. t a n mit Setzung des T. S'in Kann in (as'rata 
being Femininuin ruilend sein, dock steht es mit Kasr in der 
tamitnitischen Wortfortn. 

„Setze 	i t n at tt Y or 'a s'r at a 	und i t n it vor `a s'a r a , je 
nachdem du das Mastulintun oder Femininum bezeichnen 
willst. 	Jtt 	ist 	flir 	die 	anderen Casus 	als 	den Nontinativ. 
Setze die beiden Formen durch Alif in den Nominativ, mind 
Path ist gewiihnlich bci den anderen zusammengesetzten Zah-, 
len in beiden 1Vorten.` 

Erkl.. 	Vcrf. 	erwiilint 	bier, 	dais 	i t ntt (as'ara 	fur  dai 
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Masculinum 	ohnc Ta im ersten und zWeiten Wort, 	und 
itnata tas'rata im ersten und zweiten Wort mit Ta far das 
Femininum steht. 	Dann macht er darauf aufmerksam, dal's 
die zusammcngesetzten Zahlen alle indeclinable sind, das erste 
Wort sowohl 	als das zweite, 	vgl. altd-a 	(as'ara mit dem 
Fatly beider Theile. 	Hiervon ist ausgenominen it n a 'a s'ara 
und it nata 	ras'rata, 	denn das 	erste Wort wird 	mit Alif 
flectirt im Nominativ und mit Ja im Genitiv und Accusativ 
gleich dem Dual, 	aber der 	zweite Theil steht 	indeclinable 
auf Fath. 

%. 	735. „Setze das Tam* (Bestimmung) der Zahlworter von 
(is'rttna bis tis(ttna in den Singularis, vgl. arbdina Nina 
40 Zeitraume." 

Erkl. Verf. erwa hnt hier die einfachen Zahlen, das sind 
die von (is'rantt bis tisqtna. Sie haben nur eine Wortform 
ftir Masculinum und Femininum. 	Ihr Tamjiz steht nur im 
Accusativ Singularis, 	vgl. 9 s'ret n a ra du lan und ger a n a- 
rn r a'a tan. Bei den Zahlen fiber den Zehnern wird das M?hr 
vor denselben erwahnt und die Zehner lurch Wttw verbun-
den, vgl. abadun wdis'rttna u. s. f. bis tis(atun wdis'ril.na 
mit Ta fir das Masculinum. 	Beim Femininum sagt man 
i tt d a w di s'r CI n a, bis ti scu n w di s'r A n a ohne das T. 	Das 
reine 	Ergcbnifs: 	die Zahiworte 	zerfallen in 	vier Klassen: 
1) die Annectirten; 2) die Zusammengesetzten; 3) the Einfit-
chen; 4) die Verbundenen. 

„Man setzt das Tamjiz zu den zusatnmengesetzten Zah-
len wie zu (i s'r an a, behandle beide gleich." 

Erkl. 	Man setzt das Tamjiz zt: einer zusammengesetz- 
ten Zahl. wie zu (i s'r 0 n a und dessen V erwandten. Es steht 
dasselbe im Accusativ Singularis, vgl. akkada (as'ara rag'u- 
1 an, il)da (as'rata-mra'atan. 

„Wird eine zusammengesetzte Z...h1 annectirt, so bleibt 
tie Indeclinabilitat, und das Endwort wird bisweilen flectirt." 

Erkl. 	Die zusammengesetzten Zahlen kann man an et- 
was anderes als ihr Tamjiz annectiren, aufser itna (as'ara, 
denn dies wird 	nicht annectirt, 	man sagt nicht 	itna (as'a- 
rak a. 	Wird die zusanumcngesetzte Zahl annectirt,.  so ist die 
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Lehrweise der 13aFenser, 	dafs beide Theile in 	flyer Inde- 
clinabilitat verbleiben, vgl. hadihi bamsata (as'araka mit %, 
.1i,  ath am Ende beider Worte. 	Insweilett NN'IT a aas 1etzte de- . 
clinirt, wiewohl das 	erste indeclinable bleibt, .vg,I. vaalul 
Islanrisata cas'aruka. 	 . 

„Bilde von (itnftni und den Willem' Zahlen bis 'a s'ra. 
tun tine Form, analog dem fffilun von fdala. 	Ende sic 
im Femininum mit Ta, doch so 	oft das Masculinum 	steht, 
setze die Form Minn ohne Tft." 

Erkl. 	Es wird von itnitni 	bis cateraturc ein Nomen 
der Form fffilun entsprechend gebildet, so wie man sie vor 
fdala bildet, man sagt tttnin, talitun u. s. f. bis (as'irur 
ohne Tft. im Masculinmn und mit Ta im Femininum. 

„Will man Einen von der Zahl, die diese Form bildet, 
bkeichnen, annectirt man sie ihr wie einen Partitiv 	(der 

v. 74o. 

Vierte von vieren). Will man hingegen bezeichnen, dafs das 
Gering-ere dem Hiiheren gleichgestellt wird, so ist es wie das 
Wort g'ffilun zu behandeln." 

'Erkl. 	Die Form 	fft(ilun, 	die 	vom Zahlwort gebildet 
wird, hat *zwei Gebrauchsweisen: '1) steht sie sallein, vgl. t a- 
litun, tttlitatun; 	2) steht 	sie nicht allein, 	dann wird sic 
gebraucht entweder mit dem, wovon sie abgeleitet ist, oder 
mit dem Wort, welches dem, wovon sie selbst abgeleitet wird, 
voraufgeht. — In dem ersten Fall mufs man die Form fft(i-
lun an das ihr Nachfolgende annectiren, so dafs das Vorauf- 
gehende die Stelle von ba`du vertritt. 	Man sagt, im masc. 
tftlitu 	talatatin 	u. s. f. und im Fern. 	talitatu 	talatin 
im Sinne von der, die Eine von dreien. — Im zweiten Fall 
sind 	zwei 	Weisen 	moglich: 	1) die 	Annexion des 	wie 
fttilun gebildeten Zahiworts an das sich ihm Anschliefsende 
(eine wirkliche Annexion); 	2) dafs diese 	Form 	mit dem 
Tanwin steht und das sick ihm Anschliefsende durch dasselbe 
in den Accusativ tritt. 	So wie man beim 1Wi1 sagt dftribu 
zaidin und daribun zaidftn, so sagt man auch rfibi`u ta- 
litatin 	und 	rftbi(un 	talfttatan, 	rilbi(atu 	talfttin 	und 
ribieatun .talittan dem Sinne nach gaciln at-talktati ar-
bdatan oder  etilun at-talhtata arbdatan. So sind die 
Worte Verf's. zu verstehn: willst du mit der Form fgilun 
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die von it Ilan i und den folgenden gebiklet wird, das Ge-
ringere an Zahl gleich dem Hiiheren setzen, so behandle es 
wie g'acilun, 	so 	dais' es an 	sein illafcCtl annectirt 	werden, 
oder auch mit dem Tanwin stchn und dasselbe in den Ac-
cusativ setzen 'calm. 

,,,Will man eine Form bilden, (lie wic tani it naini zu-
sammengesetzt ist, so hat man beidc Arten der -Zusammen- 
setzung. 	Oder annectire die Form faVilun in beiden Fallen 
an eine Zusamrnensetzung, 	die vollkommen ausspricht, 	was 
du meinst. 	I3ekannt ist, 	dais 	man sich 	mit 	Nadi 	(as'ara 
begntigt und den Aehnlichen vor ' i s'r an a und den Analogen. 

v. 	745. Stelle die Form fa`ilun in beiden Fallen vor ein Waw, wel-
ches mit Fleifs gesetzt ist." 

Erld. Wie voraufgeht, wird die Form fa`ilun von einen 
Zahlwort auf zwei Weisen gcbildet: 	1) dais man 	damit ir- 
gend einen Theil der Zahl, wovon sic'abgeleitet ist, bezeich-
nen will; 2) dais man die geringerc Zahl gleich dcr hitheren 
setzen will. 	Will man nun die Form fA'ilun von einett zu- 
sammengesetzten Zahl gebrauchen, um den ersten Sinn zu 
bezeichnen, d. h. um einen Theil von dem, wovon sic abge-
leitet wird, auszudrficken, so kiinnen dabei drei Weisen statt-
finden: a. dais man zwci Zusammensetzungcn hat, von wel- 
ellen 	der Anfang der ersten die Form ftVilun, "fatilatun, 
mind das Ende `as'ara, tas'r.ata ist; der Anfang der zweiten 
ist ahadun, illda etc., vgl. ttilita 'as'ara, talatata `as'ara. 
Alle vier Formen sind indeclinable auf •Fatb. 	b. Dal's man 
sich beschriinkt auf das Anfiingswort der ersten Zusammen- 
setzung, 	dasselbe flectirt und es  an die 	zweite Zusamtnen- 
setzung, die in beiden Worten indeclinable bleibt, annectirt, 
vgl. thlitu talatata (as'ara und  talitatu talata (as'rata. 
c. 	Dafs 	man 	sich ' auf 	die 	erste 	Zusainmensetzung 	be- 
schrankt, die indeclinable im ersten und zweiten Worte bleibt, 
vgl. talita `as'ara und talitata as'rata. - 	 _  

Man gebraucht die Form fa(ilun von den zusammenge-
setzten Zahlen nicht, utn zu bezeichnen, dais man die gerin-
gene Zahl gleich der hoheren bezeichnen will, man sagt nicht 
rabica `as'ara' talatata 	(as'ara und so bei 	alien iibrigen. 
Deshalb 	ertviihnt dies \fed. nicht, 	sondern' bcschrankt sick 
auf die Erwahnung 	des ersten _Panes. 	tta di 	ist utugekehrt 
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aus wal)idun, und 1)adijatun aus wa4idatun entstanden. 
Man setzt den crsten Buchstaben nach dem letzten. hadi wird 
nur  mieas'ara und I) adijatun nur mit ca era ta gebraucht mid 
ebenso mit cis'ritna unil dessen Verwandtcn. Die vom Zahl- 
worte gebildete Form fo!ilun wird 	vor den Zehnern ge- 
braucht,, die damit verbunden werden, vgl. Iladi watis'rana 
und t a s i(un 	\ V di s'r a n a. 	Sic kommt in 	beiden 	Gestalten, 
d. h. fffilun 	fiir Masenlinum und fa`i la tun 	fiir's Fetnini- 
num vor. 

LXI. 	kam, ka'ajjin, kadii.  

„Gieb chic nahere Bestimmung (Tamjiz) dem kani in 
der Frage, wie man eine solche dem (is'rfina giebt. 	Vgl. 
„Wie viel Personen erheben sich" (kam s'al3On sauna). Ge-
statte das Tamjiz durch ein verschwiegenes min in den Ge-
nitiv •zu stellen, wenn kam einer wirklich gesetzten Praepo-
sition voraufgeht." 

Erkl. 	kam ist ein Nomen, was daraus hervorgeht, dais 
chic Praeposition davor treten kann, vgl. „mit wie viel Pal-
inenstammen (`alA, kam g'id(in) hast du dein Haus iiberdacht." 
k am ist 	ein Nomen fir eine unbekannte Zahl, es 	mufs 
nothwendig das Tamjiz haben, vgl. kam racrb'ulan (indaka. 
Bisweilcn wird dasselbe weggelassen, weil etwas darauf hin- 
leitet, vgl. kam sumta = kam jaumiin sumta. 	kale ist 
eine Frage- und Aussagepartikel. 	Das Tamjiz von kam als 
Fragepartikel 	stcht wie das Tamjiz 	von' (is'rana 	im Aec. 
Sing., vgl. kam dirh am an lsabadtu; 	cloth kann dasselbe 
auch im Genitiv stelm.durch ein verschwiegenes min, wenn 
dem  kam eine Praeposition voraufgeht, vgl, bikam dirha-' 
min 	4ts'taraita hada = bikam min dirhamin, 	Tritt 
aber die Praeposition nicht `'or ham, 	mufs das Tamjiz im 
Arecusativ stehn. 

”Gebrauche ham, indent du von ihm aussagst, wie von 
zehn oder Iumdert, vgl. kam rig'alin odor kam maratin. 
Wie ka in ist k a'a j jin mid kada. 	Das Tamjiz beider stcht 
ini Accusativ, 	oder verbinde 	datnit 	min, 	so hast 	du das 
Richtige getroffen.,, 
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Erkl. 	karn wird fur eine Mehrheit gebraucht• und nii- 
her bestimtnt durch eine im Genitiv stehende Mehrheit, wie 
(aeratun, oder durch einen im Genitiv stehenden Singular, wie 
mi'atun, z. B. kant 	tilmanin malaktu 	gleich 	katiran 
min al- Olmani. Aehnlich wie kam dient kada und ka'aj-
jin, urn eine Menge zu bezeichnen. Das sie niiher Bestim- 
mende steht im Accusativ oder im Genitiv durch min. 	Das 
Letztere ist das Gewohnlichere, vgl. Kur. 3, 140. „Wie viel 
Propheten gab es mit denen stritten" (karn min uabijjin kit-
tala ma'alm); ferner: „So und soviel Dirham babe ich beses- 
sen (malaktu kadti dirhamlin)." 	Itadfi, wird einfach gebraucht, 
.aber auchdoppelt gesetzt, vgl. malaktu kada kada dir- 
haman, 	oder auch 	als ein Wort, 	dem ein gleiches ver- 
bunden 	ist, 	vgl. 	malaktu 	kada 	walcadh 	dirhamiin. 
kam mufs am Anfang der Rede stein, eci-es Frage- oder 
Aussagepartikel, 	man 	sagt nic 	clarabtu 	kam 	rag'ul'an; 
ebenso ist's mit lca'ajjin, doch umgekchrt mit ka,dtt. 

LXII. 	Die Berichtung. 
(al-hikaja). 

„Gieb Bericht (d. i. Genus, Casus, humerus) durch aj-
jun, von dem, was einem Unbekannten gebiihrt, sowohl in 
der Pause als Verbindung. In der Pause berichte, was dem 
Unbekannten gebiihrt, durch man. 	Das kiln vocalisire all- 
gemein und fiige den Vocalbuchstaben liinzu. Sage manani 
und manaini 	nach dem Satz 	li ilfini 	bibnaini, 	„ich 
habe zwei Genossen an zwei Siihnen", und setze die Form 
in Rube, dann thust du Recht. 	Sprich zu dem, der sagt 
„es kam ein Mitdchen atat bintun" manah. 	Das Min 

, 	. vor dem Ta Dualis ist vocallos. 	Das Fath 	ist schen und 
verbinde Ta und Alif dem man (vgl. manat) .nach da W- 

V. 	755. niswatin kalif „(dieser giebt sich mit Frauen ab)". Sprich 
manfina und 	manina, wenn gesagt wird: 	„Es brachten 
Leute 	anderen Baumwolle 	g'tea 	lsatt mun 	lilsautnin 	lsu- 
tu na." Wird man verbunden, andert sich seine Form nicht. 
Als Seltenheit ist manuna in der Poesie bekannt." 
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Erkl. Fragt man durch ajjun nach einem Unbekannten, ' 
der in der voraufgehenden Redo crwahnt war, so giebt man 
?i) ajjun die Endtlexion wieder, welche das Unbekannte hat, 
sowohl Masculinum als Feinininuna, sowohl Dual als Plural. 
Diests geschieht bei ajjun in der Verbindung sowohl als in 
der Pause. 	Man sagt zu einem, der zu mir sagt: „es karn 
ein Mann", .,welcher denn?" ajjun, gen. ajjin ace. ajjan. 
Eben so sagt. man in der Verbindung, „welcher denn o Mann" 
ajjun ja fata, gen. ajjin, ace. ajjin, im Femininum ajja-
tun, im Dual ajjani, ajjattini, gen. und ace. ajjaini, aj- 
jataini, 	im 	Plur. nom. 	ajjana, 	ajjfttun, 	gen. und ace. 
ajjina, ajj A tin. 	Fragt man nach einem vorher erwahnten 
Tjnbekannten durch man, wird in demselben 	die Flexion 
wiedergegeben und den Vocalen auf dem Nan ein entspre-
chender Vocalbuchstabe hinzugefiigt, so dafs in demselben 
das Masc. Fem. Dual Plural wiedergegeben wird; . jedoch 
geschieht dies nur in der Trennung. 	Wenn einer sagt, „es 
limn zu mir ein Mann", so fragst du mane, mani, many 
im Dual manfin, manain mit ruhendern Nan. 	Beim Fe- 
mininum sagt man manah im Nomin. Gen. und Accus., im 
Dual mantan, mantain*, 	mit ruhendern Nan vor dem TA 
und ruhendern Nan des Dual, selen nur steht Nan vor dem 
TA mit FA manatan und manatain. urn Plur. Fern. bil- 
det man manat, 	so auch irn Gen. und Accus. 	lin Plur. 
Masc. heifst es manful, manin mit ruhendern Nun. 	Nach 
g'A'a kaurnun fragt man manan, nach marartu bikau- 
min oder 'ra'aitu kauman fragt man manin. 	So wird 
man hehandelt, wenn man dadurch etwas wiedergiebt in der • 
Pause, steht es aber in Verbindung, so gicbt man nichts da-
durch wieder, sondern es that nur aberhaupt•eine Wortform. 
Man ward° immer sagen man jtt fatft. 	Selten kommt in 
der Poesie such mantilla in der Verbindung vor. 

Vgl. „Sie kamen zu meinem Gastfeuer, und ich sprach. 
wer seid ihr (manuna antim)? sie erwiederten die G'inn, kit 
sprach, lasset's Euch wohl bekommen in der Nacht." 

'Nom Eigennamen gieb Bericht nach man, wenn das- 
selbe von 	einer Verbindungspartikel, 	die damit 	zusammen- 
hangen sollte, entbliifst fist." 
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DU. 	Man kann von einem Eigennamen lurch in an 
die Form berichten, wenn diesem nicht eine Verbindungs- 
partikel voraufgeht. 	Sagt Jemand gl)ani z aidun, so kann 
man fragen man zaidun, ebenso nach einem Genitiv man 
zaidin und nach einem Accus. man zaidin. 	Es wird in 
dem nach man erwahnten Eigennamen die Fprm von dem 
in dcr friiheren Redo erwahnten Eigennamen wiedergegeben. 
man ist Mubtada)  und der ihm folgende Eigenname ist sein 
Habar, oder es ist ein Habar von dem nachher erwahnten 
Eigennamen. 	Geht aber dem man eine Verbindungspartikel 
vorattf, so kann man in dem Eigennamen nach ihm nicht die 
Form des Eigennamen vor ihm wiedergeben, sondern derselbe 
mufs nothwendig im Nominativ stehn, 	da dcr Eigenname 
dann ein Habar von than ist, 	odor ein Mubtada), 	dessen 
Habar man ist. 	Nach g'il'a zaidun, ra)aitu zaidun, ma- 
r artu bizaidin kann man nur sagen waman zaidun. Die 
Wiedergabe der Form tritt tinter alien determinirten Begrif- 
fen nur bei den Eigennamen dn. 	Man sagt nie nach tier 
Atissage ra)aitu 	gulaina zaidin, 	man gulama 	ztidin, 
sondern nothwendig man gulamu zaidin fir alle Casus. 

LXIII. 	Das Femininum. 
(ftt-tlenit). 

„Kennzeichen des Femininum ist ein TA oder Alif. Bei 
einigen Nonien supponirt man das 11,. vgl. al-katifit, „die 
restitutio wird erkannt durch das Pronomen und dergleichen, 
wie durch die Wiederkehr des T a be: der Diminutiv-Form." 

Erkl. Urspriinglich ist das Nomen ein Masculinum, mid 
(las Femininum ist eine Abzwcigung vom Masculinum. Weil 
das Masculinum das Urspriingliche,ist, so kann das Mascu-
linum eines Kennzeichens entbehren, das es als solches day- 
thut. 	Weil aber 	das Femininum 	clue Unterabtheilung 	ist, 
bedarf dasselbe eines das Fernininum dmirthuenden Kennzei 
chens. Diese sind Ta and das verldirzbare wit das gedehnte 
Alif, 	Hoch iiherwiegt 	das TA, 	im tiebrattelk. 	_Deshalb Nv i rd 
es hei cinigen \Vorten supponirt, vgl. (a,i n un, katiftin. Aut. 
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das Femininum , 	welches kein 	sichtbares-  Kennzeichen 	hat, 
weist man ,durch die Riickbeziehung des Pronomens als auf 
Lin 	Femininum 	hin, 	vgl.. al - katifu 	nahaetuhfi. 	(die • 
Schulter ich habe sic gebissen) and dergleichen. 	Auch that 
man. das Femininum dadurch dar, dais das Eigenschaftswort 
im Femininum steht, vgl. „ ak al t u katian' m a s'w i j j a tan" 
(ich habe gegessen eine Schulter, eine gebratene); 	endlich 
auch durch die Wiederherstellung des Ta. im Diminutivum, 
vgl. katifun kutaifatun. 	. 

„Das MI schlicfst sich nicht als Unterscheidungszeichen 
der Form facillun in der urspriinglichen Bedeutung an, auch 
nicht den 1'01-men mi Nil u n, m i ri I u n mid mif`alu n. Kommt 
das Ta bei einem von diesen als Unterscheidungszeichen vor, 
so ist es abnorm an ihnen. Bei der Form facilun, vgl. 	a- 
tilun 	ist dies T. meist verboten, wenn es 	seinem Mau- 
f.if folgt." 

v. ;co. 

« 

Erkl. 	Wie erwiihnt ist, wird dieses Tit nur zur Unter- 
schcidung des Mascul. vom Femin. zugesetat. Am haufigsten 
ist dies der. Fall bei den Eigenschaftsworten, 	vgl. Is A'i m un 
kill matun, selten abet bei dem Nomen, das nicht Eigen- 
schaftswort ist, 	vgl. rag'ul un, pa,g'ul a t u n. 	Doch giebt es 
auch Eigenschaftsworte, welchen dieses TA sich nicht anhangt, 
namlich die Eigenschaftsworte nach der Form faciilun in 
der Bedeutung von Minn. 	Vert'. nimmt die Worter nacli 
facia u n , die den Sinn von m ;Will u n haben, aus, cr nenut 
pine 	(facidun 	im Sinne 	von .fffilun) 	urspriinglich, 	weil sie 
hiiufiger sind 	als (lie letzteren , 	vgl. 	s'aketrun 	tabi-irun _,.-.., 
s'akirun sti b i run. Hat abet die Form ra` Al un die Beth:it-- 
twig von m af(itl u n , 	so hiingt 	sich TA Amen an, 	vgl. r a- 
k it batan 	__ 	mat kAbatun. 	Ferner 	hangt sich TA nicht 
an ein Eigenschaftswort der Form in if (a.  I u n , vgl. „i in ra)a. t un 
m i hdt",trun" (eine viel Delirium habende Frau); auch nicht an 
ein Eigenschaftswort der Form 	miNlun, vgl. „i m r a'a tu n 
m i`t i run" (eine sich sehr parfilmirende Frau). Ebenso hangt 
skit Tit nicht an die Form miralun, vgl. „in i :,:s'am u n" (den 
nichts 	on seinem Ziel 	wegen seiner Tapferkeit 	abbringt). 

. 

Hangt sich diesen Eigenschaftsworten TA fern. an, so 1st das 
selten, and man kann sich nach solchen Formen nicht rich- 
ten. 	Die Form fa(ilu a hat entweder den Sinn von facilun 
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oder den von marfilun. 	Hat sie den Sinn von WO un, so 
hat sie das TA fern.; nur in seltenen Fiillen fillt es weg, vgl. 
Ic.ur. 7, 54. 	„Fiirwahr 	die Gnade Gottes .ist 	nab (karibun) 
den Wohlthuenden" Kur. 36, 78. 	„Wer wird lehendig ma- 
chen die Knochen, wenn sic angefressen (ramimun) sind." 
Hat die Form faqlun did Bedeutung von maralun, so 
wird sie wie ein Nomen gebraucht oder nicht als ein solches. 
Wird 	sie wie 	ein Nomen 	gebraucht, 	d. h. folgt sie nicht 
ihrem Mausaf, hangt sich Th, derselben an, vgl. had i hi da- 
.biliatun 	,-. 	madbfillatun. 	Wird 	diese Form aber nicht 
wie eM Nomen gebraucht, so dais sie ihrem MauOf folgt, 
wird meist TA von ihr weggelassen, 	vgl. inira'atun g'ari- 
liun = ma,g'rahatun. 	Nur bisweilen hangt dann Ta sich 
an, vgl. figatun llamidatun = mallmadatun. 

„Das Alif Fern. ist verkiirzbar und gedehnt, vgl. until- 
1-gurri, die Verbrcitung der ersteren Forin, d. i. das ver- 
kiirzbare Alif wird dargelegt durch die Form 	von uraba, 
tala und marata, 	dann durch 	die Form fuga als Plural, 

v. 765. 
Masdar oder 	Eigenschaftswort, 	vgl. s'ab(a, 	und liubar a, 
summaha, sibatra, dikra, bittita, wie kuftirra. so  auch 
i!ullaita 	mit 	s'ulskftra; 	von 	anderen 	Formen als 	diesen , 
gieb an, dais sic selten vorkommen." 

Erkl. 	Alif fem. zerfallt in zwei Gattungen: 	1) in das 
verkurzbare, vgl. hublft, und 2) das gedehnte, vgl. liamra)u. 
Beide haben bestimmte Wortformen, von denen es bekannt 
ist, dais sie das Eine oder das Apdere baben. Das Verkiirz- 
bare' hat bekannte und seltene Formen. 	Zu den bekannten 
geliiiren fdala, 	vgl. urabli, 	fir Ungliick; 	ferner fu'lit als 
Nomen substantiVum, vgl. buhina fir eine Pflanze; such als 
Eigenschaftswort, vgl. l)ubl a und als Masdar, vgl. rue% 
kommt diese Form vor; 	ferner facala, vgl. als Nomen ba- 
rada, 	als Masdar marat a, 	als Eigenschaftswort 	bajada, 
vgl. bimarun hajadti, 	(ein Esel, 	der vor seinein Schatten 
aus Lebhaftigkeit ausweicht). 	G'auhari behauptet, unter den , Eigenschaftsworten komme kein anderes each der Form fdal a 
vor, loch findet sich noch g'amaza. 	— 	Ein verkiirzbares 
Alif hat ferner die Form fatly als plur., vgl. 	ar(fr von ..sa- 
ricun; als Masdar, 	vgl. da(wa; als Eigenschaftswort kasla. 
Inerher gehort ferner fu'al a, 	vgl. 11 ir barb, (Pin Vogel) es 
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kommt als Masc. and Fem. vor; ferner fu((ala, vgl. sum.7  
unaha; ,ferner Walla, 	vgl. sibatra; 	ferner fi(la, 	vgl. als 
isiladar dikra, 	oder als Plur., 	vgl. zirba plum von zari- 
banun, 	dies 	ist 	emit 	kleincs 	Thier, 	vie 	die 	Katzc, 	mit 
stinkendem Hauch; 	die Araber meinen, 	es lasse seine Blit- 
hungen in das Meld ihkes Verfolgers fahren und der Ge-
ruch vergehe nur mit dem Kleide; vgl. nosh higla plur. 
von. hag'alun. 	Unter den Pluralen giebt es nur zwei nach 
dieser 	Form. 	Ferner gehart hierher fi((ila, vgl. hittita 
in der Bedeutung von 	hattu Anreizung; ferner fu(u1111, 
vgl. kufurra die Palmenknospe; ferner fu((aila, vgl. b ul- 
laitet die Verwirrung; 	„endlieh fd`tila, vgl. s'uklsara eine 
Pflanze." 

„Das gedehnte Alif findet Bich in folgenden Formen: 
fa(1a3u, arala'u, (lessen mittlerer Radical mit alien drei Vo- 
calen 	stein 	kann; 	f dla I ii? u ; 	dann 	f tic  'alien ; 	fdlu 1 a)  ti , 
fa(itlieu, rdila)u, ficlija)u, inarCtla'u, dessen mittlerer Ra- 
dical mit alien drei Vocalen stehn kann; 	so wird 	auch bei . 
der Form fdalieu der erste Radical mit alien drei Voealen 
crenommen." e. 

v. 771). 

Erkl. Das gedehnte Alif fetr., ist in vielen 'Vortformen. 
Verf. macht auf einige aufmerksarn und zwar: f agtOu als Nomen 
oder Eigensehaftswort, dessen Masc. entweder a f (alu ist, vgl. 
hantra)u, oder auch nicht, vgl. dimatun hatliVu anhalten- 
der Regen. 	Das Masc. hiervon ist nicht alttalu, sondem 
hatilun; 	so' sagt man auch 	n'akatun 	raug-a?u, abet- nicht 
g'am al u n a r w a,g u; eben falls sagt man in) r :ea tun b as n Wu, 
abet nicht r a g'u lu n ahsan u. 	al-hattu ist das Aufeinan- 
derfolgen des Regens und, der Thriinen, so vie das Flit:ism 
derselben. Ilierher gehort weiter a f`a I reel, at' i I ten, a Pu 1 iVu, 
vgl. arbdteu, arb &Wu, a rbi(ft'u fiir den vierten Tag in der 
ivochq; ferner fa'lalii?t, , 	vgl. (akrabil'u, 	Femininum von 
al -(1115 fia. i b u ; drum flat I Wu , vgl. kusastett gleich kisAsun 
Rache; damn fut-  I u I feu, vgl. kurfusa"u; dann fa'ala'u, vg1- 
`as'irr A'n ; dann fa.(ila)u, vgl. 4 as i(teu Alauseloch; dann figi-
ja)u, vgl. kibrijfeti; dann maraltett, vgl. mas'jallteu, plur. 
von 	s'aibitin; 	dann facal'a'u, 	tier mittlere Stammbuchstabe 
mit ti, tli, i, vgl. dabakten, katira'u, barasieu, eine Wort-
form von barnasteu die Menschen; Ibnu-s-Sikkit sagt: „ich 
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well's 	nicht, was 	fir ein Mensch 	(ajju-l-barnaai) 	er ist." 
Haufig ist die Form facala'u, der erste Radical mit alien drei 
Vocalen, vgl. 13u jalteu Stolz, g'an a fa'n ein Ortsname tink.i 
sijarteu ein Kicid mit gelben Streifen. 

LXIV. 	Das verktirzbare and das gedehnte Wort. 
(al-maksfir al-rnamdad). 

„Verhingt ein Nomen nothwendig vor seinem Ende ein 
Fail) und 	hat es eine iihnliche Form wie asafun, 	so mufs 
das entsprechende Wort mit schwachem letzten Stammbuch- 
staben 	regelrechter Weise verkiirzbar sein, vgl. die Plurale 
fi`alun und fdalun im Plural von fi(latun und fdlatun, 
wie a d- d um a." 	 1 

Erkl. 	Das Verkiirzbare ist das Nomen, 	dessen 'Decli- 
nationsbuchstabe (d. h. der Buchstabe, auf dem die Declination 
stattfintiet) *ein stetes Alif ist. 	Diese Definition schliefst also 
Verba wie jarcla; Partikeln, 	die auf ein indeclinables Alif 
enden wie da, and den Dual, vgl. zaidani, aus, da bei die- 
Bern das Alif sich im Gen. 	und Accus. 	in Ja verwandelt. 
Das verkfirzbare Wort zerfallt in zwei Arten: 	1) das als 
Regel aufzustellende; 2) das im Gebrauch bisweilen so vor- 
kommende. 	Das als Regel geltende ist jedes Nornen 	mit 
schwachem Endradical, das ein Analogon unter den starkra-
dicaligen hat, und mit einem steten Fat]) auf dem vorletzten 
Radical versehn ist. Hierher gehiiren. die Masdar der Verba 
neutra nach der Form facila, vgl. fa(9.1un, der mittlere Ra- 
dikal hat Fad). 	1st der dritte Radical schwach, so mufs das 
Wort verkfirzt werden, vgl. g'awija, 	g'awan, 	denn 	das 
analoge Wort mit starkem Radical hat nothwendig Fat); auf 
dem 	vorletzten 	Radical; 	vgl. 	fi'atun 	plur. 	von 	fi'latun 
und fdalun plur. von fdlatun, so miran pl. von mirja-
tun, mudan plur. von mudjatun. Dcian ihre analogen For-, 
men mit starkern Radikal waren kirabun und kurabun 
von kirbatun und kurbatun; so:verhalt sich auch ad-dum A 
plur. von dumjatun einen Gfitzen und dergt :iedeutend. 
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„Ein IN'ort , welehes vor seincin Ende 	nothwendig ein 
Alif verlangt, ist, wenn das Madda in einer ihm entsprechen-
len Form sicher bekannt ist, wie das Masdar der Vcrba, 
bei den Formen, die mit cinem Hamz der Verbindung be- 
oilmen 	val. i r`a w ft und i r t a'il." 0 	, 	rD 	. 	' 

V* 	775- 

Erkl. 	Das Gedehnte ist ein Nomen, an (lessen Ende 
ein Hamz steht, dem chi pleonastisches Alif vorausgeht, vgl. 
bamrii?u, k i s ii)u n, r i d feu n. Diese Definition schliefst Verba 
wic j'a &Wu aus, wie auch solche Worte, die zwar emu Hamz 
mit einem voraufgehenden Alif haben, doch nicht mit einem 
pleonastichen, vgl. mteun. .-- Das Gedehnte zerfallt wic das . 
Verkiirzbare in normales und nur bisweilen vorkommendes. 
Normal ist jedes Wort mit schwachem Endradical, 	(lesson 
Analogie 	bei den 	starkradicaligen Worten nothwendig das 
Alif vor 	seinem Ende hinzuftigt; 	so sind (lie Masdar der 
Formen, 	die ein Hamz 	der 	\'erbindung 	zu Anfang ha- 
ben: 	vgl, ir`awfi, 	ir(iwit'nn, 	irtal, 	irtiWun, 	istaksit, 
istilssieun, und dazu die Analogen bei den Starkradicaligen 
intiletkun, iktidarun, istibriteun. Ebenso verhalten sich 
die Infinitive der Verba mit schwachem Endradical each der 
Form (arala, 	vgl. a(til, 	ictii)un, 	dens das 	cntsprechendc ' 
Starkradicaligc wiire akrama ilertimun. 

„Das 	eines Analogons 	tinter den starkradicaligen For- 
men entbehrende verkiirzbare oder gedehnte Wort ist 	der 
Ueberlieferung anheimgegeben, vgl. al  - h i g'il , al- h i d ft." 

Erkl. 	Den zweiten Theil bildet das 	bisweilen als ver- 
kiirzbar oder als gedchnt vorkommende Wort. Das hieriiber 
Feststehende ist, 	dais, wenn ein 1Vort kein Analogon unter 
den Starkradicaligen hat, 'vor dessen Endbuchstaben (lurch- 
giingig ein 	 i'atll steht, dais dann die Verkiirzbarkeit desselben 
durch den Sprachgebrauch festgesiellt wird. Ebenso besehriinkt 
sich die Dehnung eines Worts, das kein Analogon unter den 
Starkradicaligen hat, bei,dem vor seinen Endbuchstaben ein 
Alif hinzugefiigt wird, 	auf den Sprachgebrauch :Mein, 	vgl. 
als verkiirzbarcs Wort al-fa t il sing. von al- fi tj tk.n n ; zu den 
bisweilen als gedelint gebrauchten NViirtern gehart al-fa t CtItt, 
as-sanh'n. etc. 

Die  Ye'rkiirzbarkeit des Gedelmten wird 
	allgemein in 
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Verszwang angenommen, das Gegentheil findet nur mit Wi-
derspruch statt." 

. 
- Erkl. 	Es findet kein Unterschied zwischen den Ba.!tren- 

sern und Kitfensern statt, dafs die Dehnung wegen des Vers-
zwangs verktirzt werden lainne, wohl aber dariiber, ob das 
Verkurzbare verliingert werden konne. 	Die Basrenser ver- 
wehrcn dies, wiihrend die 'Weimer cs erlauben und als Be-
wcis die Stolle anfiihren: 

Vgl. 	„O fiber die guten Datteln und schlechten, die in 
StUcken in der Kehle und dem Zapfen (al-lcdni'i) sitzen blei-
ben ; eigentlich (0 fiber dich, was anlangt Datteln und sehlechte 
Datteln)." 

LXV. Die richtige Bildung des Dualis und Pluralis sanus 
von dem Verktirzbaren und Gedehnten. 

(at-maksfir al-maindfid). 

„Setze an das Ende eines verkfirzbaren Worts, wenn ca 
in den Dual gesetzt wird, ja im Fall dafs dasselbe mehr als 
drei Radicalbuchstaben hat. 	'Ebenso verhiilt sich ein Wort, 
dai urspriinglich &I, zurn Endbuchstaben hat, 	vgl. al-fats 
und ebenso das Unabgelcitete, welches in der Imala steht, 

v. 780. vgl. mats. 	In anderen Fallen wird ea in Wilw verwandelt; 
diesem Alif schliefs an, was oben scion bekannt ist." 

	

Erld.. •Dem declinirbarcn Nomen 	hiingt sick, gleichviel 
ob es 	einen 	starken Endbuchstal,en 	hat oder defectiv ist, 
ohne Veriinderung das Kennzeichen des Dual an, vgl. ra- 
g'ulun 	rag'ulani, 	15ftdin 	15Sdijani. 	Ist abet 	das Wort 
verkfirzbar, mute eine Veriinderung stattfindcn. 	Ist das ver- ' 
kiirzbare Alif der vierte 	oder noel] 	spatere Buchstabe, 	so 

' verwandelt er sich in Ja, vgl. na ilh an m ilhaj Atli, mus t ak- 
On mustal”ajftni. 	Ist Alif als dritter Buchstabe stellver- 
tretend far Jit, vgl. fat an, so wird dasselbe ebenfalls in .IS 
verwandelt, 	vgl. fatajftni. 	Ebenso 	fist's, 	wenn 	Alif als 
dritter Buchstabe 	unbekannten Ursprungs ist imd mit der 
Imala steht, vgl. von 	mattit 	als 	Eigennamen mattajiini. 
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Vertritt Alif als dritter Radical ein Waw, 	wird es in Vaw 
verwandelt, vgl. cas aw a ni; 	ebenso 	verl►iilt es sich, wenn 
"Alif als 	dritter Radical unbekannteu Ursprungs auftritt und 
es nicht m►t der buida gesprochen wird, vgl. Ilan als Eigen- 
tt tee, Dual: ila wit ni. 	Das Rest 	Das verkii rzbare Alit' 
wird in JA in drei Fallen verwandelt: 	1) wenn es als vier- 
ter oder spaterer Radical steht; 	2) wenn es 	als dritter Ra- 
dical steht, 	loch ein JA vcrtritt; 3) wenn es als tlritter Ra- 
dical tmbekannten Ursprungs und mit der Inn's& steht. 

In Waw wird Alif verwandelt an zwei Steller: 1) wenn 
es drifter Radical ist und Alif an- der Stale von Waw steht; 
2)''''wenn es 	dritter Radical unbekannten Ursprungs ist und 
nicht in der Imala steht. 

1st die Verwandlung des Alif in Ja und Waw geschehen, 
so hangen skit die im Anfange dieses Births erwahnten Kenti-
zeichen des Dual an, namlich Mil im Nomin. mid aini im 
Gen. und Accus.  

„Worte wie 	al2irtett werden wit Watv in den Dual ge- 
setzt; 	Worte wie 	(ilbtl'un, 	kistt'un und 	liajteun !cannel) 
mit Hatnz oder Waw im Dual stchn. 	Den her nicht er- 
wiihnten Worten lafs die voile Form. 	Das Abnorme wird 
auf den zuflilligen Gebrauch besehrankt." 

Erkl. 	\1erf. bchandclt den Dual des gedehnten Nomen. 
Beim gedehnten Nomen kann Hamz cin Alif Fem. oder cin 
Alif des Anschlusses (d. i. bei ciner Form, the wie ein Fe-
mininum aussicht, aber nicht ist) oder einen Radical vertre- 
ten; 	auch 	!cams es 	sclbst ein Radical 	sat. 	Vertritt Hatnz 
das Alif Fein., 	so ist das Bekannte, das man es 	in Witw 
verwandelt; 	man sagt von bait] r it'n b a In r a AV a n i. 	Vertritt 
Hamz ein Alif des Anschlusses, vgl. ( ilba'un, oder vcrtritt 
es einen Radical , vgl. k i s AA, n, h a ja)u », so and zwei Auf- 
fitssungen niiiglieli: 	1) die Verwandlung desselben in Wan', 
vgl. ( Ma w an i etc. oder 2) man larst Alif unveriindcrt ii1- 
1)Wil n i etc. 	Die 	Verwandlung ist bei 	dem Alif des An- 
schlusses besser als Daum zu lassen, and Halm, das einen 
Radical vcrtritt, zu lassen, ist besser, als es in \Yaw zu ver-
wandeln. Ist das gedelmte Hams urspriinglich, so mufs man 
es lassen; 	vgl. Is urattn 	1pirra?ftni. 	Die Dualform 	eines 
verldirzbare'n und gedehnteu Worts, 	das nach 	anderer als 
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erwahntcr Weise gebildet wircl, wird auf den zufalligen Ge- 
brauch 	beschrankt, 	wie 	dais 	man 	von al- tlauzalit 	al- 
Liauzalitni gcbraucht, da doch al-ljauzalajAni regelrechi 
ware, 	wie wenn 	man von 	4anaril?u, 	anstatt des 	richtigen 
4amrftwAni, haturft'Ani billet. 

„Nimm von dem Verkiirzbaren im Plural sowie im Dual 
das, wodurch das 'Wort vervollstandigt wurde, weg; das Fat!) 
lafs, stehen, urn das Weggefiullene anzuzeigen. Setzt man den 
Plural auf a tun, 	so verwandle das Alif wie 	man es im 
Dual verwandelt; das Tft eines sich auf TA endigenden Worts 
entferne nothwendigerweise." 

Eric!. Wird ein mit starkem Endradical versehenes Wort 
nach der Norm 	des Dual' in den Plural gesetzt, d. i. auf 
arra, so hangt sich das Kennzeichen desselben ohne Atnede- ... 	. 
rung an, vgl. zaidun z aidft n a. 	Wird das defective Wort 
mit diesem Plural 	versehen, so fallt das Xi desselben fort. 
Der vor dem Waxy in tuna stehende Buchstabe wird knit 
Damns versebny so wie der vor Jti in Ina stehende mit Kasr, 
vgl. lcAclin, 15Acltina, 	Is Adin a. 	Wird ein gedehntes %Vort 
in diesen Plural gesetzt, 	wird es wie 	der Dual 	behandelt. 
Vertritt Hamz cinen Radical oder client es zum Anschlufs,*) 
so Icann man Ham entweder stehen lassen oder Wftw an 
(lessen Stelle setzen. 	Von kisA'un als Eigenname sagt man 
Icisieitna rind kis Awerna. 	Ist aber Hamz 	urspriinglich, so 
mufs es bleiben, vgl. von Is.urra.)un Is urrit'fina. Beim Ver-
kiirzbaren wird Alif genommen, wenn das Wort auf tIna den 
Plural billet, 	das voraufgehende Fatly bleibt dann als Ilin- 
'weisung darauf. Von m trtafti sagt man mui3tafauna und 
muqafaina. Wird ein solches Wart auf stun in den Plu- 
ral gesetzt, 	so wird das Alif wie hn Dual verwandelt, vgl. 
hublA hu bla jAtun und von fa t A n und (a A n, zwei Eigen, 
namen, billet man fatajAtun und caftwatun. 	Stand nach 
dem verkiirzbaren Alif noch ein Ti, so mars man dasselbe 
wegnelunen, vgl. latatun fatajAtun, lantrtun 	anawittun. 

5) i 1 li  az:: in u 1 h ak at u n, 	mu lh ika tun: das was angehangt wird, 
war oben gebratteht, um tine Form tinter die Kategorie derer zu stet- 
len, 	die Alif Fem. haben; 	hier aber ist es sehleehtWn das Anschlufs- 
Alif, das ohne Verandermig der Bedeutung angehangt wird. 

   
  



d- II taks ti r al-inimulad. 	 343 

„Bei einem dreiradicaligen, mit starkcm mittleren Stamm- 
buchstaben 	versehenen Nomen lafs 	den 	mitderen Radical 

"'dem ersten in Ifinsicht des Vocals folgen, wenn der mittlere 
Radical vocallos, und das %Vort ein Femininum ist, welches 
durn 'fa beschlossen wird odcr davon blocs ist. 	Setze vo-
callos cincu Consonanten, der cinem anderen Vocal als Fatly 
folgt, oder erleichtere denselben (lurch Fatly. Man liberliefert 
alle Falk." 	 • 

Erkl. 	Wird emu 	dreiradicaliges Wort 	mit starkem ru- 
henden Mittelbuchstaben, als ein Femininum mit Ta versehn 
oder frei davon, auf atu n in den Plural gestellt, so lafst man 
den Mittel-Radical dem ersten in Hinsicht der Vocale Ganz 
allgcincin folgen, vgl. d ddun ddadatun, g'afnatun g'afa- 
natun, g'umlu g'umulatun und hindu hinidatun. 	Der 
Mittelradical kann • aber nach einem.Damm oder Kasr des 
Anfangsradicals vocallos oder mit Fatly stehen, vgl. hinda-
tun und hinadatun, busratun und busaratun, dock ist 
das 	nicht nach 	dein Fad) inaglich, wo "man den gleichen 
Vocal folgen lassen mufs. Die im Verse gegebene Rebel schliefst 
aus durch 	„dreiradicalig" 	vierradicalige Eigennainen, 	vgl. 
z. B. ea`far als wciblichen Eicrennamen; 	durch „Nomen", .4' 
Eigenschaftsworte, vgl. cla bin at un; durch „mit starken Mit- 
telradical" 	die mit schwaehen Buchstaben versehenen; und 
(lurch „mit vocallosem Mittelradical" die mit vocalisirtem Mit- 
telradical 	versehenen Worter. 	In 	alien 	diesel' Fallen lafst 
man 	den 	gleichen Vocal 	nicht 	folgen, 	sondern 	lafst den 
Mittelradical so wie er war, 	bevor das Wort in den Plural 
gesetzt wurde. „Fernininuni" sehliefst tenter das Maseulintun 
aus, dean dies steht nicht im Pluit auf a tu n. 

„Man verwehrt' die Vocalfolge zu setzen in Fallen, wie 
dirwatun und z ubj a tun; abnorm ist Kasr bei g'irw atun." 

Erkl. 	Hat das 	erwahnte Femininum 	ein Kasr tinter 
dein 	ersten Anfangs;Radical, 	und 	ist sein 	letztcr Radical 
\Yaw, so kann man den Mittelradical nicht mit demselben Vocal 
setzen  als den ersten, vgl. d irw a t un bildend wie d iri w a - 
t un , da  das Kasr vor %%ttw sehwer befunden wird: sondem 
der Mittelradical 	mufs Fatly oder G'azin haben, 	vgl. d i ra- 
watun • Mid dirwittun, 	abnorm ist 	g'iri wfitun. 	Ebenso 
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kann 	die Vocalfolge nicht stattfinden, wenn der Anfangs- 
Radical mit Darnm steht, und der Endradical Ja ist, wie von 
zubjatun nie zubujatun, da Damm vor A schwer be-
funden wird ; es null's heifsen z ubaj 6. tun oder zubjatun. 

v. 790. „Etwas anderes als das Erwahnte, ist ein seltener oder 
nur im Verszwang vorkommender Fall, odcr es gilt nur bei 

• .gewissen Leuten." 

Erkl. 	Die Feminina, welche in 1Viderspruch mit dem 
Erwahnten vorkommen, werden als seltene odcr nur im Vers-
zwang vorkommende Mille, oder als bestimmte Wortformen 
gerechnet, vgl. als Seltenheit g'iriwatun plur. von g'i rw s- 
tun. 	Zum Verszwang: 

vgl. 	„Ich wurde mit Mullen beladen, die mir am Vor- 
mittag 	Scufzer (zafrati-d-lulgt) ausprefstcn, 	doch 	bei der 
Abendarbeit versagten mir die Hande." 	• 

Drittens vgl. die Redeweise der Hudailiten, von g'auz s-
tun oder baklatun, g awaz at un und bajadatun zu bilden, 
wahrend 	gewiihnlich 	im Arabischen 	der Mittelradical 	mit 
G'azin steht. 

LXVI. 	Pluralis fractus. 
(g'am'u7t-taksiri). 

„arilatun, 	af(ulu, dann 	fflatun'und aValun.sind 
Plurale der 1Venigkeit (g'atdu-l-killa)." 

40 
Erkl. 	Pluralis fractus ist ein Ausdruck, 	welcher mehr 

als zwei bezeichnet, eutweder durch eine in seiner Wortform 
• hervortretende Aenderung, ,vgl. 	rag'ulun rig'alun, 	oder 

eine innerlich supponirte Form, vgl. fulkun far Singular 
und Plural. 	Das pamm im Singular ist wie das Damrn in 
1;(uflun und Daum im Plural ist wie das Damm in usdun. 

. . Dieser Plural hat zwei Unterabtheilungen: 1) Plural der 1Ve- 
nigkeit ; 2) Plural der Vielheit g'ant` LI --1- k atra ti. 	Der Plu- 
ral der Wenigkcit bezeichnet in cigentlicher Iledeutung nur 
drei und darubcr his zehn; der Plural der Vielheit bezeich- 

. net mehr als zchn his in's Endlosc. 	Jede dieser Abtheilun- 
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gen wird 	erlambter Weise 	an die Stolle der 	anderen in 
uneigentlicher Bedeutung gebraucht. 	Beispiele der Plura1e 

*) der Wenigkeit waren: af ilatun, vgl. aslihatun; afsulun, 
vgl. aflusun; ficlatun, vgl. fitjatun; afcalun, vgl. afra- 
sufi. 	Alle anderen Formen 	vom Pluralis fractus sind Flu- 
Tale der Vielheit. 

„Einige von diesen driickeh ursprunglich genagend eine . 
Viclheit aus, wie arg'ulun. 	Das Gegentheil findet statt bei 

iftl (pl. von §affi)." 

Erld. 	Bisweilen begnugt man sich mit einer Bildung 
de§ Pluralis der Wenigkeit anstatt des Pluralis der Vielheit, 
vgl. rig'lun arg'ulun, (unulsun. dnalsun, fu'adun aPi- 
datun; 	bisweilen mit 	einigen Bildungen 	des 	Plurals 	der 
Vielheit fir einige 	Bildungen 	des Plurals 	der Wenigkeit, 
vgl. rag'ulun rig'filun, lsalbun. Isuifibun. 

„Far die Form fdlun als Nomen mit starkem -Mittelra-
(neat ist afculun, und far ein vierradicaliges Wort als No-
men wird diese Form ebenfalls gesetzt; auch gilt sie far 
Wortbildungen wie cinalsun und dirt/clan hinsichtlich des 
Madda, des Femininum und der Buchstabenzahl." 

, 	Eric]. 	af`uluU 	ist ein Pluralis far•  jedes dreiradicalige 
Nomen nach der Form fanun mit starkem Mittel-Radical, 
vgl. kalbun aklubun, zabjun aOin, ursprunglich a4-
bujun,- dann aOijun, dann wurde dies Wort wie Isitclin 
behandelt. Im Verse schliefst „als Nomen" das Eigenschafts- 
wort aus; 	man sagt nicht dabmun plur. adbumun. _ Es 
kommt vor cabdun plur: a( budunz  well (lieges Eigenschafts-
wort als Nomen gebraucht wird. „Mit starkem Mittel-Radical" 
schliefst Wafter mit zchwachein Mittel-Radical aus, vgl. tau- 
bun, (airain, 	abnorm 	ist a`junun. 	af(ulun ist auch ein 

• 

Plural fur jedes Nomen feminini mit vier Radicalen, vor des-
scn Ende ein Madda stcht, vgl. (inalpn dnukun, jami- 
nun aimunun. 	Abn6rm ist die Form vom Masculinum, 
vgl. s'ihabun as'hubun, gura bun agrubun. 

',Wenn 	bei dem dreiradicaligen Wort, das als Nomen 
vorlcommt, 	die Form at'ulun nicht durchgangig gilt, 	so 
kommt der ,Phiral af (alun vor. 	Meistens geniigt den Ara- 
born ficl an u far fucalun, wie ciir d ann." 

.v. 795. 
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Erkl.' Gilt o bei 	einem 	dreiradicaligen Wort 	die Form 
arulun nicht durcligangig, so wird dasselbe nach der Form 
aftalun in den Plural gesetzt, vgl. t au bun at wa bun. Der 
Plural aPalun von der Form fdlun mit starkem Mittel-Ra- 
dical ist abnorm. 	Von der Form fdalun kommen manehe 
Plurale nach af`alun vor, meistens gehn sie nach figanun, 
nugarun nigranun. 	. . 	. 

„Bei einem Nomen masc. mit vier Buchstaben, dessen 
(Fritter Buchstabe ein Dehnungsbuchstabe ist, ist die Fofm afci- 
latun 	bei den Arabern durchgangig. 	Setze diesen Plural 
nothwendig bei den Formen fdalun und fi`alun, wenn sie 
mit einer Verdoppelung oder einer Schwache versehen sind." 

Edd. 	afcilatun ist ein Plural fur jedes Nomen masc. 
mit vier Buchstaben, von denen der dritte ein Dehnungs- 
buchstabe ist, vgl. kadalun 	akdilatun etc. 	Nothwendig 
wird af ( ilat un als Plural der Worte erfordert, deren zwei- 
ter Radical 	verdoppelt, 	oder deren Eudradical 	schwach 1  ist 
in der Form facAlun oder fi`alun, vgl. zimainun azim-
matun, kaba'un alsbijatun. 

„fdlun ist fiir Worte wie ahmaru, hamreen, und f i'la-
t u n ist als Plural durch Uefierlieferung belcannt." 

Erkl. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Vielheit ge- 
hurt fdlun. 	Diese Form gilt durchgangig bei einem Ei- 
gcnschaftswort, 	(lessen Masc. uralu Fem. fdla)u ist, vgl. 
ahmaru bumrun. 	Zu den Paradigmen des Plurals der 
Wenigkeit 	gehort figatun, Aber dies ist nicht durchgangig 
bei irgend einer Wortform, 	1% iewolii es ini Gedachtnifs aut.- 
bewahrt ist. 	Zu den Worten, in welchen sie vorkommt, ge-.  
horen fatttn fitjatun, 	s'aibun s'ibatun, 	gulamun gil- 
matun, sabijjun £3ibjatun.  

Y. 800. „fdulun 	gilt als Pluralforin fur ein Nomen mit vier 
Buchstaben, das vor dem EndbuchstPben, der kein schwacher 

ist, mit einem Dehnungsbuchstaben versehen ist. Worte jedoch, 
die keine Verdoppelung in Bich haben, 	sind in den meisten 
Fallen gleich dem mit Alif versehenen Worte. 	fdalun ist 
die bekannte Pluralforin fur fdlatun und fur Worte wie 
kubrit.; von fi`latun kommt fi`alun von, nun bisweilen bil-
det sick dessen Plural nach fu'alun." 
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Erki. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
e. hort fdulun. 	Diese Form gilt durcligiingig fir alle Nu- 

mina ink vier Buchstaben, vor deren Ende ein Dehnungsbuch- 
stabe hinzugeffigt wurde 	unter der Bedingung , 	dars 	der 
Enabuchstabe 	stark 	sei und . 	keine 	Yerdoppelung 	darin 
stattfinde. 1st der Dehnungsbuchstabe Alif, so ist kein Unter-
schied zwischen Masculinum und Femininum, vgl. lsadalun 
kudulun, 	lsadibun lsugu bun. 	1st eine Verdoppelung in 
der Form und der Dehnungsbuchstabe Alif, so ist der Plural 
fttulun nicht durchgangig, vgl. (inanun cununun; ist abcr 
der Dehnungsbuchstabe nicht Alif; so ist der Plural fttulun 
durchgangig, vgl. sarirun sururun. Von den eine Verdoppe-
lung habenden Worten, deren Dehnungsbuchstabe Alif ist, hart 
man nur die Plurale (ununun von (inanun, Iltug'ug'un 
von llig'ag'un. — Zu den Paradigmen der Plurale der Viel- 
belt gehort fdalun: 	Dies ist eine Pluralform der Nomina 
auf fttlatun oder fttla fem. von a fcalu, 	vgl. Is u rb atun 
lsurabun, al-kubrA al-kubaru. — Zu den Paradigmen des 
Pluralis der Menge gehort fi(alun, Pluralis eines Nomen nach 
der Form 	fi'latun, vgl. 	kisratun 	kisarun. 	Bisweilen 
konnut der Plural von fi` latun auf fdalun vor, 	vgl. l ill - 
jatun 1u4an. 	 " 

„Bei Formen wie r &min ist die Pluralform idalatun 
durchgangig, 	bekannt 	sind 	Formen 	Ittimilun 	mid 	ka- 
malatun." 	 . 

Erkl. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hart fdala tun. 	Dieses 	ist durchgangig 	bei 	alien Eigen- 
schaftsworten nach der Form 	fitil u it, die mit schwachen 
Endbnchstaben versehen ,  und Masculina sind,. zugleich Much 
verniinftige 	Wesen 	bezeichnen , 	vgl. 	ramin 	r um atun , 
IsiOin Itildatun. 	Dazu gehort fdalatun; dies ist durch- 
giingig bei einem tigensehaftswort null der Form fffil u n, 
das mit starkem Endbuchstaben versehen, ein Masculinum ist 
mind ein verniinftiges Wesen bezeichnet, 	vgl. kfimilun ka,  
inalatun. 	Verf. kanu 	die erwiihnten Beschriinkungen aus- 
lassen, da er Beispiele anfiihrt, welche dieselben enthalten. 

„Die Form fa(  la gebiihrt einem Eigensehaftsworte wic 
katilun 	,zatninun, 	halikun, 	majjitun 	sind 	passend 
hierfar." 
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End. 	Ztt •den Paradigmen des Pluralis der Menge ge- 
hart 	fatlit.. 	Es 	client 	als Plural 	fur 	ein 	Eigenschaftswort 
;tacit der Form fdilun im Sinne von maNtlun, das einen 
Untergang.oder eine 	Schtnerzempfindung bezeichnet, vgl. 
katilun Isatla, g'iribun g'arba. 	Hiernach geht auch das 
ihm in der Bedeutung ahnliche in der Form von fa,(ilun, im 
Slime von fallun, 	vgl. mariclun mania, auch von der 
Form fa(ilun, vgl. zaminun zamna, von der Form fag. 
lun, 	vgl. halikun halka und von fai`ilun, 	vgl. majji- 
tun manta. 

v. 805. „Bei der Form fucInn als Substantiv mit starkem End-
radical ist die Pluralform ficalatun gebrauchlich. Die Sprach- 
bildung hat diese Pluralform 	selten gesetzt 	bei fi(lun und 
f a(  lu n." 

Erkl. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hiirt ficalatun. 	Dies ist cin Plural far die Form 	fulun 
als Substantiv mit starkem Endradical, vgl. kurtun kirdca- 
tun. 	Auch wird diese Form iiberliefert beim Nomen nach 
der Form ficlun, vgl. kirdun kiradatun, oder nach der 
Form faclun, vgl. gardun giradatun. 	- 

„Die Pluralform fu"alim gebiihrt der Form fallun 
und Wilatun, wenn sie Eigenschaftsworte sind,. wie 'Atli- 
Inn und qttlilatun. Derselben ahnlich ist ftt((alun beim Mas- 
culintim. 	13eide Formers sind schen 	bei einem Worte mit 
schwachem Endradical. 	• 

. Erkl. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hiirt fit `al u n. Dies gilt als normal bei einem Eigenschaftsworte  
mit starkem Endradical; nach der Form facilun fa'ilatun, vgl. 
<laribun 4urrabun. 	Ferner auch fc.((altin: . diese Form 
ist regelrecht bei einem Eigenschaftsworte mit starkem End-
radical nach f'dilun flit cin Masculintun; vgl. Wimun £4 tl IV- 
%V it M un. 	Selten 	ist die Form fu` 'a 1 tt n und 	fu` (It 1 u n hei 

,einem Masculinum mit schwachem End-radical, wic gazin pint. 
guzzin; man sagt auch guzzieun. Selten•ist diese Plural- 
form bei fffilatun. 	' 

. 
Vgl. 	„Ihre Blicke 	sind hingeneigt zu den Ainglingen, 

bisweilen wohl sehe ich sie von mir nicht abg-,3wandt:" 
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„Far fdlun und fa`latun gilt als Paradigma des Plu-
rals ficalun; schen ist dies bci den Wortern von amen, de- 

^ren Mittclradical Ja ist." 

Erki. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Mengc ge- 
Iiiii; f i' al u n ; dies ist durchgiingig bei der Form fdl tin und 
fa` latun als Substantiv, vgl. k a(bun ki(libun; oder als Ei- 
genschaftswort, 	vgl. sdbun 	.icii.btin; 	E3 dbatun 	sicabun. 
Selten 	hat es 	statt bei 	den 	Wortern, 	deren Mittelradical 
Ja ist, vgl. 4 ai fun 4 i jilfu n. 

„Fur fdalun ist auch ficalun Paradigma, wenn dasselbe 
!mitten schwachen Endradical hat, 	oder der zweite Radical 
nicht verdoppelt ist. 	Dies gilt auch fir das fdalun, 	wel- 
ches mit Tii, 	versehn ist (facalatun), 	so wie fiir fitlun und 
fit 1 u n; das nimm an." 

v. 810. 

Erkl. fi(Alun ist auch durchgangiges Paradigma fir fda-
lun und fdalatun, wenn der Endradical weder schwach noch 
verdoppelt ist, 	vgl. g'abalun g'ibalun. 	Auch ist fi'al tin 
durchgangiges Paradigma bei fi(lun und fu(lun, 	vgl. dP- 
bun dPabun. 	Vcrf. nimmt die mit schwachem Endradical 
versehenen Wiirter aus, so wie die, in denen eine Verdoppe- 
lung stattfindet, wie talalun. 	" 

„Bei sfdilu n als Eigenschaftswort im Sinne von f ffi I u n 
kommt dieses Paradigma auch vor; so ist es auch durchgan-
gig in dem Femininum desselben." 

Erkl. fi(Alun gilt auch bei alien Eigenschaftswortern nach 
der Form fdilun in der Bedeutung von fficilun, sei es mit 
Ta verbunden oder 	davon 	entblorst, als Paradigma; 	vgl. 
karimun kirftznun, maridun mirklun. 	 • 

„Haufig ist diesc Pluralform bei den Eigenschaftsworterti 
nach dem Paradigma fdletnun und deren zwei Femininen, 
oder bei der Form fdliinun, ebenso bci der Form fdl A- 
natun. 	Sctze diesen. Plural nothwendig 	fiir 	Formen wie 
tawilun und tawilatun, Bann liast du das Rechte erfiillt.i‘ 

Erkl. Durchgangig kommt fiallun ouch als Plural fiir ein 
Eigensehaftswort nach der Form faclanun fem. fdla und 
fdliinatun vor, vgl. nadinanun nidamun, nadmanatun 
n ida mu n.' So 	ist fnlun auch durchgiingig bei 	Eigen- 
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schaftswartern, wie fu( lanun, 	fdlanatun. 	Setze ficitlun 
nothwendig als Plural fir 	alle Eigenschaftswiirter 	nach der 
Form fdilun, fdilatun mit schwachern Mittelradical. 

„Das Paradigma 	fu(ti 1 u n gilt fiir f di 1 u n , 	vgl. k a b i - 
dun; 	es wird meist demselben specie!! 	zugetheilt. 	.Ebeilso 

r• 	813. gilt es durchgangig- bei fdlun 	als Substantiv, 	dessen An- 
fangsbuchstabe mit alien Radicalen sich findet. 	fd,alun ge- 
hurt ebenso dazu. 	Der Plural-Form fuchlun 	ist besonders 
ficlrinun bestimmt. 	Die Form ist hitufig 	bei bautun und 
kh'un, so wie den diescn iihnlichen Wortern; 	selten ist sie 
he! anderen." 

Erkl. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hurt fuctilun; dies ist durchgangig bei einem dreiradicaligen 
Substantiv nach der Form fdilun, vgl. kahidun kubfidun. 
Bei solchen Wiirtern ist dies Paradigma meistentheils nothwen-
dig. fdftlun gilt auch durchgangig bei einem Substantiv nach 
fa,(1u n, vg17  k of bun k drib un; oder nach fi(1 u n, vgl. lbi m- 
I u n bumillun; oder auf fuclun, vgl. g'undun g'unfalun. 
Dem Gedachtnifs nach gilt fdialun auch bei facalun, 	vgl. 
asadun 	usadun. 	Man sagt, es verstehe 	sich aus 	den 
Worten Verf's., dais dasselbe nieht .durchgangig gelte „faca- 
lun 	gehort dazu", 	denn nicht wird ihin- Durchgiingigkeit 
beigelegt. 	Zu den Paradigmen des Pluralis der Menge ge- 
hart fighnun, wetches durchgangig fir Worte nach filch- 
Inn gilt. Wie erwahnt ist, gilt finfinun auch durchgangig 
bei fdaiun; 	flitch 	ist dasselbe durchgangig  iiii Plural der 
Form fdlun und fdlun, wean der Mittelradical \Vitw ist, 
vgl. ( hdun (idanun, thg'un tig'finun. 	Selten ist fighnun 
bei anderen als den erwahnten Faller-it  wie abun il3wrinun. 

„Die 	Form 	fa lun als Substantiv, so 	wie 	die For- 
men facilun und fdalun, die keinen schwachen Mittelradi-
eal haben, umfafst bn Pluritl Cu(  1 a 11 it n." 

c, 	Erkl. 	Zu den Paradicr0 inen 	des Plurals der Memre b  	ge- 
hurt fdltinun. Dies ist regelrecht bei einem Substantiv mit 
starkem Mittelradical nach der Form 	fdlun, vgl. z rthrun 
plur. pihrhnun; oder nach der Form fdilun, vgl. kadi- 
bun plur. kudbhnun; oder nach tier Form fdalun, 	vgl. 
ilakarun dukriinun. 
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,Frir die Formen 	karimun und babilun ist fu'aliVu 
die Pluralbildung, 	so wie auch 	fiir die diesen 	beiden glei- 

^chenden 	Worten. 	Es tritt an 	die Stelle 	von 	fu'alfiAt die 
Form af(iltVu bei einem Worte mit schwachem Enciradical 
oder einem Doppelbuchstaben. 	In 	anderen Fallen 	ist dies 
selten." 

Erkl. 	Zu (len Paradigtnen des Plurals der Menge ge- 
- hart fdalii?u, welches regelrccht ist fur die Form fa(ilun,• 
welche (lie Bedeutung von fffilun hat und ein mannliches 
Eigenschaftswort, 	das einem 	verniinftigen. Wesen beigelegt 
wird, 	bezeichnet, 	vgl. zarifun, 	urafo.)u. 	Die Formen, 
Weiche der Form fdilun darin gleichen, 	dals sie eine Be- 
dentung haben, welche eine wie angeborne Eigenschaft be-
zeichnet, haben denselben Plural, z. B. karizatun hat den 
Plural fdalteu, wie chliilun plur. (u15a1A?u. 	An die Stelle 
von fu'aliVu tritt bei Wortern mit einem doppelten oder ei- 
'nem schwachen Bitchstaben arilii?u, 	vgl. s'adidun 	as'id- 
(I Wu, w alijju n 	auli ja>11. 	Seltcn ist 	afila'n als Plural in 
anderen als den erwahnten Fallen. 

„fawffilu gilt fur fadalun, fffalun und fil.(ila'u zu- 
gleieh fir Worte wie kfihilun.„ ItiVidun und siihilun, wie 
finch far 	fii..(ilatun. 	Abnorm ist, dieser Plural bei fitrisun 
mit dem Thin Aelmlichen." 	 . 	 . 

v. 821). 

Erld. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hurt fawil'ilu. 	Diese Form gilt fiir ein Nomen nach fads.- 
hini vgl. g'auh arun, oder fffalun, vgl. tabacun tavvitbi( u, 
oder nach facilii?u , vgl. Is il q‘ict0a plur. Isa w A s NI , oder nach 
facilun, 	vgl. lc. fthilun plur. kawahilu. 	fa wit'ilu ist auch 
Plural fir ein Eigensehaftswok nach 	der Form 	fii(ilun, 
wenn dasselbe ein vernunftiges weibliches Wesen bezeichnet, 
vgl. 1) tei 4 un b a w ft'i 4u , oder ein unverniinftiges mannliches 
Wesen, vgl. siihilun plur. sawithilu. 	Bezeichnet das Ei- 
genschaftswort der Form fffilun chi mannliches verniinftiges 
Wesen, so bildet es nicht den Plural fawffilii. 	Abnorm ist 
sftbils.un 	plur. sawabi !so. 	fawffi I u 	ist 	ferner Plural fir 
Gil lat un, vgl. sabibatun ,.‘vii,bilitt. 

„facteilu setze als Plural fir fuctUatun, facaratun, fi`a-
lat un und die demselben iihnlichen Wiirter mit oder ohne TA.." 
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Erkl. 	fditilu gchort zu den Formen 	des Plurals der 
Menge. 	Diese Form gebiihrt jedem Nomen mit vier Buch- 
staben, das ein Madda vor seinem Ende hat und (lurch Ta 
im Pernininum steht, 	vgl. sattab a tun sal)a)i bu , oder da- 
von. frei ist, vgl. s'amalun s'ama?ilu. 

„Hach fdali, fdala steht im Plural sahrfeu und (adra'u, 
bcfolge diese Norm." 

. 

. 

Eric'. 	Zu den Paradigmen des Plurals der Menge ge- 
hart fdali und 	fatal a. 	Beide finden sich gemeinschaftlich 
bei Wortern nach fdla'u, die Substainiva sind, vgl. sal)ra)n 
plur. sallari 	und 	sal) firft, 	oder Adjectiva, 	vgl. (adau, 
(adari, (adara. 

• „Setze fdalijju bei Wiirtern wie al-kursijju, die nicht 
. wegen der Relation neugestaltet waren, claim folgst (In den 

Arabern." 

Erkl. 	Die Pluralform der Menge fdalijju ist Plural 
fiir jedes dreibuchstabige Substantiv, dessen Ende ein Ja mit .. 
Tas'did ist, 	und das nicht als neu auftritt, urn die Relation ' 

_ zu bezeichnen, 	vgl. kursij jun plur. karasijju; 	man sagt 
aber nicht basrijjun plur. basarijju.. 

. 825. „Durchr  fatal ilu und seinesgleichen bilde den Plural ei-
nes Wortes mit mehr als drei Buchstaben, alle bisher erwillin- 
ten FaIle ausgenommen. 	Von einem Wort mit fiinf Buch- 
staben, das entblofst steht, 	wirf nach der Norm den letzten . 
Buchstaben weg. Der vierte Buchstabe wird in einem Worte 
mit fiinf Buchstaben bisweilen weggenommen, wenn derselbe 
einem Vermehrungsbuchstaben 	iihnlich ist, 	loch olme 	dais 
dadurch der ftinfte Buchstabe beriihrt wiirde. 	Den Vermeil- 
rungsbuchstaben eines Wortes mit mehr als vier Buchstaben 
nimm weg, 	wenn er nicht ein schwachcr ist, nacli dent das 
Ende gleicl► folgt." 

' Erkl. 	Zu den Pluralformen , der` Menge gebart fachl i I u 
rind seinesgleichen, 	d. i. jeder Plural, 	dessen driller Buch- 
stabe ein Alif ist, wonach noch zwei Buchstaben folgen. Nach 
fdalilu steht im Plural jedes vierbuchstabige Substantiv, in 
welchem kein Servilbuchstabe ist, vgl. g'dfarun gdftfi run. 
Audi jedes vierbuchstabige Wort, das einen Servtlbuchstaben 
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. hat, wird iihnlich gebildet, vgl. g'au ha run plur. g'aw&hiru. . 
— Hiervon sind auszunehmen die vierbuchstabigen Wafter, 

.deren Plural schon vorauf crwahnt ist, vgl. ahmaru ham- 
ra'u. — Die fiinfbuchstabigcn 'Wafter, welche keinen Ve-., 
meh'rungsbuchstaben haben, bilden den Plural nach fa<alilun 
regelrecht, 	der ftinfte Buchstabe filth dabei weg, 	vgl. sa- 
farg'alun safarig'u. — Man kann den vierten Bucbstaben 
eines fiinfbuchstabigcn Wortes, das keinen Vermehrungsbuch-
staben hat, wcgnehmen und den fiinften dann lassen, wenn 
der vierte Buchstabe den Vermchrungsbuchstaben darin gleicht, 
dais er auch als ein soleher auftritt, vgl. Nun in 	 a- 
lc 	oder darin, dafs er zu denjenigen Buchstaben gehort, 
die mit denselben Organen, wie die Vermehrungsbuchstaben 
ausgesprochen werden vgl. Dal in farazdalsun.-Man bildet 
badariku und faraziku. Haufiger ist das Erstere, namlich 
die Wegnahme des fiinften, und das Belassen des vierten 

_ 

• 

Buchstaben, also badarinu und farazidu. 	1st der vierte 
Buchstabe einem Vennehrungsbuchstaben nicht iihnlich, kann 
man ihn nicht weglassen, sondern es ist aliein die Wegnahme 
des fiinften Buchstaben moglich, von s a farg'alun bildet man 
safarig'u 	nicht safarilu. 	1st ein 	ftinfbuchstabiges Wort 
der Art, dafs •ein Vermehrungabuchstabe darin ist, nimmt 
man diesen Buchstaben weg, er ratifste denn ein Buchstabe 
der Dehnung vor dem Endbuchstaben Belli,. vgl. von siba- 
tra plur. sabatiru, fadaukasun plur. fadakisu. 	1st der 

, 

VermehrungsbuchStabe aber ein Dehnungsbuchstabe vor dem 
Ende, so fallt derselbe nicht weg, sondern das Nomen wird 
nach fdalilu in den Plural gesetzt, vgl. 15 i rtasun karatisu. 

„Das Sin und TA. von %Vorten wie mustad'in entferne, 
weil ihr Verbleiben 	die Bildung des Plurals 	beeintrachtigt. 

. 

Mom ist wiirdiger zu bleiben als das .  andere. 	Hamz und Ja -  
sind ihm ahnlich, wenn sie voraufgehn." 

°. 830. 

Erkl. 	Enthiilt das Substantiv eine 	Vermehrung, die, 
wenn sic bliebe, die Bildung des Plurals unmaglich maclite, 
da schon das Wort die grafste Lange erreicht hat, zu der 
ein Plural kommt, d. i. die Form facalilu und factitilu, so 
flak die Vermehrung fort. 	1st der Plural nach einer dor 

mei Formes durch die Wecrnalune eines Vermehrungsbueh-tn. 

: ,  .trtben und 'die Belassung 
eines 	anderen mogli

23
eli, 	so giebt 
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es zwei Formen: 1) dafs man den ersten Vermehrungsbuch-
staben dem anderen vorzieht; 2) dafs es sich nicht so ver- 
halt. 	Das Erste wird 	hier behandelt, 	vgl. mustad'in plur. )  
rroda(in. 	Sin und TA. fielen weg, und es blieb iNlint, denn 
das steht zu Anfang, und blofs urn die Bedeutung anzuzei-
gen, vgl. von alandadun und jalandadun aladdu und 
jaladdu. 	Man nahm Nftn und liefs das Hamz oder Ja, da 
beide an der Spitze, und an einer Stelle stehn, wo beide eine 
Bedeutung bestimmen, (vgl. alsfimu jalsAmu) entgegengesetzt 
dem Nan, da dies an einer Stolle steht, 	wo es 	keinen ur- 
spriinglichen Sinn ausdriickt. 

„Das a., nicht Wftw nimm fort, wenn man Worte wie 
Itaizabfinun in den Plural setzt. Dies ist eine feststehende 
Regel." 

Erkl. 	Unafa,fst 	ein Substantiv 	zwei Vermehrungsbuch- 
staben und ist bei der Wegnahme des einen von ihnen eine 
Pluralbildung moglich, doch bei der Wegnahme des anderen 
dieselbe unmoglich, so wird der Buchstabe, mit welehem die 
Bildung unmoglich ist, fortgelassen, wiihrend man den ande- 
ren lack, vgl. von 1)aizabfinun plur. hazabinu. 	Ja fiillt 
weg, clod' lafst man Waw,. welches man in•Ja verwandelt, 
da es ruht und Kasr voraufgeht. 	Man zieht vor, Waw zu 
Jassen, denn nahme man dasselbe, so wiirde man auch Ja 
nehmen mussen, denn das Bleiben von JA macht die Bildung 
des moglichst langen Plural unmoglich. 	• 
' 	„Bei den zwei Vermehrungsbuchstaben von saranda 

und alien ahnlichen Wartern hat man die Wald; vgl. (al and a,,,,  

Erkl. 	Hat der Eine von zwei Vermehrungsbuchstaben 
keinen Vorzug vor dem anderen, kann man wahlen. 	Von 
saranda sagt man saranidu mit Wegnahme des Alif und 
Belassen des Nun, und saradi mit Wegnahme des Nein und 
Belassen des Alif. Ebenso sagt man von (alanda 'alai:thin 
und calltdi, 	dem ahnlich 	ware habanta 	plur. habfinitu 
und habati. 	Denn es sind bier zwei Vermehrungsbuchsta- 
ben, die zugleich zugesetzt wurden, um das Wort der Kate- 
gorie von safarg'alun anzuschliefsen. 	Hier hat weder das 
Eine noch das Andere den Vorzug. 	So verhalt es Bich mit 
alien Vermehrtingsbuchstaben, die zum Anschlufb angehiingt 
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, 	wurden, vgl. as-sarandii der Starke fem. sarandatun und 
. al-(al a n (lit der Dicke, haufig sagt man g"amalun (u 1 un d ii, 

ebenso al-habantil der kurze mit starkem Bauch; man sagt 
r a g'ul un 	h a b an tii n 	mit 	dem 	Tanwin 	und 	i in r a?a t u n 
habantlitun. 

• 

LXVII. 	Das Diminutivum. 

(at-tasg iru). 

„Behandle nach dem Paradigma fu'ailun das dreibuch-
stabige Wort, wenn es als Diminutivum auftritt, vgl. kudaj-
jun von kad&n, nach fda,i(ilun und fucanlun behandle 
ein 	Wort mit mehr Buchstaben, 	vgl. 	dirhamun 	du- 
raihimun."' 	 . 

Erkl. 	Stellt man ein deelinirbares Wort als Diminutiv, 
setzt inan den 	erstcn Buchstaben mit Param, 	den zweiten 
mit Fath. 	Nach dean zweiten Buchstaben fiigt man ein ru- 
hcndcs A hinzu. 	Ilicrauf beschrtinkt man sich, wenn das 
Wort nur drei Buchstaben hat,- vgl. falsun dim. fulaisun. 
flat das Wort vier Buchstahen oder mehr, geschieht dasselbe 
mit item, 	doch steht 	der nach elit folgende Buchstabe 	mit 
lCasr, vgl. duraihimun von dirhamun mid tusaifirun 
von `usfitrun. 	Die drei Paradigmata fur das Diminutivum 
sind fdailun fttaicilun und fdaiql un. 

„Durch dieselben Mittel, durch die man zum moglichst 
langen Plural gclangt, gelangt man auch zu den Paradigmen 
des Diminutivum." -‘ 

Erkl. Setzt man Nomina als Diminutiva, nach der Form 
fit anlun und fdaicilun, bedient man sich dazu derselben 
Mittel, wie bei der Pluralbildung auf fa`Milu and facttlilu. 
Nitmlich der Wegnahr'ne eines Buchstaben, entweder eines 
ursprtinglichen oder eines 	hinzugesetzten. 	Man 	bildet von 
s afar g'a 1 u n, sufairig'un, wie man sagt s afar i g'u. 	Von 
mustadein bildet 	man riudai`in analog dem Plural ma- 
dffin. 	Man nimmt itn Diminutiv das; was man im Plural .. 
nahm, weg, so bildet man von (ala,ndft das Diminutiv (ulai- 

23* 
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nidun und auch (ulaidin, wie man im Plural calanidu 
and cal adi angle. 

„Miiglich ist die Stellvertretung durch Ja vor dem Endo, 
wenn etwas vom Nomen in beiden, dem Diminutivum und 
Pluralus fractus, weggenommen war." 

Erkl. Man kann ein a an die Stelle des im Diminutiv 
und Plurals fractus weggefallenen Buchstaben setzen. 	Von 
safarg'alun kann man sufairig'un und safarig'u bider, 
und von habanta hubainitun und habanitu. 

„Von der Norm abweichend sind alle den in beiden Ca- 
' piteln festgesctzten Regeln widersprechende nine." 

Erkl. Bisweilcn kommt sowohl das Diminutivum als der 
Plurals fractus von einer. anderen Wortform als dem Singu-
laris vor, und wird gemerkt, abcr nicht als Norm aufgestellt, 
vgl. magribun 	dim. 	mugairibanun, 	cas'ijjatun 	dim. 
(us'ais'ijatun, 	wie man im Plural von rahtun arahitu 
von batilun abatilu sagt. 

„Dern auf das Ja des Diminutiv folgenden Buchstaben 
wird Fath bestinimt vor dem Kennzeichen des Femininum, 
oder dem Madda. So verhalt'sich auch der Buchstabe, wel-
cher dem Madda von afalun voraufgeht, oder dem Madda 
von sakranu und den sich anschliefsenden Wiirtern." 

Erkl. 	Nothwendig ist Fath auf das dem Ja {des Dimi- 
nutivum folgenden Buchstaben, wenn .sich ihm TA femin., 
oder das verkiirzbare und gedehnte Alif, oder Alif der Plu- 
ralform 	af`alun, 	oder Alif der 	Form fdlann 	femin. 
faila 	anschliefst, 	vgl. 	tamratun 	tumairatun, 	hubla 
hubaila, 	hamau hurnaira)u, ag'malun ug'aimalun, 
sakranu 	sukairtinu. 	1st 	es 	aber 	nicht 	diese 	Form 
facia nu, wird nicht der dem Alif vorausgehendo Buchstabe 
mit Fath gesetzt; sondern Kasr und Alif in Ja vervvandelt, 
vgl. sirhanun suraihinun, 	wie man im Plural sagt sa- 
rahinu. 	Der dem A. des Diminutiv folgende Buchstabe 
wird in anderen als den erwithnten Fallen mit Kasr versohen, 
wenn er kein Buchstabe 	der Floxion ist, vgl. dirharnun 
duraihimun. 1st es aber ein Buchstabe der Flexion, wird 
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derselbe 	mit 	dem 	Flexionsvocal 	versehn, 	vgl. 	fulaisun, 
sin, san. 

,,Das gedehnte Alif fern. und Ta fern. werden 	als ab- 
gesonderte gerechnct, wie auch das dem Ende des Wortes . wefren der Relation Hinzucreftio-te und dcr zweite Theil des 4:, 	 ::. 	r, 

v. S to. 

Annectirten und dcs Zusammengesetzten. 	Ebenso 	werden 
betrachtct die beiden Vermehrungsbuchstaben von fdlanun, 
welche dem 	vierten Buchstaben folgen, 	vgl. zdfaranun. 
Behalte im Sinn die Absonderung der den Dual oder den 
Pluralis sanus deutlich bezeichnenden Kennzeichen." 

Erkl. 	Beim Diminutiv wird weder das verlangerte Alif 
fem., noch das TA fern., noch das wegen der Relation hinzu-
gesetzte Ja gerechnet; ebenso auch nicht das Ende des An- 
ncctirten, noch das Ende des zusammengesetzten Wortes; 
ferner auch nicht anun, das zu mehr als vier Buchstaben 
hinzugcfiigt wordcn, endlich nicht die Kennzeichen dcs Fe- 
mininum oder des Pluralis sanus. 	Es schadet nichts, 	dafs 
alle dies° vom JA des Diminutiv durch zwei urspriinglicho 
Buchstaben getrennt bleiben, vgl. g'a4dabft'u g'uhaidibeu, 
hanzalatun 	llunaizilatun, 	cablsarijjun 	cubaikirijjun, 
abdu-l-lahi cubaidu-l-lahi,,baclaba,kku bu'ailibakku, 

m muslimani 	musailimani, 	uslimuna musailimilna, 
muslimatun musailimatun. 	 , 

„Das verkiirzbare Alif fern. wird nicht gesetzt, wenn es 
als Vermehrungsbuchstabe zu Vieren hinzutreten wiirde. Setzt 
man hubara als Diminutiv, so gieb die Wahl zwischen al- 
hubaira mid al.rhubajjiru." 

v. 845. 
 

. 	Erkl. 	1st 	das 	verkiirzbare Alif fern. dcr 	ftinfte 	oder 
spittere Buchstabe, so flint es im Diminutiv web, denn bliebe 
es, 	...-viirde 	es die 	i3ildung 	des Diminutiv 	'Ober 	die Form 
fucaiqlun und frtaicilun hinausfiihren, vgl. lsarkara dim. 
kuraikirun und luggaiza 	lu:.:;aigizun. 	Ist 	abcr 	dies 

. 

Alif fern. der frinfte Bnehstabe, dem Madda als Vermehrungs-
buchstabe vorhergeht, so kann man das Madda nehmen und 
Alif fem. Lassen, vgl. trublirii, dim. hubaira. 	Audi kann 
man Alif fem. wegnehrnen 	und Madda lasseu, man sagt 
bubajjirun. 

„Gioia .deh, Unsprung wieder den zweitcn sanften Radi- 
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kal, der verwandelt war, lsimatun lafs lsuwairnatun werden, 
so triffst du das Richtige. Abnorm ist von cidun cujaidun, 
und es steht fest far den Plural von diesen Wortern, was fiir ° 

• das Diminutivum bekannt ist. 	Das zweite Verniehrungs-Alif 
wird gesetzt als Waw, ebenso 	das Alif, (lessen Ursprung 
unbekannt ist." 

ErkI. 	1st der zweite Buchstabe des im Diminutiv ste- 
henden Wortes ein schwacher, ,  mufs der urspriingliche wie- 
derhergestellt werden. 	1st sein Ursprung Wilw, 	tritt dieses 
_wieder hervor, vgl. babun buwaibun. Ist der Ursprung ein 
Ja, wird derselbe in Ja verwandelt, vgl. mtilsinun inujai- 
lsinun. 	Abnorm ist bei cidun (ujaidun zu bilden, da das 
normale cuwaidun ware mit Verwandlung des Ja in Waw, 
da dies das Ursprtingliche ist, denn es kommt von (ada 
jacttclu. 	Ist der zweite Buchstabe des im Diminutiv stelien- 
den Wortes Alif als Vermehrungsbuchstabe, 	oder 'ist Alif 
unbekannten Ursprungs, so mufs es in Waw verwandelt wer- 
den, 	vgl. claribun 	cluwairibun. 	Der Pluralis fraictus ist 
in den erwahnten Fallen wie das Diminutivum, vgl. babun 
abwabun, nabun anjabun, qiiribatun 4awitribu. 

„Vervollstandige 	this 	defective 	Wort im 	Dimininutiv, 
dann, wenn es aufscr dem Ta nicht drei I3nchstahen enthalt, 
wie das Wort ma'un." 

Ericl., 	Unter defectiv versteht man hier ein Wort, dem 
ein Buchstabe fehit. 	Wird ein solches Wort 	als Diminutiv 
gesetzt, 	so steht es 	entweder mit zwei Radicalen 	ohne Ta 
fern., oder verschen damit. In beiden Fallen wird dem Wort 
(las Weggefallene restituirt, man sagt von damun duinaj- . 
jun von s'afatun 	s'ufaihatun von (idatun wdaidatun. 
Von ma'un, das als Nomen proprium steht, sagt man mu- 
wajjun. 	Hat 	das Wort 	drei Radicale 	und ist 	tier 	dritte 
nicht ein Ta fern., wird es nach seiner Wortform als Dimi- 
nutiv gestellt und ihm nichts restituirt, 	vgl. s'altin s'uwai • 
1. u n. 	(s'ak i n 	ist gleich 	a s'- s'a ki, 	das moist aus s'a'i k u n 
invertirt ist, vgl. Arnold Sept. Muallals 82). 

v. 	850. „Wcr mit Tarbim in den Dual setzt, 	begniigt sich mit 
der urspriinglichen Form, vgl. 'it t ai fu n von m ict a fu n." 

Erkl. 	Unter den Diminutiven giebts eine G..ttung, die 
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man das Diminutiv des Tarbim nenut. Dies ist ein Ausdruck 
fur das Diminutiv des Nomen, nachdem es seiner Vermeh- 

° rungsbuchstaben, die es enthalten, entblofst war. 	Hatte das 
Wort urspriinglich 	drei Radicale, 	bildet es 	sein Diminutiv 
'lad' fu(ailun. 	Wird darnit dann ein Masculinum benannt, 
wird es von Ta entbhifst; ist es ein Femininum, wird Ta 
fern. ihm angcschlossen, vgl. von hAmid humaidun, von 
hubla hubailatun. Hatte das Wort urspriinglich vier Ra-
dicale, bildet es das Diminutiv auf fufaicilun, vgl. hurta- 
sun huraitisun. 	 • 

„Beende mit Ta fem. die Feminina, die im Diminutiv 
stehn, 	wenn sie wie sinun 	nicht drei Radicale haben, so 
Lange es sich durch Ta nicht als ein mit Zweifel behaftetes zeigt, 
vgl. s'ag'arun, bakarun, bamsun. 	Abnorm ist die Weg- 
lassung ohne Zweideutigkeit, schen schlierst sich Ta dem an, 
das mehr als drei Buchstaben hat.” 

End. 	Wird ein Femininum mit drei Buchstaben und 
frei von Merkmal des Femininum als Diminutiv gesetzt, so 
hangt Tit sich an, wenn man vor Zweideutigkeit sicher ist. 
Abnorm ist dann die Wegnahme des TA, vgl. sinnun su-
nainatun, dArun duwairatun. 1st eine Zweideutigkeit zu 
beftirchten, hangt man TA, niclit an, vgl. s'ag'arun s'ug'ai-
rim ohne Ta, da wenn man s'ug'airatun sagte, eine Ver-
wechslung mit dem Diminutiv von s'ag'aratun zu beftirchten 
ware. Abnorm 1st die Wegnahme, wenn man vor Verwechs- 
lung sicher ist, vgl. Ilarbun huraibun. 	Abnorm ist such 
Ta den Worten anzuhangen, welche mehr als drei Buchsta-
ben haben, vgl. 1suddamun hudaidimatun. 

„Man setzt als Diminutiv abnormer Weise alladi und 
allati, 	so wie 	rift. und 	die 	Abzweigungen 	desselben 	th 
und ti." ,  

Erkl. 	Das Diminutiv 	gehort zu den 	speciellen Eigen- 
schaften des dedinirkaren Nomen, das Undeclinirbare steht 
nicht. als Diminutiv. 	Abnormer Weise steht alladi int Di- 
minutiv mit seinen Unterabtheilungen, so wie de', und lessen 
Abzweigungek vgl. von alladi alladajja von allati alla-
tajja von (IA, dajja und von to tajja. 

.• 
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LX VIII. 	Das Relativnomen. 
(an-nasabu). 

v. 855. 	„Ein Ja, wie das Ja von al-kursijju setzt man hinzu, 
• die Relation zu bezeichnen. 	Jedes Wort-, dem JA sich an- 

schliefst, mufs Kasr haben." 

Erkl. 	Will man die Beziehung von irgend etwas zu 
einer Stadt odcr einem Stamm, oder dergleicben ausdriicken, 
so setzt man als Ende desselben ein tas'dirtes a mit vor-
aufgehendem Xasr; die Beziehung auf Dimis'is zu bezeichnen, 
sagt man dimis'kijjun. 

„Ein eben solches a !Timm von dem Worte, das es urn- 
. 	fafst,fort; ebenso setze das TA fern. und das prosodisch lange 

A fern. nicht. 	Wenn das lange A die vierte Stele in ei- 
nem 	Worte einnimint, dessen zweiter 	Buchstabe vocallos 
it, so kann man dasselbe in Wtiw verwandeln oder weg-
nehmen." 

Erkl. Hat das Nomen am Ende ein Jit wie al-kursijju, 
so dafs dasselbe mit Tas'did steht und nach drei oder meh-
reren Buchstaben auftritt, so mufs man dasselbe wegfallen 
lassen und das JA der Relation an seine Stelle setzen. 	Man 
sagt as'-s'afi(ijju auf den S'ilfici beziiglich, muzannijjun, 
auf den Muzanni bezuglich. So mufs auch ein TA am Ende 
des Nomen wegen der Relation wegfallen. 	Man sagt Mak- 
kijjun bezuglich auf Makka. Dem Ta fem. ist das verltarz- 
bare Alif fern. darin 	iihnlich, 	dafs es wegen 	der Relation 
wegfallen mufs, 	das findet Statt, wenn dies Alif als ftinfter 
Buchstabe oder noch spater auftritt, vgl. von bubara bu- 
bttrij jun, 	oder als 	der vierte 	stcht, -wiihrend den zweite 
Buchstabe mit einem Vocal versehn ist, vgl. g'arnaza und 
g'amazijjun. 	Ise dies Alif der vierte Buchstabe, aber der 
zweite vocallos, vgl. bubla, .so gicbt es zwei Wcisen: 1) die 
Wegnalune desselben und das ist das Gewahltere, vgl. hub-
lijjun und 2) die Verwandlung desselben in Wilw b u b- 
lawij jun. 	 • 

„Einem 	iihnlichen 	Laut, 	der sich entweder nur an- 
schliefst oder urspriinglich ist, kommt dasselbe, 	was diesem 
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Alif bestimmt ist, zu. 	Fur das urspriingliche Alif wird eine 
Verwandlung gewiihlt. Das Alif, welches den vierten Buch- 

• staben tibersteigt, entferne, ebenso wird das Ja des Defecti- 
ven, das als fiinfter Buchstabe auftritt, entfernt. 	Die Wog- 
nairme des a, als des vierten Buchstaben ist richtiger als die v. SGO. 
Verwandlung desselben. 	Als festgestellt ist klar 	die Ver- 
wandlung eines Ja, das als dritter Buchstabe auftritt." 

Erkl. Das verkiirzbare Alif des Anschlusses verhiilt Bich 
wie das Alif fern. darin, dafs es wegfallen mufs, 	wenn es 
der ftinfte Buchstabe ist. 	Vgl. llabarldt, lyabarkijjun; so 
wie darin, dais es weggenomnlen und verwandelt werden 
kann, wenn es der vierte Buchstabe ist, vgl. callsit, callsij-
jun und (allsawijjun. Doch ist hier im Gegensatz zu dem 
Alif fern. die Verwandlung das Gewiihlte. — Das urspriing- 
liche Alif wird, wenn es 	als 	dritter Buchstabe auftritt, in 
W. :"lw verwandelt, 	vgl. `a s an ca s a w ijj un; ist es der vierte 
Buchstabe, wird es auch in Whw verwandelt, vgl. milhan, 
milha,wijjun, loch flint es auch aus, vgl. milh ij jun, wie- 
wohl das Erstere das Gewahltere ist. 	1st es der ftinfte oder 
spatcre Buchstabe, 	so mufs es nothwendig wegfallen, vgl. 
mutqafan, muOafijjun. 	Wird die Relation von einem 
defectiven Wort gebildet und ist das Ja desselben der dritte 
Buchstabe, so wird dasselbe in Whw verwandelt und der 
vorhergehende Buchstabe mit Fath versehn, vgl. s'ag'awij-
jun von s'ag'in. 1st es der vierte Buchstabe, so flak  es aus, 
oder wird in Witw verwandelt, 	vgl. kadin l'iidijju n, bis- 
weilcn 15:adawijjun. 	1st es der fanfte oder spatero Buch- 
stabe, inufs es wegfallen, vgl. muctadin mdtadijjun. 

„Lars dem verwandelten Ja ein Fath voraufgehn. 	Bei 
Formen wie fu'iltin., fdilun figlun setze den Mitteiradical 
mit Fath.'" 

Erkl. Wird das A des defectiven Wortes in Wilw ver-
wandelt, so mufs der .voraufgehende Buchstabe Fath haben, 
vgl. s'ag'awijjun, 	lsitda,wijjun. 	Bildet 	man die Relation 
von einem Wortc, vor dessen Endbuchstaben ein Kasr vor- 
aufgeht und ist vor dem Kasr nur ein Buchstabe, so mufs 
man eine Erleichterung dadurch eintreten lassen, dafs man 

. 

1asr als Eatif setzet, vgl. namirun namarijjun etc. • 
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„Man sagt auch ferner far marmijjun marmawijjun, 
doch ist im Gebrauch der Araber marmijjun gewahlt." 

Erkl. 	1st das Eine der zwei Ja am Ende eines Worts 
urspranglich und das andere pleonastisch, so begniigen sich 
einige Amber unit der Wegnahme des pleonastischen and 
Lassen das Urspriingliche, welches sie in Waw verwandeln. 
Von al-marmijju sagt man marznawijjun, doch ist das 
die seltenere Form, gewahlt ist die andere, d. h. die Wei 

. nahme, gleichviel ob beide Buchstaben pleonastisch sind oder 
, nicht, von marmijjun bildet man wieder marmijjun. 

• 
„Bei Worten wie lyajju n mufs der zweite Buchstabe ein 

Fatly haben, stelle ihn in Waw wieder her, wenn er aus dem- 
selben verwandelt war." 

Erkl. Verf. behandelt hier den Fall, dais das tas'dirte 
Ja nur einen Buchstaben vor sich hat. In diesem Fall wird 
nichts bei der Relation weggenommen, sondern der zweite 
Buchstabe mit Fatly versehn, und der dritte in W6 ver- 
wandelt. 	Vertritt der zweite Buchstabe nicht Wfiw, wird er 
nicht verwandelt, thut er dies aber, so verwandelt er sich in 
Waw. Man sagt von ly a j j u ti 4 aj a wi jjun, da es von 4 aj ij ft 
herkommt; dagegen bildet inc.z. von tajjun taw awijjun, da 
es von taw a abgeleitet ist.  

„Das Merkmal des Dual nimm bei der Bildung der 
Relation weg; 	almliebes ist nothwendig im Plural eines re- 
gelmafsigen Worts.” 

. Erkl. 	Von dem Wort, wovon man eine Relation bilden 
will, nimmt man die Merkmale des Dual und die des regel- 
mafsigen Plural weg. Nennt man einen Mann zaidA,ni gen. 
and 	accus. zaidaini, 	so 	ist 	Ls 	Relativum 	zaidij jun, 
ebenso von zaidana, auch zaidijjun und von hindatun 
hindijjun. 	 - 

o, 865. „Der dritte Buchstabe von einen Wort wie taj jibun 
Àlit ,weg, abnorm ist t A?i j j u n mit Alif gesprochen." 

Erkl. 	Steht vor dem Buchstaben, dessen Kasr in der 
Relation nothwendig ist, ein JA, mit Kasr versehn, in dem ein 
Ja noch 	assimilirt ist, mufs 	das mit Kasr versehene JA, 
wegfallen, man sagt von t.aj jib un taibijjun. 	Die normale 

fir 
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Relation von 	tajji)un ist 	pti)ijjun, 	doch verlafst 	mum die 
Norm und sagt Wijjun, indem man an die Stolle des Jtt 
'Alif setzt. 	1st das assimilirte Jfi. mit Fath versehn, 	Wit es 
nicht weg, vgl. habajjabun habajjabijjun. 

, 	• „Die Form fdalijjun ist nothwendig bei fdilatu und 
die Form fu'alijjun bei fteailatun." 

Erltl. Die Relation von fdilatu ist facalijjun mit Fatly 
des mittleren Buchstaben und der Wegnahrne des Jft, im Fall 
der Mittelradical weder schwach noch verdoppelt ist. 	Von 
llanifatu bildet man lanafijjun. 	Die Relation von fteai- 
latun ist ftealijjun mit der Wcgnahme des Ja, wenn diese 
Form 	nicht 	eine 	verdoppelte 	ist, 	vgl. g'uhainatu 	g'u- 
hanijjun. 

„Ein Wort derselben Form, das mit schwachem Endra-
dical versehn, und ohne zwei gleiche Buchstaben ist, hangt 
man dieser Regel an, wenn es auch mit Th versehn ist." 

	

Erkl. 	Die Formen fafilun und fu'ailun ohne TA, die 
einen schwachen Endradical haben, gehn nach derselben Re-
gel, wie wenn Ta dabei ware, in der Hinsicht, dais Jit weg-
fallen und der Mittelradical mit FA versehn werden mufs, 
vgl. 	von 	cadijjun 	cadawijjun, 	kuksajjun 	kuptwijjun: 
Haben aber die Formen fdilun und fttailun starke End-
radicale, fialt nichts weg, vgl. (alsilun (alsilijjun, ulailun 
cu k a ili j j u n. 

„Man likfst vollstandig eM Wort wie t awilatun, ebenso 
die, welch° dem Wort g'alilatun gleichen." 

Erkl. Einem Wort nach der Fortn fdilatun, das einen 
schwachen Mittelradical 	oder 	einen Doppelbuchstaben 	hat, 
wird das JA, bei der Relation nicht genommen, vgl. tawilij- 
jun, g'alilijjun. 	Ebenso verhiilt sich ein Wort nach dem 
Paradigma 	fdailatun 	wit einem Doppelbuchstaben, 	vgl. 
lstilailatun kulailijjzin. 

„Das Hamz clues wit Madda versehenen Worts wird 
bei der Relation wie im Dual behandclt." 

Erkl. 	Das Hama clues Wortes wit Madda ist bei der 
Relation wie ;in Dual. 	1st es hinzugertigt wegen des Ferni- 
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. ninum, so wird es in %Yaw verwandelt, vgl. Iliamra)u ham-
r awijjun; ist cs hinzugefugt zum Anschlufs, vgl. (ilba)u, 
oder vertritt es die Stelle eines Radicals, vgl. kisti?un, so' 
giebt es zwei Wortbildungen: 1) die Erhaltung des Hamz, 
vgl. (ilb al. j j u n, k i s a'ij jun; 2) die Verwandlung, vgl. 'Kb a-
wijjun, kisawijjun. 1st das Hamz wirklich radical, vgl. 
Isurra?un, so bleibt es unverandert (kurra)ijjun), nicht anders. 

v. 870: 	,,Bilde die Relation vom Anfangswort eines Satzes, ebenso 
vom Anfange eines Engzusammengesetzten; vom zweiten 
Theil bilde die Relation, wenn derselbe eine Annexion, die 
mit ibn oder ab ft eingeleitet ist, vervollstiindigt; ebenso wenn 
durch denselben die Bestimmung nothwendig ist. Bei ande-
ren Fallen als diesen setze - die Relation nur vom Ersten, 
wenn man eine Verwechslung nicht zu ftirchten hat, ' vgl. 
(abdu-l-as'hali." 

Erkl. Bildet man die Relation von einem zusammenge-
setzten Ausdruck, so flint, wenn derselbe als Satz oder als 
enge Zusammensetzung auftritt, das Ende weg, und man 
hangt das A der Relation nur dem ersten Wort° an, vgl. 
ta'abbata s'arran, ta'abbatijjun; baflabakku, bttlij-
jun. 1st der Ausdruck in einer Annexion zusammengesetzt, 

• die den Anfang ibn oder aba hat, oder ist derselbe durch 
das zweite Wort definirt, so flint der Anfang weg, und dem 
Endworte wird Jit der Relation angehiingt, vgl. ibn zubair, 

, zubairijjun; abti bakr, bakrijjun; fulittnu zaidin, 
zaidijjun. 1st es aber nicht so, und hat man hci der Weg-
nahme des Endworts kcine Verwechslung zu fiirehten, so 
Alit das Endwort weg, und man bildet die Relation vom 
Anfange, vgl. amru3u-l-kaisi, amri'ijjun. Hat man aber 
eine Verwechslung zu beftirchten, nimmt man den Anfang 
fort, und bildet die Relation vom Endworte, vgl. icabdu-l-
as'hali, as'halijjun; cabdu-l-kaisi, lsaisijjun. 

„Stelle das Wort erlaubter Weise (lurch die Wiederein-
getzung des Endbuchstaben, der weggefitilen war, wieder her, 
im Fall dies nicht schon beim Pluralis sanus, oder beim 
Dual geschah. Dies Recht zu vervollstiindigen, wird nach 
diesem vollstandig bedingt." 

Eric'. Hat ein Wort, dessen Relation gebiltiet..wird, nicht 
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den Endbuchstabcn, so mufs derselbe im Pluralis sanus oder 
Dualis wiederhercrestellt werden oder nicht. 	Brauchte der- . 	 r, 
selbc hierbci nicht wieder hervorzutreten, halm man bei der 
Relation denselben wieder herstellen oder es unterlassen, vgl. 
jadim jadawijjun und jadijjun, da man im Dual jadani 
und im Plural bei jadun als mannlichen Eigennamen ja- 
dana sagt. 	Mufs aber der Endbuchstabe im Pluralis sanus 
oder im Dual 	hergestellt werden, 	so tritt er auch bei der 
Relation hervor, vgl. abun, abawijjun, da man im Dual 
abawani sagt." 

„Wie abun behandle ubtun und wielbnun bintun. v. 875. 
Anus verwchrt die Wegnalune, des Th.” 

Erkl. 	Die Lehrweise von al-Halil und SibaWaihi ist, 
dais ubtun dem abun in Hinsicht der Relation folgt und 
ebenso bintun dem ibnun. 	Von beiden wird Ta wegge- 
nommen und der ausgefallenc Buchstabe restituirt; man sagt, 
abawijjun und banawijjun; Ivie dies bei abun und ib- 
nun geschah. 	&Inns bebauptet, dafs sic nach ihren beiden 

• 

Wortformen die Relation bilden , vgl. u b ti j j un, binti j ju n. 

„Verdopple den zweiten Buchstaben eines zweiradicali-
gen

a. 
 Wortes, dessen zweiter Buchstabe schwach ist, vgl. la, 

16'?i j jun." 

Erkl. 	Bildet man die Relation von einem zweiradicali- 
gen Worte, das keinen Britten Radical hat, so mufs der zweite 
Buchstabe entweder stark oder schwach sein. 	Ist's ein star- 
ker, kann man clenselben verdoppeln oder nicht, vgl. k am 
kammijjun und kamijjun. 	Ist der Buchstabe ein schwa- 
chcr und zwar Whw, mufs man dasselbe verdoppeln, vgl. lau 
lawwi j jun; ist aber .der zweite Buchstabe-ein Alif, wird er 
verdoppelt qind an' die Stelle des zweiten ein Hanaz gestellt. 
Von einem Mann, der la hcifst, bildet man ll'ijjun, doch 
kann man Hamz auch in Waw verwandcln, vgl. lawiliun. 

„Gleicht 	ein Wort dem Worte s'ij at u n, 	dessen erster' 
Radical fehlt, so ist die Wiederherstellung dessclben, so wie 
Fat4 auf dem Mittelradical nothwendig." 

Erkl. 	Bililet man die Relation von cinem Nomen, des- 
sen erster Wadical fehlt, so hat dasselbe entweder einen star- 
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ken oder schwachen Endradical. 	1st derselbe stark, 	wird 
bei dem Worte der weggefallene Buchstabe nicht wieder 
hergestellt, vgl. (idatun (idij jun. 1st derselbe aber schwach; 
mufs der weggefallene Buchstabe wieder hergestellt werden. 
Nach Sibawaihi mufs der Mittelradical auch Fath haben,' vgl. 

.s'ijatun s'aw ijjun. 

.. 	„Nimm den Singular zur Bildung einer Relation vont 
Plural, wenn dieser nicht. einem Singular durch die urspriing-
liche Bestimmung gleicht." 

Erkl. 	Bildet man die Relation von einem Plural, 	der 
als Plural verbleibt, so nimmt man den Singular, um davon 
die Relation zu bilden, vgl. farteiclu rel. faraclijjun. Dies 
hat statt, wenn dieser Plural nicht nach der Weise der Ei- 
geknamen geht, 	ist dies 	aber der Fall, 	so bildet man die 
Relation nach der Pluralform, man sagt von ant;Ctrun an- 
sarijjun, 	and ebenso 	ist's, 	wenn 	der Plural 	wirldiefi ein 
Eigennamen ist, vgl. anmarun anmarijjun. 	- 

„Bei den Formen fag lun, fa"alun, fdilun entbehrt 
man bei der Relation das R. 	Dies wird angenommen." 

Erkl. 	Man kann das ja bei der Relation entbehren, 
wenn das Wort die Form von Within in der Bedeutung 
„Besitzer"-  hat, 	vgl. tamirun 	ein Dattelbesitzer. 	Dasselbe 
gilt bei der Form faatilun, die ein Geschiift bezeichnet, vgl. 
ba15.1b,lupi. 	Bisweilen hat auch die Form fa"filun die Be- 
deutung von „Besitzer", 	vgl. lur. 41, 46. 	„Nie.bt ist Dein 
Herr 	ungerecht (zallatnun) 	gegen die Knechte ..,.._- Besitzer 
der Ungerechtigkeit." Auch kann man bei der Form fdilun 
in der Bedeutung von „Besitzer" das A der Relation ent-
behren, vgl. rag'ulun tdimun ein Speise habender Mann. 

Sibawaihi 	citirt den Vers: 	„Ich bin keinek von der 
Nacht, 	sondern von dem Tage (nahirun). 	Ich rcise nicht 

• am Anfange der 'Nacht, sondern am Morgen." 

v. 880. „Die Falle, welche aufser den von mir erklarend durch-
gegangenen vorkommen, werden auf das Ueberlieferte be-
schrankt." 

Erkl. 	Die Falle der Relation, welche  den angeftihrten 
widerstreitend vorkommen, gehoren zu den Abnormitilten, 
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die man sich merkt, 	aber nicht als Norm aufstellt, vgl. al- 
basratu, 	busrijjun oder bisrijjun; 	ad-dahru, 	cluh- . 	 .. rrijun; marwu, marwazijjnn. 

LXIX. 	Die Pause. 
(al- wakf). 

,,FLir ein Tanwin nach einem Fad) setze Alif als Pause; 
das auf andere Vocale folgende Tanwin nimm fort." 

Erkl. 	Bildet man die Pause von einem mit Tanwin 
versehenen Worte, wird jenes, wenn es nach Fat)) steht, 
durch Alif vcrtreten. 	Diese Regel umfafst sowohl die Falk, 
in weichen Path zur Declination steht, 	vgl. ra'aitu zaida, 
als such die, in denen FA nicht zur Declination steht, vgl. 
fur thin und waihttn, ilia, waihtt. Steht das Tanwin nach 
Damm und Kasr, so Mt es weg, und der vor ihm stehende 
Buchstabe wird vocallos, vgl. gl'a z aid, mar art u bizaid. 

„Nimm bei den Pronomen die Sila anderer Vocale als 
Fad) wegen der Pause weg, auSgenommen beim Verszwang. 
Man behandelt idan gleich einem mit Tanwin versehenen 
Worte, das im Accusativ steht. 	Bei der Pause wird das 
NMI in Alif verwandelt." 

Erkl. 	Setzt man die Pause auf Hit des Pronomen, ftillt 
die Silt', von Ha weg, sowohl wenn dasselbe mit Pamm, als 
wenn es mit Kasr stelat. 	Man setzt die Pause auf das ru- 
hende Mt, ausgcnommen beim Verszwang. 	Steht aber das 
Ha mit Fatki, vgl. ra'actuha, so setzt 	man die Pause auf 
Alif, welOes nicht wegftillt. 	Man behandelt idan gleich 
einem im Accusativ stehenden Worte das mit Tanwin ver-
sehn ist und man setzt for Niin in der Pause Alif. 

.„Die Wegnahme Iles Jfi, 	eines sich defectiv endenden, 
und mit Tanwin versehenen Wortes ist besser als die Setzung 
desselben, im Fall das Wort nicht im Accusativ stcht; wisse 
das. Ein solchcs Wort ohne Tanwin verbillt sich grade urn- v.  885.  
gekehrt. 	Bei .murin ist nothwendig Jit wieder herzustellen. , 
Dies wird Lefolgt.,, 
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Erkl. 	Setzt man die Pause auf ein defectives mit Tan- 
win versehenes Wort, wird an die Stclle des Tanwin ein o  
Alif gesetzt, im Fall dasselbe im Accusativ stcht, 	vgl. ka- 
dija. 	Steht 	es nicht im Accus., so ist gewilhlt 	die Pause 
darauf mit der Weg,nahme, aufscr wenn das Wort seinen 
Mittel- odcr Endradical verloren hat. 	Man sagt also hada 
kad, marartu bils ad. 	Auch kann man die Pause dabei 
mit der Setzung des A beobachten, vgl. die Lesart des Ibn 
Kalil.; „Jedes Volk hat, einen Fahrer hadi." 	Fehit aber 
bei einem solchen Worte der Mittelraclical, wie bei murin 
part.' von ara, oder fehlt der Anfangsradical, wie bei jakin 
als Eigenname, so setzt man nur mit der Hinzufiigung des 
Ja die Pause, vgl. muri, jalsi. 	Steht das defective Wort 
ohne Tanwin und ist es im Accusativ, so stellt man das a 
desselben als einen ruhenden Buchstaben, vgl. a1-104i. 	1st 
das Wort aber im Nominativ odcr Genitiv, so kann man Jal 
setzen oder wegnehmen, doch ist die Setzung desselben bes-1  
ser, vgl. hada-l-kadi, gen. bit-kadi. 

„Bei einem Worte ohne das Ha fem. setze den vocali-
sirten Endbuchstaben mit einem leichten verborgenen Ton 
In Ruhe oder Pause, oder sUmme ein pamm. 	Auch pau- 
sire man durch die Verdoppelung der Buchstaben, die we-
der Hamz noch schwach sind, im Fall sie einem vocali-
sirten Buchstaben folgen. 	Ferner iibertriigt man Vocale auf 
ruhende Consonanten, deren Vocalisation nicht erwiihnt wird." 

Erkl. 	Will man auf ein Wort, (lessen letzter Radical 
mit Vocalen stcht, die Pause setzen, mufs dasselbe mit Ha 
fern. 	enden oder nicht. 	1st das Wort durch Ha fern. be- 
schlossen, so ist die Pause darauf durch G'azm nothwendig, 
vgl. fatimatu fatimah. 	Bildet Ha rem. aber nicht das 
Ende eines Wortes, giebt es far die Pause fiinf Formen: 
1) die Ruhe (at-taskinu); 2) die Hinweisung auf den Vocal 
durch 	einen leisen Ton (ar-raumu); 	3) ein Pressen bcidcr 
Lippen nach der Rube des letzten Vocals, doch ist dies nur 
nach pamm (al-is'marnu); 	4) die Verdoppelung (at-tad`ifu); 
die Bedingung dabei ist, dais der letztc Buchstabe weder 
Hamz noch schwach ist und er auf einen Vocal folgt, vgl. 
g'amalu g'amall: 	ist aber der vorhergehende Buchstabe 
ruhend, so ist die Verdoppelung verwehrt, vgl. 4inalu; 5) die 
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Uebertragung (an-na15.1u). Dies ist die Bezeichnung von der 
Ruhe des letzten Buchstaben und der Uebertragung sei- 
nes 	Vocals 	auf 	den 	vorhergehenden 	Buchstaben ; 	der- 
selbe mufs aber sowohl ruhend als vocalannelunend 	sein, 
vgl? ad-darbu. 	Ist der 	vorletzte Buchstabe vocalisirt, 	so • . 
setzt man die Pause nicht durch Uebertragung, vgl. g'taar, 
dassclbe gilt, 	wenn dieser 'Buchstabe zwar ruhend ist, doch 
den Vocal nicht annimmt, vgl. al-babu. 

„Die Uebertragung eines Fatll von einem anderen als 
mit Hamz versehenen Worte halt ein Basrenser nicht. fiir rich-
tig, doch berichten sie die Ktifenser." 

Erkl. 	Die Lehrweise der Kfifenser ist, 	dafs die Pause 
durch Uebertragung stattfinden kann, gleichviel ob der VoCal 
Fath, Datum oder Kasr ist, und gleichviel ob der Endbuch-
stabe Mit Hamz steht oder nicht, vgl. ad-darub, ad-darib, 
ad-darab in der Pause von ad-darbu, so ar-ridu', ar- 
rich), fir-rides' in der Pause von ar-rid)u. 	Die Lehrweise 
der Basrenser ist, 	dafs 	die Uebertragung 	nicht 	stattfinden 
kann, wenn der Vocal ein Fath ist, aufser wenn 	der letzte 
Buchstabe mit Hamz steht. Nach ihnen kann ar-rides' stehn, 
wahrend ad -darab verboten ist. 	Die Lehrweise der Ku- 
fenser ist besser, da diese sie von den Arabern iiberliefern. 

„Die "Uebertragung ist verboten, wenn ein Paradigma 
far die Form fehlt, doch gilt das nicht bei einem mit Hamz 
versehenen Endbuchstaben." 

v. sso 

Erkl. 	Wiirde die Uebertragung dahin ftihren, dafs das 
- Wort eine Form gewitnne, die nicht tinter den Wortern der 
Araber sich vorfindet, s9 ist dieselbe verwehrt, aufser wenn 
der Endbuchstabe ein Hamz, ist, denn dann ist sie moglich. 
Hiernach ist ha dh-17(ilum in der Pause verboten, da ficu-
lun in der arabischen Sprache nicht vorkommt, wogegen 
hadh-r-ride' angeht, da Hamz der Endbuchstabe ist. 

„In der Pause wird das TA fem. des Nomen als IIa gesetzt; 
wenn nicht das HA mit einem ruhenden starken Buchstaben 
verbunden ist. 	Dies ist selten beim Pluralis sanus und dent 
ihm Aelinlichens. 	In anderen als diesen beiden Fallen wird 
das Gegentheil berichtet." 

24 
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Erkl. 	Sctzt man die Pause auf ein Wort mit Ta fem., 
so wird, wenn dies Wort ein Verbum ist, die Pause durch 
Ta gesetzt, vgl. hin dun Isamat. 1st es ein Nomen im Sin- 
gular, 	mots der 	voratifir0ehende Buchstabe entweder ein ru- 
hender, starker scin oder nicht; ist derselbe ruhend und stark, 
so setzt man die Pause durch Ta, 	vgl. bintun, hint; lib- 
tun, uht; 	ist dies nicht der Fall, 	setzt man die Pause auf 
Ha, 	vgl. fatimah, 	fatah. 	1st dies Wort 	ein Plural oder 
dem iihnlich, 	so setzt man die Pause auf TA, vgl. hindat. 
Selten ist die Pause auf einen Singularis durch Ta, vgl. fa- 
timat; bei 	einem Pluralis 	sanus 	und dem 	iihnlichen ge- 
schieht sie selten durch Ha, vgl. hindah, haihah. 

„Bilde die Pause auf das Ha des Schweigens bei dew 
schwachen Verbum durch die Wegnahme tines Endbuclista- 
ben, 	vgl. gicb dem, der fordert (acti man sa'ala); 	doch ist 
sie nicht festatehend, aufser bei Fallen wie `i oder jai  im 
G'azm. Beobachte, was die Araber beobachten." 	 1  

Erkl. Es ist die Pause moglich auf dem Ha des Schwei-
gens bei einem Verbtun, dessen Ende wegen des G'azm oder 
der Pause 	wegfiel, 	vgl. lam j u`ti, lam ju(t.ih, 	dti dti h. 
Dies ist aber nur nothwendig, wenn das Verbum, von dem 
der Endbuchstabe wegfiel, entweder nur noch einen Buthsta-
ben hit, oder nur noch zwei, von denen der eine ein Zusatz- 
buchstabe ist; 	vgl. (i `i1-1, ki kih, oder lam jdi, lam jdih. 

v. 895. „In a in der Frage verliert sein Alif, wenn es im Geni-
tiv steht; schliefse ihm Hit an, wenn du es in Pause setzest. 
Doch ist dies nur dann nothwendig, wenn m A. durch ein No- 
men im Genitiv steht, 	vgl. er hat gefordert die Forderung 
wovon (ii5.tiVa•ma-kta<la)? " *) 

Erkl. 	Tritt vor ma der Frage ein Regens des Genitiv, 
so Inas man das Alif desselben wegnehtnen, vgl. `amnia, 
bima, iktiOa 	ma-l - taclia. zaidun. 	Setzt 	man 	nun die 
Pause darauf, nachdem das Regens de:, Genitiv davorgetreten, 
so ist dies Regens des Genitiv entweder eine Partikel, oder' 
ein Nomen. Ist's eine Partikel, so 'taint man das Ha des Schwei-
gens daran biingen, vgl. cam m ah, lim all; ist's ein Nomen, so 
mu fs man dies Ha daran hiingen, vgl. i k ti 4 a'a m a b. 

*) Diese Verse fehien in der Alkia ed. de Secy. 
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„Die Verbindung dieses Ha mit alien Worten, die die 
Vocale eines bleibenden Indeclinablen haben, 	erlaube. 	Dic 

' Verbindung desselben 'mit anderen Vocalen 	als 	den 	ciner 
bleibenden Indeclinabilitiit 	ist abnorm. 	Bei der 	bleibenden 
Indeelinabilititt gilt dies Hit fiir schon." 

Erkl. Die Pause auf dem Hit, des Schweigens ist bei al-
ien Worten maglich, welche mit den Vocalen ciner nothwen- 
digen . Indeclinabilitat, 	die nicht 	den Vocalen 	der Flexion 
gleichen, versehn sind, vgl. kaifa kaifah; doch setzt man Ha 
nicht zur Pause bei solchen Wortern, deren Vocale entweder 
declinable sind, vgl. zaidun, 	oder den Vocalen der Deeli- 
nabilitiit alineln, vgl. die Vocale des Verbum Perfectum. Auch 
setzt man Ha nicht nach dem Worte, dessen unveriinderlicher 
Endvocal 	nicht 	die 	bleibende Indeelinabilitiit bedingt, 	wie 
ma liablu b actin, oder nach dem im Vocativ stehenden 
Einzclwort, vgl. A zaidu, oder nub dem Nomen des die 
Gattung verneinenden lii, 	vgl. If rag'ula. 	Abnorm ist die 
Verbindung dieses lift mit einem Worte, dessen indeclinabler 
Vocal nicht bleibencl ist, vgl. min 'tau, min (aluh. — Doch 
wird fir schiin befunden, dies Hil, dem Worte anzuschliefsen, 
(lessen Indeclinabilitiit dauernd und bleibend ist. 

. 
„Bisweilen wird in der Prosa die Verbindungsform dem 

der 	Pause Angehorigen gegeben, 	haufig 	ist dies 	in der 
Poesie." 

Erkl. 	Man ertheilt bisweilen die Verbindungsform dem 
Worte, das die Pause verlangt. Dies ist haufig in der Dich- 
tung, selten in der Prosa, vgl. Ittr. 2, 261. 	„Nicht ist (die 
Speise) alt und siche darauf hin". 	Vgl. 	„Wie der Brand, 
welchei das Rohr trifft '(al-Isatsabba)". BA ist verdoppelt, und 
dies ist mit einem AuSfiillungsbuchstaben, d. h. Alif, verbunden. 

LXX. 	Die Neigung des Tones. 
(al-imala). 

• 
,,Das Alif; welches am Ende eines Wortes an die Stelle 

von Jil gesetzt wird, stelle in die InAla; ebensoist such das 
24 * 

v. 9uo. • 
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Alif, wofiir Ja als Stellvertreter auftritt, ohne dafs eine Ver-
mehrung im Worte eintrate, oder dafs es zu den abnormen . 
Fallen gehiirte. 	Ein Wort, 	dem I-IA 	fem. sich 	anschliefst, 
wird ebenso 	behan.delt wie 	ein Wort, 	das von 	demselben 
11.6 	ist." 	 . 

Erkl. 	Imala ist die Bezeichnung davon, Liars man beim 
Fatly zum Kasr, 	und beim Alif zum Ja. hinneigt. 	Es wird 
das Alif in die Imala gesetzt, wenn es am Ende stcht als 
stellvertretend far ein Ja, 	oder wenn es 	zu einem Ja wird, 
ohnc dafs eine bestimmte Vermehrung im Worte eintrate 
und ohne dafs ein abnormer Fall hier ware. 	Das Erste ist 
wie die zwei Alif in rams und marma; das Zweite wie 
das Alif in mina, denn das wird Ja im Dual, vgl. Inaba- 
j ani. 	Verf. wahrt sich vor dem Alif, das, wegen der llin- 
zusetzung des Ja des Diminutivs, Ja wird, vgl. 15.ufaii a, oder 
das in einer abnormark_Spraehform vorkommt, wie z. B. die Hu- 1  
dailiten von lsafan, das an das Ja der ersten Person annec-
tirt wird, liafajja sagen. Das Alif, in welchem eine Ursache 
zur Imala 	sich vorfindet, hat dieselbe, 	auch wenn sich ihm 
das Ha fem. anschliefst. 	 • 

„Ebenso 	verhalt sich 	das Permutativ des Mittelradicals 
bei dem Verbum, das sich nach filtu richtet, vgl. das Per- 
&aunt von 12 of und din." 

Eric]. 	So wie Alif am Ende, tritt auch das Alif in die 
Imala, 	welches 	als Permutativ 	des Mittelradicals 	von dem 
Verbum 	auftritt, 	und bei seiner Annexion an das Ta des 
Pronomen nach der Form von filtu geht, gleichviel ob der 
Mittelradical Waw ist, vgl. 12, afa, oder Ja, 	vgl. b ii(a. 	Die 
Imala ist mi;glieh, 	weil man biftu, bi`tu sagt. 	Geht aber 
das Verbum in seiner Annexion an das Tit des Pronomen 
wie fultu, so ist die Imala verwehrt. 	 • 

„Ebcnso verhalt sich ein Alif, das einem Jo, folgt. Eine 
Trennung durch einen Buchstaben cider auch (lurch zwei 
verzeih, wenn der eine Ha ist, vgl. „Ihre 13usentasche (g'ai- 
baba) kehr um." 	 i 

Erkl. 	Alif tritt in die 	Imida nach 	einem Ja, 	sei das- 
selbe mit ihm verbunden, vgl. ba janun, oder 	durch einen 
Buchstaben von ihm getrennt, vgl. jasarun, oder such (lurch 
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zwei Buchstaben, von denen einer einua ist,.vgl. adir g'ai bah a. • 
1st abet der tine dieser Buchstaben nicht Ha, so ist die Imala 
nicht gestattet, da Alif von Ja zu entfernt ist, vg]. bainana. 

„So verhalt 	sich auch Alif, 	dem Kasr sich anschliefst, 
odcr das Alif, das sich an einen Buchstaben anschliefst, der 
entweder auf ein Kasr selbst, oder doch auf ein G'azm, dem 
Kasr voraufgeht, folgt. Die Trennung dutch Ha wird bier- 
bei wie keine gerechnet, und wer bei Fallen wie 	dirh a- 
ril aka die Imala eintreten lafst, dem tritt man nicht entgegen.” 

v. 90a. 

Erkl. Alif tritt in die Imala, wenn ihm Kasr folgt, vgl. 
(alimun, oder wenn es nach einem auf Kasr folgenden 
Buchstaben steht, 	vgl. ki ta bun, 	oder wenn es nach zwei 
Buchstaben steht, 	die "rich einem Kasr anschliefsen, 	sei es, 
days der 	Eine von 	ihnen. ruhend 	ist (s'imlalun) oder' beide 
zwar vocalisirt sind, 	doch der Eine ein Ha ist, vgl. jadri- 
baha. 	So wird auch ein Alif in die Imala bei den Wortern 
gesetzt, in denen Ha trennend zwischen die beidcn Buchstaben 
tritt, die nach Kasr stein und von denen der clew Ha zu-
nachst stehende ruhend ist, vgl. hadani dirh am aka. 

„Der Buchstabe der Hobe hindert ein sichtbares Kasr 
oder Ja, die Imala zu bewirken, ebenso auch das RA, wenn 
diese Hindernisse der Imida dem Alif unmittelbar folgen, 
oder 	durch 	einen 	odcr 	zwei 	Buchstaben' getrennt 	sind. 
Ebenso verhindern diese Buchstaben, wenn sic vorgestellt 
sind, die Imala, im Pall sic weder mit Kasr, noch nach cinem 
Kasr in Ruhe stehn, 	vgl. al- in i t w lifa in it 	,, versorge den 
freiwillig Gehorelienden." 	• 

Erkl. 	Die Buchstaben der Hobe sind der Zahl nach 
sieben, 12, s, d, t, z, 	',r, k. 	Alle diese verhindern die hada, 
wenn ein' sichtbares Kasr oder ein 	existirendes Ja dieselbe 
hervorrufen wiirde, und wenn einer dieser hohen Buchstaben 
nach Alif steht, sei es unmittelbar verbunden, vgl. sabitun, 
oder durch einen Buchstaben, vgl. nafi bun, 	oder &wail 
zwei getrennt, vgl. m an a s'i t un. Was den hohen Buchstaben-
in Betreff der Verhinderung der Imtda zukommt,, lcgt man 
auch dem Rti, das nicht mit Kasr, sondern 	mit Pad) oder 
Kamm steht, bei vgl. hada (idarun, hadani (Martini. Die 
voranstehenden Buchstaben der Mlle halten die Ursache zur 
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tortilla zuriick, so lange sie weder mit Kasr stehu, noch nach 
Kasr in der Ruhe folgen. Man setzt die Imala bei sklil)un 
zillimun 	katilun, 	aber nicht bei tillibun 	gililb un oder 
i s I A 11 u n. 

„Die Hinderung der Imala durch einen hohen Buchsta-
ben und durch RA lafst sich aufheben durch das Kasr des 
RA, vgl. „gegen einen Scl:uldner (getrimtm) bin ich nicht hart." ... 

Erkl. 	Kommt ein hoher Buchstabe und ein mit Kasr 
nicht versehenes RA mit einem mit Kasr versehenen RA zu-
sammen, so werden sie von diesem mit Kasr versehenen Rh 
iiberwunden und Alif tritt in die Imala. 	Bci cal& ab s ttri- 
hi m 	und daru-1-1sarari setzt man (lie Imala. — Es ver- 
steht skit von selbst, 	dafs.die Imala gestattet ist bei Fallen 
wie liimArik a, denn wenn Alif in der Imala wegen eines 
mit Kasr versehenen RA stcht, 	selbst wenn 	ctwas sich.  vor- 
findet, dafs die Unterlassung dersclben verlangen wiirde, (so.1  
der hohe Buchstabe 	oder "RA ohne Kasr), 	so ist die hnttla 
beim Wegfall dieses die Unterlassung der ImAla Verlangen-
den besser und passender. 

„Nicht setzt man die hada, wenn nicht das sic Verur- 
sachende dicht verbunden ist. 	Bei der Hinderung liifst man 
auch das Getrennte wohl wirken." 

Eric]. 	1st 	die Ursache 	zur ImAla 	getrennt, 	wirkt sie 
nicht, ini Gegensatz zur Ursache der Hinderung, denn diese 
wirkt, auch wenn sie getrennt 1st. 	Man setzt a t ft is  a si mun 
nicht in die Imttla, dagegen ata ahmadu. 

„Bisweilen setzt man die Imfila wegen der Entsprechung, 
indem aufser derselben nichts dam auffordert, vgl. (i m Adtt, 
t al a." 

Erkl. 	Bisweilert wird ein Alif, welshes von einer Ur- 
sache zur Itnttla frei ist, in die Imala gestellt, weil es einem 
yorhergehenden Alif entspricht, 	bei 'dein 	die Bedingungen  
(ler ImAla erfiillt sind; 	vgl. die hada des zweiten Alif in 
Fallen wie `int Ada, weil es dem in der Imitla stehenden Alif 
vor thin entspricht. 	Die Inittla in tan 	Verhalt sich ebenso. 

. 	„Man setzt nicht ein Wort, 	das der voll8tandigen De- 
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, 	clination 	entbehrt in die Irala, 	aufser in 	geharten Fallen, 
ha und na ausgenoinmen." 	. 

Erkl. Die Imitla gehart zu den speciellen Eigenschaften 
den 	vollstandig 	declinirbaren Nomina. 	Sic 	findet bei deco 
unvollstandig 	declinirbaren Nomen 	nicht 	statt, 	anther dafs 
man wohl solche FliIle hart. 	hit und nit stehn aber regel- 
recht durchgangig in der imida, vgl. j aqrib ah ft. 

„Das Fath vor dem Kasr eines Rft am Endo setze in 
die Edda, vgl. „zu dem Leichten neige dich hin, so sind dir 
erspai:t die Mallen." — So verhalt sich auch der Vocal, dem 
Hit Fem. in einer Pause Bich anschliefst, 	im Fall derselbe 
nicht mit Alif steht." 

Erkl. 	Das Fath tritt in 	die Imala vor ' einem RA mit 
Kasr,-sowohl in der Verbindung als in der Pause, vgl. ba- 
s'arin, 	lilaisari. 	So tritt 	auch in 	die ImMa 	der Vocal, 
dem sich lift fern. anschliefst, vgl. k irn a, nicma. 

LXXI. 	Der Formenweehsel. 
(at-tasrif). 

• „Eine Partikel 	und 	ihres 	gleichen ist von 	dem For- V. 915. 
' 	menwechsel frei, die anderen Wiirter aber derselben werth." 

Erkl. Der Formenweehsel ist ein AusdrUck ftir tine Wis-
senschaft, in der man Tibor die Gesetze der arabischen Wort- 
bildung, 	so wie fiber die den Buchstaben zukommende Ei- 
genschaften dcr Festigkeit, Vermehrung, Starke, Schwache 
und dergleichen nachforscht. 	Sie hat nur Bezug auf die 
declinirbaren Nomina und 	Verba; 	die Partikel aber und 
ihres gleichen beriihrt diese Wissensehaft nicht. 

„Man sieht kein 'Wort, 	das weniger als drei Buchsta- 
ben hat, den Formenweebsel annehmen, das in veranderter 
Form Vorkommende ausgenommen.'. 

Enid. 	Die .Nomina und Venba, 	welehe nun ens cinem 
oder zwci Buchstaben bestehn, nehmen die Flexion nicht an, 
es iniifste denn etwas von ihnen ANeggenommen sein. 	Die 
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(ferino-0ste Anzahl von Buchstaben, wonach die deelinirbaren 
Worte sich bilden, sind drei.. 	Doch kommt bei einigen von 
ihnen 	cin Defect 	vor, 	vgl. jadun, 	kul, 	mu-l-lahi, 	ki 
zaidan. 

„Die grofste Lange eines Nomen besteht in fiinf Buch-
staben, wenn dasselbe ohne Zusatz ist, hat es einen solchen, 
so iiberschreitet es nicht sieben Buchstaben." 

Enid. 	Das Nomen zerfallt in zwci Theile: 	1) das mit 
einem Zusatz und 2) das ohne einen solchen. Das mit einem-.  
Zusatz versehene ist ein solches, von dessen Buchstaben ein 
Theil - in der urspriinglichen Form der Wortsetzung nicht 
vorhanden ist. 	Das Hiichste, welehes ein Nomen durch ei-: . 
nen Zusatz erreicht, sind sieben Buchstaben, vgl. ihring'ilm. 
Das Nomen ohne einen Zusatz ist dasjenigc, 	bei dem nicht 
einer der Buchstaben bei der urspriinglichen Setzung fake. 
Dies ist 	dreibuchstabig, 	vgl. falsun, 	oder 	vierbuelistabig 
g'dfarun, oder fiinfbuchstabig, mid dies ist die hiichste Halle, 
safarg'alun. 	... 

„Den ersten mid zweiten Buchstaben setze bei einem 
dreibuchstabigen Worte mit Fatll, Damn' und Kasr, auch 
steht der zweite vocallos. 	Dies ist allgemein." 	• 

Erkl. 	Bei der Bestimmung einer Wortform sind die 
anderen ale der Endbuchstabe 	zu beriicksichtigen. 	1st das 
Nomen dreibuchstabig hat -der erste Parnm, Kasr, _Path und 
bei 	alien 	dicsen 	Moglichkeiten 	hat • der zwoite Buchstabe 
Damm, Kasr, Fat4 oder G'azm. Hieraus gehn zwiilf Bildun- 
gen hervor, die Summe von drei 	mit vier multiplieirt; vgl. 
Isuflun, (unulsun, duIlun, tiradan; (ilmun, (4ibukun), 
ibilun, (inabun; falsun, farasun, cathidun, kabidun. 

„fi'ulun 	ist ungebrauchlich, 	die umgekehrte Form ist 
selten, weil die Araber die Absicht batten, dem Verbum die 
Form fu'ila zu zuertheilen."  

Erkl. 	Von den moll' Bildungen giebt es zwei, von  do- 
nen die eine .ungebrauchlich und die andere schen ist. 	Das 
Erste ware bei fi'ulun der Fall. Dies ist von Seiten Vert's. 
nine auf das Nichtvorhandensein von 	4 ibuku.n gegriindete 
Voraussctzung. 	Das zweite ware bei fit'ilun der Fall. Dies 
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Paradigma ist selten beim Nomen, denn die Amber suchten 
these Form dem Passivum des Verbum (tuella) -jorzubehalten. 

	

„Mit Fatly, parnin, Kasr setzc den zweiten Radical eines 	v. 
dreiradicafigen Verbum, flige Falle wie 4umina hinzu. 	Die 
hochste Llinge sind vier Buchstaben, wenn das Verbum ohne 

921). 

Zusatz ist; hat es denselben, so aberschreitet es nicht sechs 
Buchstaben." 

Erkl. 	Das Verbum zerfiillt in das zusatzlose, 	und das 
_mit Zusatz versehene, wie auch das Nomen. 	Das zusatzlose 
erreicht die Lange von vier, 	das mit Zusatz 	versehene die 
Lange von sechs Buchstaben. 	Das dreiradicalige zusatzlose 
Verbum hat vier Paradigmata, drei far das Verbum activum, 
vgl. fdala, fdila, fdula und eins fin- das Passivum night. 
Der erste Radical bei der Wortbildung des Activ steht nur 
mit Fath; 	weshalb Vert nur die 	drei Vocale' des 	zweiten 
Radicals 	erwiihnt und 	fiber den 	ersten schwcigt. 	Hieraus 
ergiebt sich, dais derselbe nur tine Form hat, namlich Fatly. 
Das 	zusatzlose 	vicrradicalige 	Verbum 	hat 	drei 	Formen: 
1) fiir das Verbum activi dalyr agfa; 	2) fur das Verbum 
pass. du lyrig'a; 3) fur den Imperativ dalyrig'. Das unit einem 
Zusatz versehene Verbum wird, wenn es drei Radicale hat, vier-
buchstabig claraba claribun, oder bekommt fiinf Buchsta- 
ben intalalsa oder 	sechs Buchstaben 	istabrag'a. 	Ist es 
vierradicalig, 	so wird 	es bei einem Zusatz 	fiinfbuchstabig 
tad alyrag'a, oder sechsbuchstabig illrang'ama. 

,,Ein zusatzloses vierbuchstabiges Nomen kann die Form 
faelalun, 	fielilun, 	ficlalun, 	fuclulun, 	ebenso 	die von 
fieallun und fucialun haben. 	Hat das Wort mein- als vier 

• 

Buchstaben, so enthiilt es aufser fa'allalun noch fdlalilun, 
ebenso ftfallilun und fnallun. 	Was Bich anders verhiilt, 
ist dem Zusatz oder Defect zuzuzahlen." 

Erkl. 	Das • zusatzlose vierbuchstabige Nomen hat sechs 
Paradigmata: 1) fac lalun, vgl. g'actarun; 2) fie Hi un, vgl. 
zibrig'u n;  3) figalun, vgl. dirhamun; 4) fu'lulun, vgl. 
burtunun; 	5) fieallun, vgl. hizabrun; 6) fuclalun, vgl. 
g'ut3tlabun. — Das fiinfbuchstabige Nomen hat vier Para- 
digmata: 	1) nteallalun, 	vgl. safarg'alun; 	2) faclalilun 
g'alY m a r i s'u n ; 	3) 	fu'allilun lsuddmilun; 	4) 	figallun, 
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vgl. lsirtdbun. — Verf. erwiihnt, dais wenn etwas anderes 
als das Erwiamte vorkommt, so hat es einen Defect, vgl. 
jadun damun oder einen Zusatz, vgl. istibrtig'un. 

„Ein nothwendiger Buchstabe ist cin urspriinglicher, ein 
v. 925• nicht grade 	nothwendiger ist Zusatzbuchstabe, 	vgl. Tit in 

u4tudi.” 

Erkl. 	Der Buchstabe, 	welcher bei der grammatischen 
Flexion eines Wortes nothwendig ausharrt, ist der urspriing- 
liche, 	und 	derjenige, 	welcher 	bei 	einigen grammatischen 

• Flexionen ausfallt, ist der Zusatzbuchstabe. 

„Parallelisire mit den Bestandtheilen von fdlun die ur-
spriinglichen Buchstaben eines Paradigma. Bei einem Zusatz-.  
buchstaben begniige dich mit seinem Laut. Verdoppele Lain, 
wenn ein urspriinglicher Buchstabe iibrig bleibt, wie It 	in 
g'dfa r und 15. a f in fustuis." 

Erkl. 	Will man die Form eines Wortes bezeichnen, 
werden ,die urspriinglichen Buchstaben mit Fa, 'Ain, Lam 
parallelesirt ala erster, zweiter, dritter Buchstabe. 	Bleibt hier- 
nach noch ein 	urspriinglicher Buchstabe iibrig, 	wird er ala 
Lam bezeichnet. 	Die Forni claraba bezeichnet man durch 
facala, zaidun durch fdlun, g'dfarun durch fdlalun, 
fustukun durch fuclulun. 	Es wird Lam nach Maalsgabe 
der urspriinglichen Buchstaben wiederholt. 	Hat das Wort 
einen Zusatzbuchstaben , wird derselbe mit seinem Laut be- 
zeianct, 	so 	46,ribun 	durch fallun, 	g'a u h nr u n 	(lurch 
faucalun, 	mustabrig'un durch 	mustaf (ilun. 	Dies hat 
statt, 	wenn der Zusatzbuchstabe nicht die Verdoppelung ei- 
nes urspriinglichen Buchstaben ist. Ist dies der Fall, so wird 
derselbe wie der urspriingliche Buchstabe bezeichnet. 

„Wenn der Zusatzbuchstabe die Verdoppelung eines ur-
spriinglichen war, setze ftir denselben im Paradigma dasselbe 
wie fiir den urspriinglichen." 

Erkl. Als Paradigma 'far idaudana aagt man if ca dal a. 
Das zweite DAI zeigt man durch (Ain an wie das erste, da 
dasselbe durch Verdoppelung des ersten entstand. 	Ala Pa- 
radigma von kattala gilt fd(ala. Man kann die.sen Zusatz- 
buehstaben 	nicht durch 	sich selbst 	bezeichnen, 	man bildet 
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fur igdattdana nicht iraudala als Paradigma noch von 
,lsattala fdtala noch itir karrama fdrala. ' 

„Behandle als urspriingliche 	die Buchstaben von situ- 
simun und iihnlichen. Eine Meinungsverschiedenhcit ist bei 
Wiirtern wic larnlimun." 

Erkl. 	Mit simsimun 	will Verf. ein 	vierbuchstabiges 
Wort bezeichnen, (lessen erster und zweiter Buchstabe wieder-. 
holt ist, 	doch von denen keiner zum Ausfidlen pafst. 	Bei 
dieser Kategorie werden 	alle Buchstaben 	als 	urspriinglich 
behandelt. 	Kann aber einer dieser zwei Buchstaben ausfal- 
len, 	so ist Streit, 	ob man 	denselben 	als Zusatzbuchstaben 
betrachten soil, vgl. lamlim Imper. von lamlarna mid kaf- 
lcif Imper. von kafkafa. 	Das zweite Lam und Kaf passen 
zum Ausfallen, was daraus hervorgeht, 	dafs lamma and 
kaffa richtig stchn. Man streitet hieriiber und sagt, es seien 
zwei Urstoffe des Wortes; kafkafa, sei nicht von kaffa und 
la mi a m a nicht von lamma, K und L seien nicht zwei Zu- 
satzbuchstaben. 	Dagegen sagt man L sei Zusatzbuchstabe 
und ebenso K. 	Auch sagt man, es seien zwei Stellvertreter 
eines verdoppelten Buchstaben urspr. 1 am mama und kaf- 
fafa.. 	Dann wiirde an die Steile des einen Doppelbuchsta- 
ben L und K gesetzt. 

„Ein Alif, das bei nadir als zwei Radicalen steht, ist ein r. o3'. 

Zusatzbuchstabe ohne Liige." 

Erkl. 	Steht 	Alif bei 	drei Radicalen, 	wird es 	als ihr 
Zusatzbuchstabe behandelt, 	vgl. daribun, 	(adbleu. 	Steht 
Alif nur 	bei 	zwei Radicalen, 	ist es hein Zusatzbuchstabe, 
sondern cntweder selbst Radical oder Pcrmutativ eines solchen. 

„Ebenso verhalt es sich aucli mit Ja, und \\raw , 	wenn 
sic nicht so wie in juIu)un und wdwdatun stehn." 

Erkl. 	Ebenso vethalten sich Ja und \Yaw, die bci drei• 
Radicalen stehn, dann werden sic als Zusatzbuchstaben be-
handelt, aufser bei einem verdoppelten zweiradicaligen Worte, 
vgl. zum ersten Fall Ja in sairafun, jacmalun, 	g'auha- 
rut n, cag'it3zu n  und zum zweiten Fall ju)ju'un ein Vogel mit 
KraIlen, inv4( wit'attin, Masdar von wacwo,(a. 	Bei den ersten 
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sind Wan,  mid Ja, Zusatzbuchstaben und beim zweiten zwei 
%Vurzelbuchstaben. 

„Dasselbe gilt von Hamz und Mint, die dreien 13uchsta- 
, ben, welche sicherlich Radicale sind, voraufgehn." 

Erkl. 	Man behandelt Hamz und Mim als Zusatzbuch- 
staben, wenn sie dreien Radicalen voraufgehn, vgl. ahmadu, 
in ulc r am un. Gehn sie aber nur zweien Radicalen vorauf, so 
Iverden sie auch als Radicale behandelt, vgl. ibilu.n mandun. 

„Dasselbe gilt von einem Hamz am Eude hinter einem 
Alif, dessen Laut nach mein- denn zwei Buchstaben folgt." 

Erkl. 	Man behandelt Hamz als Zusatz, wenn es zu 
Ende hinter einem Alif steht, dem mehr als zwei Buchstaben 
voraufgehn, vgl. 4 a m r feu , (a s'Ct r ii?u , 15as i(a)u. 	Gehn aber 
dent Alif nur zwei Buchstaben vorauf, 	ist Mainz nicht Zu- 
satz, 	vgl. ki s(un, 	ridieun. 	Hamz ist -im ersten Fall eini  

. Permtttativ von Waw, und im zwciten von Ja. So ist's auch, 
wenn vor dem Alif ein einzelner Buchstabe vorausgeht, vgl. 

• m it')u n dawn. 
„Nan am Ende verhalt sich wie Hamz. 	In Wortern, 

wie gad an fa run ist es nicl.t urspriinglich." 

Erkl. 	Steht Nan am Ende nach einem Alif, dem mehr 
als zwei Buchstaben vorausgehn, wird es als Zusatzbuchstabe 
betrachtet, so wie Ihunz in diesem Falle betrachtet wird, vgl. 
zdfaranun, sakranu. 	Gebu demseiben nicht tlrei Buch- 
staben 'vorauf, 	so ist's radical, 	vgl. ma,klinun 	zamlinun. 
Man 	beurtheilt auch Mit als Zusatz, 	wenn es nach zwei 
Buchstaben steht, und item wicdcr zwei Buchstaben folgen. 

. 
v. 935. „Das T. des Fern., des Imperfeet9, ferner das in der 

zchnten und ftinften Verbalform ist Zusatzbuchstabe." 

Erkl. 	Ta ist Zusatz, wenn es das Fetnininum bezeich= 
net 4 Wirnatun, oder das Imperfectum taf`alu, oder wenn 
,is mit Sin stela, 	vgl. is tif (al un und seine Abzweigungen, 
oder wenn es. zum Dienst von fa"ala auftritt, vgl. `all am- 
tuhu fatacallarn a, oder zu de)n von fdlala, vgl. tad ahrag)a. 

„Ebenso ist Ha Zusatz, wenn es in der Pause steht, vgl. 
limah und lam tarah, 	ebenfalls Lam bei dem belcannten 
Demonstrativ." 
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Erkl. 	Ha wird als Zusatz in der Pause gesetzt. 	Beim 
Capitel Libor die Pause Bing voranf, in welchen Fallen das- In 

sae steht, 	naniliCh beim ma der Frage, das im Genitiv 
steht and bcim Verbum, lessen Endbuchstabcn wegen der 
Pause oder wcgen G'azm genommen war, vgl. rah, lain ta-
rah; fcrner bei alien auf einen Vocal enanden Indeclinablen, 
wie kaifah, die ausgenommen, welch° von der Annexion 
verhindert sind, wie kablu, ba`du. Dasselbe hat statt beim 
Nomen von dem la, 	das eine Gattung verneint, vgl. la ra- 
g'ul a, dann dem Vocativ j a zaidu, dem Verbum Perfectum 
daraba. Durchgangig ist 'der Zusatz von Lam in den De-
monstrativen, vgl. (1 a li k a, tilk a, hu n ali k a. 

„Verwelire einen Buchstaben als Zusatz aufzufassen ohne 
eine feststehende beschrankende Bestimmung, wenn nicht ein 
deutlicher Bcweis dafar klar ist, vgl bazil at." 

Erkl. Kommt ein Zusatzbuchstabe von den zehn in dem 
Worte 	sa'al tura tInihit 	zusammengefarsten 	vor, 	frei 	von 
dem, wodurch sic als Zusatzbuchstaben ausschlicfslich bestimmt 
wurden, so behandle denselben als Radical, wenn nicht ein 
deutlicher Beweis 	ihn 	als Zusatz 	darthut. 	Ein 	solcher ist 
z. B. das Ausfallen des Hamz i'n s'ain'alun, vgl. s'amalat- 
ar-rilliu 	s'umalan der 	Wind wandte 	sich 	nach Norden; 
oder der Wegfall des Nan von hanzalun, vgl. flailat al-
i b it u, wenn das Fressen der Koloquinthen das Katneel qualt, 
oder das Wegfallen des Tit von malakatun in mulkun. 

LXXII.. Der Zusatz des Hamz der Verbindung. 
• (zijAdatu hatuzati-l-wasli). 	, 

I/Zur Verbindung client ein voraufgehendes Hamz, wa- 
dies 	nur 	gesetzt 	wird, 	wenn 	man 	damit 	beginnt, 	vgl. 
istatbita." 	 . 

Erkl. 	Man beginnt nicht mit einem rulienden Buchsta- 
ben, 	wie man 	auch nicht die Pause auf einen vocalisirten 
Buchstaben setzt. 	1st der Anfang eines Wortes vocallos, so 
mufs man On -Haim bringen, das mit einem Vocal steht, um 
die Aussprache 	des vocallosen Buchstaben zu vermitteln. 
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Dieses Hamz heifst -das Hamz der Verbindung (hamzatu-l- 
wasli). 	Seinem Wesen nach steht es nur beim Anfang und 
fiillt bei der fortschreitenden Rede weg, vgl. is tatbial Im- 
perativ.  von istatbata. 	 • 

„Dies Hamz steht bei dein Verbum Perf., das mehr als 
vier Buchstaben uinfafst, 	vgl. ing'alA und dem 	Imperativ 
und MaOar desselben. 	Hierher gehort auch der Imperativ 
cines dreiradicaligen Verbum." 	 • 

Erkl. 	Da das 	Verbum 	ursprunglich 	Formenwechsel 
(tasrif) hat, ist bei ihm speciell hiiufig, dais der erste Buch-
stabe vocallos steht, so dais man des Hamz der Verbindung 
balurfte. 	Jedes Perfectum, dais mehr als vier Buchstaben 
hat, mufs zu Anfang ein Hamz der Verbindung haben, vgl. 
istabrag'a, intalaka; 	wie auch der Imperativ 	istabrig' 
und das Masdar istibrhg'un. 	Ebenso ist das Ilamz behn 
Imperativ eines dreiradicaligen Wortes nothwendig, vgl. ihs'a, 
imdi von bas'ija und mada. 

„Bei isinun, 	istun, ibnun, ibnimun hart man dies 
Hamz, diesen folgt itnani, imru'un und deren Femininum, 
so auch aimunun. 	Das Hamz 	von al verhitit 	sich 	so, 
es wird bei der Frage in Ma'dda verwandelt oder leicht aus-
gesprochen." 

ErM. 	Man kennt das Hamz der Verbindung nicht bei 
einem Nornen, das nicht Masdar eines Verbum mit mehr als 
vier Buchstaben ware. 	Nur zehn Nornina sind hiervon aus- 
genommen, svgl. ismun, istun, ibnun, ibnimun, itnani, 
imru'un fern. imra'atun, ibnatun, ibnattini und aimu- 
nun im Schwur. 	Unter den Partikeln steht dies Hamz bei 
al.. Da das Hamz in al Fath hat, und ebenso das Hamz 
der Frage, so kann das Hamz der Frage nicht ,wegfallen, 
damit nicht die Frage mit der Aussage verwechselt werde, 
sondern man mufs an die Stelle des Haniz der Verbindung 
ein Alif setzen, 	vgl. til-amiru, 	odee man 	inufs es 	in der 
Aussprache leicht rnachen.. 

Vgl. 	„Ist es wahr, dais wenn die Wohnung von Ribfib 
welt ab ist, oder abgebrochen wird eine Verbindung, dais 
dein Herz dann fliegt." 	 - 	- 
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LX XIII. 	Das Setzen der Permutativ-Buchstaben. 
• (al-ibdiau). 

„Die Permut ati v-B uchstaben sind in „h a d tet u in ft t i j il n" 
enthalten. 	Setze Hamz am Ende 'an die Stelle von Wilw 
rind a, nach einem Alif, 	das als Zusatz 	steht. 	Beobachte 
dies in der Form fffilun bei' den Verben, deren Mittelradi-
cal schwach ist." 

Eric'. 	Dieses Capitel 	hat Verf. 	zusannengesetzt, 	um 
die BUchstaben darzustellcn, 	welche allgemein an die Stelle 
von anderen gesetzt werden. 	Dies sind noun Buchstaben, 
die Verf. in seinem Wort had a'tu m A t i j an „ich mine 
als 	in Sattelnder" 	zusannnengefarst hat. 	In m (10 j fin hat 
er Hamz erleichtert, da er Jii, an die Stelle desselben setzte, 
weil dasselbe mit FatIlk versehn ist, und Kasr vor ihm steht. 
Aufser diesen Buchstaben werden nur abnormer Weise oder 
sehr 	selten, 	andere 	als Perinutative 	gesetzt. 	Verf. nimmt 
darauf gar keine Rlicksicht; so wenn man fur idtag'da, 
iltag'da schreibt und fair u tjaila nun us ailtaun. 	Hamz ist 
Pernuttativ Mr jedes INTem und Ja am Ende eines Wortes, 
wenn ein Zusatz-Alif clenselbeii voraufgeht, 	vgl. duciseun, 
bi n A.)u n urspr. d uch w u n und 	I) i naj u n. ' Ware Alif, 	das 
vor Wilw und JA, steht, kein Zusatz, 	so wiirde Hamz fiir 
dieselben nicht. Permutativ sein, vgl. ttj atun, r ajatun. Eben-
falls behauptet sich a und Wttw, .wenn sie nicht am Ende 
stehn, 	vgl. tab itj unun, 	tacttw u nun. 	Hamz 	ist normaler 

. 

Weise Permutativ fur %Yaw und Ja, auch wenn ihm nosh 
cin Buchstabe folgt, doch nnissen sie als Mittelradicale eines 

. 

Part. act. vorkommen und beim Verbum als schwach behan-
delt werden, vgl. Is a'i lun, ba'icun urspr. Is ti wilun b ttj i'un. 
Man behandelt beide als schwacheBuchstaben nub demVorbild 
des Verbum. 	So wie man sagt Ishl a und b ga, indem man 
(len Mittelradical in Alif verwandelt, so sagt man auch IsWi-,  
lun und bil'icun, und verwandelt den Mittelradical des Part. 
act. in lianlz. 	Wird dcr Alittelradical lin Verbum nicht als 
schwach 	gesetzt, 	steht 	er unverandert im Part. 	act., 	vgl. 
(ftwira, (awi run, (ajina (kjinun. 

„Das .kadda, 	welshes 	als Zusatz in der Britten Stelle v. 945. 
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beim Singular auftritt, 	erscheint als Hamz in Wortern wie 
Is al AI d u." 	 ' 

Erkl. 	Hamz steht auch an der Stolle cksjenigen Buch- 
staben, der sich dem Alif Pluralis in dem Paradigma ma-
fag'''. anschliefst, wcnn derselbe ein Zusatz-Madda im Sin- 
gular 	war, 	vgl. 	Isiladatun 	plur. 	kaltVidu, 	sahffatuu 

Iyil)ifu. 	1st aber dieser Buchstabe 	nicht Madda, 	so tritt 
Hamz nicht an die Stelle.desselben, vgl. lciswarun, Vasil-
w iru, much nicht, wenn das Madda kein Zusatz war, ma- 
fazat un plur. mafawizu. 	Es kommen wohl einige Fiille 
vor, 	die 	man merkt, 	aber nicht als Norm 	hinstellt, 	vgl. 
musibatun rnaWibu. 

„Ebenso verhalt es sich mit dem zweiten von zwei wei-:  
ehen Buchstaben, die das Madda von mrifffilun einschliefscn, 
vgl. plur. von n a j j ifu n." 

Erkl. 	Hamz ist Permutativ f6r den 	zweiten von zwei 
weichen Buchstaben, zwischen die das Madda von mafft<iiu 
tritt. 	Benennet man z. B. einen Mann mit 	najjifun und 
bildet dann den Pluralis fractus, so sagt man naja)ifu, in-
dem man Ja, welches nach dem Alif Pluralis steht als Hamz 
setzt, vgl. awwalu awa)ilu. 	Tritt zwischen beide Buchsta- 
ben das Madda von mafffilu, so wird die Verwandlung des 
zweiten dieser Buchstaben unmoglich, vgl. taw•tw•isu. Des-
hall) beschrankt Vcrf. dies auf das Madda von mafacilu. 

„Versich mit Fath 	und restituirc Hamz • in Jtt. bei den 
WOrtern mit schwachem Endradical. Bei Wortern wie h a r ft-
watun wird dasselbe als Wkw gesetzt. In Hamz verwaudle 
das Erste von zwei Wiii,v im Anfang anderee Wiirter als sol-
cher wie w .6 fi j a, vgl. w 6 fi j a -1- a s'n d.!‘ 

Erkl. 	1st der Endradical _von einer der-  beiden Gattun- 
gen: 1) sahifatun sahftifu und 2) najjifun najA)ifu ein 
weicher, 	wird derselbe dadurch 	erleichtert, 	dais man Kasr 
des Hamz als Fath setzt und .  das Hamz durch Ja vertreten 
last, 	vgl. Isadijjatun 	plur. kadaja 	urspr. Isada?iju 	mit 
Verwandlung des Singular-Madda im Harm, wie bei 1p.lyi- 
fa tun 	plur. cialy6,)ifu 	geschah; 	dann 	setzte man 	far das 
Kasr des Hamz ein Fatly, dann hat Ja einen Vocal und ihm 
geht Fatly vorauf, deshalb wird Ja in  Alif verwandelt und 
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es ward lsatitea, wird dann Ja an die Stelle von Hamz ge-
sctzt, so entstcht die Form lsadityi: 2) vgl. zawijatun plur. 

' zaw ttj a urspr. zawiViju; an die Stelic des WAw nach Alif 
plur. sctzt man ein Hamz, wie bci najjifun najteifu, dann 
verwandelt man das Kasr des Hamz in Fat, worauf a in 
Alif vcrwandelt wird, wcil es einen Vocal hat und ihm Fat4 
voraufgeht; darauf verwandelt man Hamz in Jii, so entsteht 
zawajil. 	— 	Hamz ist nur Permutativ eines Jtt, wenn tier 
Endradical nicht ein Waw ist, das lin Singular rein ist, .vgl. 
h i raw at un. 	1st der Endradical chi Waw, das im Singular 
rein ist, wird Hamz nicht in a sondern in Whw verwandelt, 
damit der Plural scinem Singular darin gleiche, 	dais Wttw 
nach Alif als der vicrte Buchstabe hervortritt, vgl. hirtiwa- 
t un plur. hartiwtt fur harnw u. 	Das Kasr des Hamz 
verwandelte man in Fat11 und Waw in Alif, well es mit ei- 
nem Vocal steht und ihm Fadl voraufgeht, 	so entsteht ha- 
r tt)tt , 	wdraus man 	haritwit bildete, 	mit Verwandlung •des 
Hamz in WAw. 	— 	Es ist nothwendig, das erste von zwei 
Wilw, die im Anfange eines Wortes stein, in Hamz zu ver-
wandeln, wenn nicht das iweite %Wm ein Alif dcr Form ffiral a 
vertritt, 	vgl. awtt§ilu urspr. waw4ilu plur. von wt4ila- 

, tun. Das erste Wilw ist der erste Radical, und das zweite ein 
Pcrmutativ des Alif von fti(ilatun. 	— 	1st abcr das zweitc 
Pcrmutativ 	des Alif von fffala, 	kann man 	ein Permutativ 
nicht setzen, vgl. wiifija, witrija urspr. wan. 	Setzt man 
diese Form ins Passiv, mufs der vor Alif stehendc Buchstabe 
pawn haben, und an die Stelle von Alif tritt NVilw. 

„Setze 	ein Madda an 	die Stelle des zweiten von zwei 
Hamz in cinem Worte, im Fall dasselbe ruhend ist, vgl. ilt i-
r u n i't u m in a pass. volt Pt am a n a, er hat sich etwas anver-
traucn lassen. Steht' dies Hamz mit Fat1.1 nach einem Datum 
oder Fatfi, so verwandelt es Sidi in \Yew. Nach einem Kasr 
liifst sich das mit Kasr 	versehene Hamz 	allgemein 	in Ja 
verwandcln. 	So lafs auch das mit Datum stehende Wort zum 

v, 950, 

• 

Wilw sich umwandeln, aufser wenn es am Endo eines 1Vortcs 
steht. 	Dicses kommt allgemein als dal vor. 	Bci .a)uniu und 
dergleiehen  sind zwei Aussprachen beim zweitcn befolgt." 

lrld- 	R.-cabmen in einem Worte zwei Hamz zusammen, 
so mufs die Et4eichtertmo• eintreten, aufser wenn dieselben an 

''' 	 25 
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der Stelle des zweitcn Radical stein, vgl. sa”ttlun, ra"Asun. 
Steht Bann das crstc dcr beiden Hamz mit einem Vocal .und 
das zweite vocallos, 	so mufs an 	die Stelle des zweitcn ein 
prosodisch Langer Vocal treten, der dem ersten homogen ist. 
1st 	dcr 	Vocal 	Fat1), 	so 	tritt 	an 	die 	Stelle 	des 	zweiten 
Hamz ein 	Alif, vgl. 	at artu; ist er ein Pamin, so wird 
Wftw an die Stelle des zweitcn Hamz gesetzt (fitiru), und 
wenn 	derselbe Kasr ist, 	ein Jft, vgl. it firun. 	FIat 	abcr 
das zweite ITatuz eincn Vocal und zwar Fad), so wird Hamz, 
wenn jinn ein Fadi oder pamm voraufgeht, in Wttw ver- 
wandelt, 	vgl. awftdimu 	plur. • von 	fi.damu fiir a'adimu, 
vgl. ferner uwaidimun. — Ist der Vocal des voraufgehcn-
den Ham ein Kasr, so wird das zweite in Jft verwandelt, 
vgl. ij ft min a analog von 4bit` urspr. I'm am. Der Vocal des 
ersten Mim wurde auf das vor ihm stehende Hamz iibertragcn 
und Mini in Mim assimilirt, so entstand Pam ma, und das zwcite 
Hamz ward in Jft verwandelt, es entstand i jamm a. Istdaszweitc 
Hamz mit Kasr verselm, so wird es ganz allgemein in Ja 
verwandelt, d. i. gleichvicl, ob der Buchstabe vor Him a) mit 
Fath b) mit Kasr oder c) mit pamm stand, vgl. a) ajinnu 
Imperf. von anna urspr. a'innu.. Die Form ward erleichtert, 
indem das zweite Hamz in einen seinem• Vocal honiogenen 
Buchstaben verwandelt wurde; doch wcrden die zwei Hamz 
auch unveriindert beibehalten, vgl. a'i n nu. Diesc Gebraudis-
weise wird jedoch in Wortern, die nicht Verba sind, nicht ge-
stattet, aufser in a'immatun; da dies mit dem Permutativ-
und den 'eigentlichen Buchstaben vorkommt. Vgl. zu 1,) Pimma 
iihnlich dem i s b i.` Imper. von am in a urspr. i'mim. Der Vocal 
des ersten Mini ward auf das zweite Hamz geworfen und 
Mim in Mini assimilirt, so entstand die Form i'im m a. 	Das 
zwcite Hamz ward nun 	crlcichtert, da man flan ein dem 
ersten 	Vocal 	entsprechendes Permutativ gab, 	so 	entstand 
ijim m a. Vgl. zu c) ujin nu urspr. u'ni nu, da es Imperf. ist 
von a'nantu; dann geschah die Uebertragung und Assimili- 

°rung, dann wurde duich das Permutativ die Form erleiclitcrt, 
da man fur das zwcite Hamz 	einen entsprechenden Conso- 
nanten,wahlte, vgl. uj in nu. — Ist das zweite Hamz mit I)anun 
versehen, sto wird es in Wftw verwandelt, gleichviel, ob das 
erste a. mit Fad), b. mit Kasr odcr c. mit Panmi steht. Vgl. 
zu a) awubb um plur. abbun urspr. Anbun nach der Form 
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eulun. 	Dcr Vocal des zwciten . Radicals wird auf den er- 

„sten iibertragen, darauf trat die Assimilirung ein, so cntstand 
a'u b bun;.  dann ‘vurde das zweite Hamz erleichtert, 	indem 
man 	einen 	dem Vocal 	entsprechenden Buchstaben 	setztc 
a w ub bun. 	Vgl. zu b) iw u min un analog dem 4bu'un 
von amm a mind zu• c) uwurnmun analog dem ublumun 
von amnia. 	Das zweite Hamz .mit Datum wird nur ziun 

• 

\\raw, wenn es nicht als Endbuchstabe auftritt; thut es dies, so 
wird dasselbe. ein Ja ganz allgemein d. h. gleichviel, ob das 
erste Hamz mit Damm, Kasr, Fath oder G'azm stein, vgl. von 
kara'a lsar)a?un, 	das Hamz 	wird dann in Ja, -verwandelt 
kar'ajun, somit hitttc Ja den Vocal und cicr ihm vora,ufge- 
hen& Buchstabe Fath;, deshalb wird dap Ja ein Alif, 	vgl. 
Isaea. 	Bildet man tine Form, 	wie zibrig'un von li.ara'a, 
vgl. kir )ijun, dann wird das letzte Ham in Jti, verwandelt, 
und es cntsteht die Form Isi?i, so wie das Defective. Bildet 
man eine Form wie burtunun von kara3a, cntsteht kur'n- 
wun. 	Patna' auf dcw crsten Hamz in Kasr vcrwandelt, 
crgicbt 	kurl 	wie al-merli. 	Stcht 	das 	zweite Hamz , mit 
Damm und hat der Buchstabe vor ihm Fath, driickt ferner 
das erste Haraz die erste Person am, so hat man brim zwei- 
ten zwci Weisen: 	crstlich das Permutativ, vgl. awummu, 
zweit ens die wirkliche Setzung des Hamz, vgl. &um m u. Aehn- 
lich sind die anderen Falle, 	bei denen das erstc Hamz die 
erste Person 	ausdriickt. 	Steht das 	zwcite Hamz mit Kasr, 
so kann bei ihm das Permutativ oder der urspriingliche Buch-
stabe stein, vgl. a'innu Imperf. von anna oder a j i nnu. 

„In RI, verwandic cin Alif, das einem Kasr oder einem 
Ja des Diminutivs folgt. 	Thue das bei einem Waw am 
Ende, churn vor einem Til, fern., und vor den beiden Zusatz- 
Buchstabcr. der Form faqiInu. 	Dieses halt man auch fur 
riehtig beim MaOar clues Verbum mit sehwachem Mittelra- 
dical. 	Die 	Form fi'al 	Aber 	ist meist 	regehniesig 	flectirt, 
vgl. al-01,valu.” 	 . 

v. 955. 

Erld. 	Stcht das Alif nach Kasr, Inas es in a ver- 
wandelt werden,  vgl. in i ti b A, hun m as A bih u. 	Dassclbe ge- 
schieht, 	wenn ihm ein J 	des Diminutivs 	voraufgeht, vgl. 
g- a z (dun g rtz a j j ilun. — Das \Yaw wird auch in A verwanclelt, 
wenn es am Ende nach Kasr oder nach dem JO. des Diminutivs 

25* 
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steht und cbcnso, wcnn es dem Ta, fern. oder den zwei Ver-
mehrungsbuchstaben von facilanun voraufgeht, und tier vor 
ihm 	stehende Buchstabe Kasr hat, 	vgl. a. radija far r a.- 
di wa von ar-ridwanu abgeleitet; 	b. g'urajjun Diminutiv 
von g'irw un urspr. g'uraiwun. 	Hier kommen Waw • und 
A zusammen, das Erste steht im G'azm vorauf. 	Wftw wird 
in Ja verwandelt und Ja, in Ja assimilirt; c s'ag'ijatun Part. 
fern., und so auch s'ug'ajjatun 	ein Diminutiv fiir s'ug'ai- 
w at un ; d. kazijanun von al-gazwu. 	 . 

Waw wird nach eincm Kasr in a verwandelt, bci dem 
Masdar eines jeden Verbum, dessen Mittelradical schwach ist, 

-vgl. s i'.'nma E)ij a mun urspr. Owa,mun. Waw wird. als schwach 
im Masdar behandelt in Bezug auf sein Verbum. 	1st aber 
das Waw im Verb.um stark, so wird es nicht als schwach 
im Masdar behandelt, vgl. lawada liwadun. 	So bleibt es 
auch fest, wenn ihm kein AM' folgt, sclbst wenn es mach im 
Verb= schwach ist b al a 4i w al u n. 	 i 

„Den Plural eines Wortes, dessen Mittelradical als schwach 
behandelt wird, oder der ruhend ist, 	behandle mit dieser 

" Schwache, wo er vorkonunt." 
• Erkl. 	So oft Waw alS' Mittelradical eines Pluralis frac- 

tus steht, und es im Singular als schwach oder vocallos er-
schien, mufs man dasselbe in Ja verwandeln, wenn der Buch- 
stabe vor ihm Kasr hat und ihm Alif folgt, 	vgl. tijabun 
far tiwabun, 	dijarun fiir diw ftrun. - Waw ward in a- 
im Plural verwandelt, da der vorhergehende Buchstabe mit 
Kasr steht und ihm Alif folgt, wiewohl es im Singular als 
schwacher Radical 	behandelt wird, vgl. darun; oder dem 
schwachen iihnlich ist, indem es als ein schwacher ruhender 
Buchsta,be auftrat, vgl. taubun. . 	 . 

”Man behandelt Waw als stark in der Form fi'alatun; 
bci der Form fi`alun !calm es beide Behandlungaweiscu ge- 
ben, loch behandelt man es bessei 	als schwach, vgl. al  - 
bijalu."  

Erkl. 	Steht 	Waw als 	Mittelradical 	eines Pluralis, 	in 
dem Kasr ihm voraufgeht, wird es ferner als schwacher Buell-
stabe im Singular behandelt, oder steht es in, Rube, so folgt 
ihm and) kein Alif, und ist die Form wie ficalatun: so mufs 
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Wilw als starker Buchstabc 	bchandelt werden, vgl. (0.dun 
..:iwadatun; abnorm ist taurun,•tijaratun. Hieraus ergiebt 
slob, dafs Wiiw nur als schwacher Buchstabc im Plural bc-
handelt wird, wcnn Alif nach Ulm stein, denn er erwahnt 
speeicil bei der Form ficalatun, dafs Wttw in ihr als stark 
zu behandeln sci. 	Bei fi'alun emithnt cr, 	dafs \\raw  als 
schwach oder stark in ihr behandelt.werden kiinne, vgl. das 
starke in l i w a g'u n plur. von btteatun und das schwache 
in kijamun von ktimatun. 	•. 

„Das Wriw wird als.  Endradical nach cincm Fatly in Jit 
verwandelt, 	vgl. 	muctijhni und jurdajani. 	Nothwendig 
mufs man \Yam nach Datum far Alif setzcn turd ebenso fiir 
A, vgl. mfikinun; dies erkennc hierrtir an." 

Erkl. 	Steht Wttw 	am Ende als vierter odcr spiitcrer 
Buchstabc nach einem Fath, so wird es in II verwandelt tt(t aitu 

• fiir actautu. 	Wttw wird im Perfecturn in Jit verwandelt mit 
Riicksicht auf das Imperfcctum jurti, wie man auch das Part. 
pass. dem Part. act. analog macht, 	vgl. mdtajitni, 	richtet 
sich nach muctija,ni, so jurdajani urspr. jurdawfi.ni , 	da 
es von ridw Aaiun kommt. Waw wurdc naeh dem Fath in JA, . 
verwandelt, indem man das Passi7 dem Activ ju r di jttni analog 
billet. Fiir Alif mufs man Waw setzen, wcnn dasselbe nach 
Datum stein, vgl. bhja`a pass. bajica. — Stein das Jai nach 
Datum in cincin Einzelwort, mufs man es durch Whw ver-
treten lassen, vgl. mftkinun musirun, da sic von aikana 
und aisara kommen. Stiinde a mit Vocalen, wiirdc es nicht 
als schwacher - Buchstabc behandelt, vgl. hujiimun. 

„Mit Kasr steht ein mit pamm versehenes Wort im 
Plural, wie man sagt hlinun Plur. von ahjatnu." 

Edd.' facltt).0 und af calu stein im Plural nach fdlun, 
vgl. alpnaru 4amriVu 4untrun. 	1st der Mittelradical bei 

,atunt dieser Gattung schwach, so wird er" in Ja und das n 
in Kasr verwandelt, dainit Ja richtig stein k;nnc, vgl. balr 
Cia)u 	bidun. 	Das Jtt wird 	nicht in WaNV verwandelt, wie 
man cs beim Singular von milki nun thut, da man dies im 
Plural fur zu schwer bait. 

„Macho Ja zu Waw nach Datum, wenn es sich als der 
Endradical eines Verbunt vorfindet, oder von einem Ti, das 
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dem Ta ciner Form, die man von ram°, analog dem Dials- 
duratun bildet, gleich ist. 	Ebenso ist's, 	wenn man 	tine 
Form wie sabucanun bilden wiirde." 

Erkl. 	Steht Ja als Endradical eines Verbum oder vor 
TA fern. odcr den zwei Zusatzbuchstaben von .fdulanun, 
and stela mit ]Datum der bei den drei Grundformen*) ihm 
voraufgeherdeBuchstabe, so mufs man dasselbe in Waw verwan-
dein, vgl. a. kacluwa, b. marmuwatun gebildet von rama, 
c. ram u wanun ein Nornen nach sabu(anun gehildet. Man 
verwandelt A in %Wm in diescn Fallen, weil das ihm vor-
aufgehende mit pamm steht. 

„Ist Ja. der Mittelradical 	der Form fit la als Eigen- 
schaftswort, 	so wird 	dies auf zwei Weisen bei ihnen ge- 
funden." 	 • 

Erld. Steht Ja als Mittelradical eines Eigensehaftswortos 
der Form fu'la, sind zwei Weisen miiglich: 1) Verwandlung 
des painm in Kasr, damit a unveriindert stehn konne, und 
2) das Belassen des Pamm, so dais Ja in Wttw verwandelt 
werdc; 	man sagt acl-clilsa, al-kisa, so wie a<1.-cIlf.tIsa und 
al-laistt fem. von adjaku und akjasu. 

„Ftir den Endradical der 'Form fac ia als Nomen ist 
Wftw Permutativ des h., vgl. talswa; moistens kommt dies 
Permutativ vor." 

End. 	Wa,w ist Permutativ des Ja als Endradical eines 
Substantivs nach der Form MA, vgl. talswa urspr. taUtl, 
vgl. daze 	talsaitu. 	1st fac ia 	ein Eigenschaftswort, 	so ist 
Wftw nicht Permutativ hir JA, 	vgl. t; adja. 	Aehnlich 	wie 
t Ow a ist fatwa dem Sinne nach, gleich al-futj A. und b als wit . 
in der Bedeutung von a1-bulsja. Bisweilen wird Wttw nicht 
flit Ja gesetzt, 	wiewohl es den Endbuchstaben eines Sub- 
stantiv der Form fafla bildet, vgl. rajja. 

„Umgekehrt kommt der Endradical eines Eigenschafts-
wortes nach fdla vor, und dais litts wit selten ist, ist wohl 
bekannt." 

*) usul 	bedcutct 	die Form 	ohne 	Verlinderung 'des Endradieuls, 
furit'un wiirden die mit iTerhnderung bezeiehnen. 
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Erkl. 'Das NVaw als Endradical der Form fugh tits El- 
., genschaftswort wird durch JA als Pennutativ Nrertreten, vgl. 

ad-dunj it, al-culjtt; selten ist die Aussprachc der Hig'hziten, 
vgl. 	k USW it. 	1st abcr 	die.  Form 	fdlit Substantiv, 	bleibt , 	.  
Wttw erhalten, vgl. lyttzwit. 

„Wenn das voraufgehendc Wttw oder a urspriinglieh 
in Ruhe steht und• sic, sick vcrbindend, frei sind vont acci-
dentiellen G'aztn, so vcrwandle Waw in Jit, sie miteinander 
assimilirend; abnorm ist, dafs denselben ctwas andercs me-
ben werde als. was hier vorgcschricbcn ist." 

Erld. 	Kommen Waw um' a in einem Norte zusam- 
men und gcht eins von ihnen nut einem urspriinglichen G'azm 
vorauf, wird Wilw in Jit verwandelt und a in Xi assimilirt, 
vgl. sajjidun urspr. saiwi dun. NVhw und Jit kommen zu-
sanimen, eins von ihnen geht mit G'azm vorauf, Why/ ver- 
•wandelt sich in Ja, eia wird in A - assinailirt, so cntstcht s a j- 
jid. 
	 • un. Stein abcr Waw und Jtt in zwei Wartern, so macht 

dies kcinen Eindruck, vgl. jitti whfidun. 	So ist es auch, 
wenn Waw und A nur zufallig zum G'azm kommen, vgl. 
ruIatun und rtljatun. 	Abmirm ist die Beibehaltung- des 
Urspriinglichen hr jaumun aiwamu, 	abnorm wird 	Wilw 
und A vcrwandelt in caw wat a n. 

„Far Ja und Whw 	mit Vocalen, die urspriinglich sind, 
setze, wenn sie einem Fatly verbunden sind und der folgendc 
Buchstabe mit Vocal 	versehn ist, 	ein Alif. 	Stelit aber der 
folgende Buchstabc vocallos, verhindert cr anderc Eadicale 
als den Endradical schwach zu behandeln. 	Was dicsen an- 
langt, wird er nicht .durch einen vocallosen Buchstaben vet.- 
hindert als schwach behandelt zu werden. 	Ausgenommen 
ist nur Alif oder ein Jil, in welchem 	ein Tas'did gewilm- 
lich ist." 

v. 970. 

Enid. 	Steht \\raw  und Ja mit Vocalen nach Fad), 	Ki 
werden sic  in  Alif vcrwandch, vgl. 1st', 1 a fir Is awal a, b il'a 
fiir baj it'll. 	Sic vcrwandeln Bich in Alit; dim sic Vocale ha- 
ben And der Buchstabe vor ninon Fatly hat. Dies gilt, wenn 
ihrc Vocale urspriinglieh sind, 	sind sic aber zufiillig, real- 
net man.  sic nicht, 	vgl. g'aj a Inn aus eaValun und taw a- 
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mull aus tau'amtin. . Steht aber tier Buchstabc nach Wilw 
und Jii, vocallos, ohnc Endradical zu sein, 	so mufs derselbe 
erhalten bleiben, vgl. bajanun, tawilun. 1st dies aber der 
Fall, inufs man ihn als schwach behandeln, wcnn nicht der 
ruliende Buchstabc nach Way, und Ji.I ein Alif odor cin ver-
doppeltes Ja ist, vgl. ramja, (alawij jun. — Die Regel findet 
statt bei j a b s'au n a urspr. j a 1,3 s'aj 6 n a. Das Jfi wird in Alif 
verwa,ndelt, da es mit Vocalen steht und der Buchstabe vor 
thin ein Fath hat, 	Bann fie] dies Alif weg, 	weil es als ru- 
hendes mit dem ruhenden Waw zusammenstiefs. 

,,Stark ist 	der Mittelradical bei der Form, von fa(alun 
und fdilu n, 	wenn. es die Form afcalu bildet, 	vgl. ag- 
jadu a!)walu." 

Erkl. 	'Jedes Verbuxn, dessen Part. act. nach der Form 
af`alu gebildet wird, mufs seinen Mittelradical als stark be- 
handeln, vgl. (awira dwa,ru, 	hajifa ahjafu; das Masditr 
richtet sich nach seinem Verbum, vgl. tawarun, hajafun. 

„Thut die Form iftdala den Sinn von tafffala dar,, 
so wird, wenn der Mittelradical Waw ist, derselbe erhalten 
und nicht als schwach behandelt."' 

Erkl. 	Billet man die Form iftdala mit schwachem 
-Mittelradical, 	so mufs 	sich derselbe 	richtigerweise 	in Alif 
vcrwandeln, vgl. nada, da er mit einem Vocal steht und 
der Buchstabe vor ihm Fall) hat. Hat aber. iftdal a die Be-
deutung von tardala, d. i. haben sie Gemeinschatt ini Sinn 
des Actiyum und Passivum, so richtet sich die Form if tdala 
nach der andern darin, 	dars sic 	diesc Buchstaben, als stark 
behandelt, worm Wilw der Mittelradical ist, vgl: is'tawartl; 
ist aber der Mittelradical Ja, mufs er ats schwach behandelt 

4, 
werden, vgl. ib tafiei. 

„Kommt zwci Buchstaben die Bchandlung als schwache 
zu, so wird der erste als stark beharidelt. 	Das Umgckehrte 
ist bisweilen richtig." 

Erkl. 	Sind in eincm Worte zwci schwache'Buchstaben, 
von denen jeder mit Vocalen stela, 	und denen 	beidcn ein 
Fad) voraufgeht, so kann man sic nicht zugleidi Els schwach 
behandeln, 	damit 	nicht 	zwei 	schwache 	hintereinander 	in 
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einem Worte folgen. 	Nothwendig behandelt man den einen 
als stark und den anderen als schwach. 	Das Richtigste ist 
den zweiten als schwach 	zu• bchandcln, 	vgl. al- haj a 	al - 
hawb, urspr. hajajun, 	hawajun. 	Bei dem 	zweiten und 
dritten Radical findet sich eine Ursache, sic schwach zu be- 
handeln, 	und nur der dritte wird als soldier bchandclt, da 
dcr Endbuchstabe die Stelle zur Aenderung bictct. Abnorm 
ist cs den Mittelradical als schwach und den Endradical als 
stark zu behandeln, vgl. g• aj a, t u n . 

„Der Mittelradical eines Wortes , 	an dessen Ende ein 
dem Substantiv specie!! zukommender Zusatz tritt, mufs er-
halten werden." 

Erkl. 1st der Mittelradical eines Wortes ein vocalisirtes 
Wilw oder Jil, dem ein Fat4 voraufgeht, und steht am Ende 
ein Zusatz, der nur dem Substantivum gebart, so kann 
man Wftw mid Jtt nicht in Alif verwandeln, sondern mufs 
sic als stark behandeln. g'aw al An u n, hajamilnun, abnorna 
ist millianu daranu. 

,;Vor Ba verwantlle ein Nan in -Mini, wenn es vocallos 
stcht, vgl. man batta-nbida.,!` 

v. 975. 

Erkl. 	Da die Aussprache eines ruhenden Min vor Btt 
schwer ist, so ist die Verwandlung des NO.n in Mini noth-
wendig ohne Unterschied, ob es getreunt oder verbunden 
stand. 	Beide Falle sind hn Beispiele: 	„Wer abscluieidcnd 
sich von dir trennt, den verwirf." 

„Auf cinen ruhenden Buchstaben, der stark ist, iibertrage 
die Vocale eines schwachen, der als Mittelradical eines Ver-
bum vorkonaml., .vgl. abin."' 

Erld. 	1st Waw oder JA, als Mittelradical eines Verbum 
mit cinem Vocal versehn und ist der voraufgehende Buch-
stabc ruhend und stark, so mufs man den Vocal des Alittcl-
radicals auf dem ruhenden Buchstaben iibertragen, vgl. jabinu 
fur jabjinu. 	1st der ruhende Buchstabe aber nicht stark, 
so wird der Vocal nicht iibertragen, 	vgl. b itj da, bajjana, 
cawwat:a. 	 . 	. 

”Die Verba, 	welchc nicht Verba der Verwunderung, 
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auch nicht wic a bjacjiia (der 9tcn Form) oder vie ah wa (mit 
schwachem Endradical) sind, werden als schwach behandelt." 

Erkl. 	Dcr Vocal des Mittclradicals wird nur auf cinen 
starkcn ruhenden Buchstaben vor ihin tibertragen, wenn (las 
Verbuin wedcr eiu Verbuni der Verwunderung noch cins mit 
Doppelbuchstaben (der Wen Form), noch eins mit schwachein 
Endradical 	war. 	Ist 	es abcr 	cin solches, 	so 	flatlet keine 
Uebertragung statt, 	vgl. ma a b j a n a- s'- s'ai'a, 	abjin I) i h i ; 
abja4cla, aswadda; aliwa. 

„Achnlich einem Verbum 	ist in dieser Soliwache cin 
Nomen, das einem Imperfectum gleicht und in dem cin be-
sonderer Character liegt." 

Erkl: 	Die Nomina, welche dem Verbum Imperfectum 
entwedcr 	in ihrem Zusatz oder in ihrer Form ahnlich sind, 
haben dieselbe Regel in der Behandiuno•°  der schwachen Buell- I•  
staben und der Uebertragung wie die Verba. 	Ein Nomen, 
das dem Imperfectum in seinem Zusatz gleicht, ware tibfun, 
welches iihnlich dem tihli)  mit Hamz, von al-WA' abgelei- 
tet wird, 	urspriinglich ware tibjicun, 	Der Vocal dos Ja 
wurde auf Ba tibertragen, und so entstand tibrun. 	Ein 
Wort, welches dem Imperfectum in seiner Form gleicht, ware 
inaVirnun urspr. mal5wamun. 	Der Vocal des Waw ward 
auf lcilf iibertragen, Bann ward Waw in Alif vcrwandclt, um 
es dem Fa,t4 homogen zu machen. 	Gleicht ein Nomen dcm 
Verbum in Form und Zusatz, so kann es von einem Verbum 
abertragen sein oder nicht. 1st es von dcmselben iibertragen, 
wird dasselbe wic ,mit schwachen Buchstaben behandclt, vgl. 
jazidu; 	wo nicht, so wird 	dasselbe als 	starkradicalig be- 
trachtet, vgl. abja(kla, aswadda.  

„mifcalun . steht mit starken Radicalen.  wie Minlun; 
das Alif von irillun - und is tif`alu n 	cntfcrnc bci Verben 

v. 980. mit 'schwachen Iladicalen. 	Wegen 	dieser Schwache 	setze 
th,thwendig Ta als Stellvertreter. 	Die Wegnalune dessclbcn 
durch Uebertragung (der Vocalc) kommt bisweilen vor." 

Erkl. Da , miralun dein Verbum nicht Windt, so ist es 
passend, dasselbe als starkradicalig zu bchandeln, vgl. misw a-
kun, auch richtet man sich bei miralun da,naell', Neil es  dem  
miralun in der Bedeutung gleicht; 	es steht mit starken 
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Radicalen wic auch mif (alun, vgl. mils W alun und milwa.-
lun. Hat das Masdar nach der Form inlun und istif (alun 

_ einen 	schwachen .Mittelradical, 	so wird das Alif desselben 
weff4z,acnommen, 'well es als ein ruhcndes mit dem Alif, 	das 
an der Stclle des Mittelradicals 	steht, zusammenstiifst, 	vgl. 
ilsamatun und istilsamatnn urspr. ikwamun und istils-
whmun. Der Vocal des Mittelradicals wurde auf den ersten 
abertragen, und das Waw in Alif verwandelt, damit es dem 
Fat4 vor ihm homogen sei. 	Es stofsen also zwei Alif zu- 
sammen und das zweite von ihnen ward weggenonunen; dann 
tritt ,'Th fern. an  die Stelle des ausgefallenen und so entsteht 
ilsamatun und istilsamatun. 	Bisweilen fallt dies Th weg, 
vgl. aglba, igIbun. 

„Was bei der Form iralun in Hinsicht der Wegnahme 
und •Uebertragung geschicht, kann auch bei maVillun gc- 
schehn, vgl. malifun und mairnun. 	Selten ist die Erhal- 
tung der urspranglichen Form bei den N'erben mit Wilw, 
bei denen mit Ja hingegen ist dies wohl . bekannt." 

Erld. ' Wird 	din Part. pass. von cinem Vcrbum 	mit 
schwachem Mittelradical, d. 4. mit Waw und Ja gebildet, 
so,  ist hierbei nothwendig, 	was bei.ifchlun and istitalun 
nothwendig ist hinsichtlich der Ucbcrtragung und der 'IV cg-
nallme, vgl. Part. pass. von ba`a und lsala, mabl'un ma- 
ketlun 	fiir mabjffun 	und 	malswillun. 	Der Vocal 	des 
Mittelradicals wird auf den ruhenden Buchstaben vor ihm 
ilhertragcn. Dann stofsen zwei rnhende Buehstaben, IAD-ilia 
der Mittelradical Wkw oder Ja und das Waw der Form 
maf cillun zusammen. 	Das Waw der Form m a f <hitt n fallt 
weg, und so entsteht mabfun und makfilun, indem man 
Pamm in Kasr vcrwandelt, damit Ja stehn kann. Selten er-
halt man dies Waw bei den Verben, deren Mittelradical ein 
Whw ist, man  sagt.taubun maswhnun; das normale ware 
masetuun. Nach der Redeweise dor Tainimiten erhaltcn die 
Wailer, &Teen Mittelradical JA, ist, dasselbe; man salt nach 
ihnen mabja(un und inalijattin. 

„Vollstaudig bildo die Form ma,f (tIlun von einem Ver.-
burn wie cadA.; behandle sic als schwach, wcnn du nicht (las' 
Bessere fiir passend hiiltst." 	 - 
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Erkl. 	Wird die Form manlun von einem Verbum 
mit schwachein Endradical gebildet, so mufs sie durch Waw 
oder JA schwach sein. 	1st sie durch a geschwiicht, 	mufs 
man sie als schwach bchandeln dadurch, dais man das %Wm 
dcr Form nin,f (ttlun in Ja vcrwandelt und es mit dcm End- 
buchstaben des Wortes (lurch Tas'did vcreinigt, vgl. mar- 
unijjun urspr. marmajun. 	Waw und Jft• kommen zusam- 
men, das Eine von ihnen geht in der Ruhe vorauf, Wftw 
wird in JA, verwandelt und Ja in Ja assimilirt. Dies erwithnt 
Verf. nicht, weil es schon vorher erwahnt ist. 	1st das Ver- 
bum schwach durch Waw, so ist es das bcste, dasselbe zu 
erhalten, 	wcnn das Verbum nicht nach fdila geht, 	vgl. 
indduwwun von (ada. Manche behandeln ein solches Ver- 
bum als schwach und sagen mddijjun. 	Hat das Verbum 
zum Endbuchstaben Wiiw, und geht es naeh der Form fa,q1a, 
so ist es fein, dasselbe als schwach zu behandeln, vgl. mar- 
di jjun von rat)ija, und I.ur. -89, 26. 	„Kehre zu deinein 
Herrn zurfick Wohlgefallen habend und wohlgeftillig." 	Die 
Erhaltung des Wfi,w ist selten, vgl. in ar(luwwun. 

„So findet sich in beiden Weisen die Form fir% lun 
von den Worten, die Waw alit Endbuchstaben im Plural ha- 
ben, oder in einem Singular, der vorkommt." 

Erkl. Wird ein Nomen nach .fucttlun gebildet, so sind, 
wenn es irn Plural steht und der Endradical Waw ist, zwei 
Weisen moglich: 1) die Erhaltung des Endradicals und 2) die 
Behandlung desselben als schwachen Buchstaben, vgl. cuoj- 
jun Plural von `assn, ubuwwun Plur. von abun. 	Doch 
ist's besser, sie als schwach im Plur. zu behandeln. 	Bei ei- 
nem Singular kann man den Endradical als schwach behan- 
deln, aber auch ihn erhalten. 	Die Erhaltung desselben ist 
jedoch besser, vgl. `alb,, `aluwwun.• 	Selten nur kann man 
ihn als schwach behandeln, vgl. Isas6. kusijjun." 

v. 985. , 	„Bekannt sind Falk wie nujjamun and nijjamun fiir 
. nu w wain-tun, doch von W3rtcrn wie nujjamun wird die Ab- 

normitiit berichtct." 

Erkl. 	1st die Form fu"alun Plural von einem Worte, 
-dessen Mittelradical Wftw ist, so kann man dies' erhalten oder 
als schwach behandeln, wenn vor dem Endradical kein Alif 
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vorhergeht, vgl. s Wimun plur. suwwantun uiid sujjamun. 
1st vox dem Endradical ein Alif, so mufs dasselbe erhalten 
werden; dasselbe als schwach zu behandeln ist abnorm, vgl. 
.nuivwtimun. Vgl. „Nur ihr Wort hielt in Zaum den Saki- 
fer (an- nujja ma)." 	_ 

„Das Verbum mit schwachem Anfangibuchstaben ver-
wandelt denselben in. TA in der achten Form; abnorm ist dies 
beim Hamz, vgl. Pt a lcala.” 

Erkl. Wird die Form ifti`ftlun und deren Unterabthei-
lungen von einem WOrte gebildet, (lessen erster Radical ein 
schwachei Buchstabe ist, so mufs man den schwachen Buch- 
staben in Ta 	verwandeln, 	vgl. ittasala ittisalun 	urspr. 
iwtis a lun. Tritt der schwachc Buchstabe an die Ste11c von 
Hamz, kann man denselben nicht durch Ta vertreten lassen, 
vgl. ak al a Ste Form rt ak al a. Hier tritt an die Stelle des Haim 
ein Jtt. 	Es ist unmoglich, an die Stelle des JA cin Ta zu 
setzen; 	abnorm 	ist 	ittazara 	mit 	Verwandlung 	des Jti, 
in Ta.” 	 . 

„Ta wird in Ta in den Formen von ifta'ala verwandelt 
zum Zungen -Anschlufs • an dm Obergatunen. 	In iddana 
izdtida, iddakara bleibt es Dal." 

Erkl..Steht das' TA der- achten Form nach cinem Buch- 
.staben des Zungen-Anschlusses, d. i. s, (l, t, 	; so mufs man 
es in t. verwandeln, vgl. itabara urspr. istabara. 	An die 
Stelle 	von Ta in 	iftdala, tritt Ta. 	stelit Tit 	der 	achtcn 
Form nach d, z, d, so wird cs in DAI verwandelt, 	vgl. die 
Beispiele. 	Man halt Tit nach diesen Buchstaben fur schwer 
und setzt Dal an desSen Stelle, 	DM 	mit Dal 	wird (lurch 
Tas'did vereinigt.") 

,,Den Anfangsbuchstabcn eines Imperativ und Imperfec-
tum von einem Verbum wic wacada ninun weg. Bci Wiirtern 

*) itta hada 	ist nach den Arabern 	nicht von ahada, 	sondern 
von t a /1 i d fl gebildet. 

**) In 	der VIII. Form 	der Verbs 	mit Dal hat man gewkihnlich 
die Formen iddakara, iddakara und iddakara, doch ist das Rich-. 
tige, Dal in Dal ilbergehn zu lassen. 
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wic (id atun ist dies durchgtini;ig. Die Wegnahmc des Hamz 
von af (ala steht fest im Imperfectum 	und den beidcn Bil- 
dungen des Verbalnomen." 	 . 

Erkl. 	Hat 	das Pcrfcctum einen s'chwachen Anfangs- 
buchstaben, vgl. wa'ada, so mufs man denselben im Imperativ, 
Imperfectum und dem Masdar, das mit Tii, fem. steht, weg- 
nehmen. 	1st das MaOar 	nicht mit Tfi, gebildct, 	so ist die 
Wegnahme des ersten Radicals nicht moglich, vgl. wa`dun. 
So ist' auch die Wegnahme des im Imperfectmn, Part. act. 
und pass. stehenden Hamz nothwendig, vgl. akrama, ju- 
kr i mu urspr. j IA r i m u. 	Ebenso ist in mukri mu n und 
mukramun Hamz weggenommen. 

„altu 	und 	ziltu 	wcrden fiir 	zaliltu und 	zaliltu 
gcbraucht, 	so auch 	Isirna; fir ikrirna; 	Isarna wird nur 
iiberliefert.“ 

1 
Erkl. 	Lchnt sich das Verbum Perf. mit cinem verdop- 

pelten Buchstaben, Hessen Mittelradieal Kasr hat, an das T( 
oder Mil ties Pronomen, 	so gicbt cs drei Wortbildungen: 
1) dafs es vollstiindig stehe, vgl. zaliltu; 2) die Wegnahme 
tics Endradicals und Ucbcrtragung des Vocals des zweiten 
Radicals auf den ersten, 	vgl. *iltu; 3) die Wegnahine des 
Endbuchstaben und das Lassen des ersten Radicals mit sei- 
nem Vocal, vgl. 	altu. 	Das Imperfectum des Verbum mit 
einem verdoppelten Buchstaben, welchcs nach der Form j al 
filu geht, kann, wenn es mit Nan Fem. vcrbunden wird 
durch 	die 	Wegnahine 	des 	Mittelradicals 	erleichtert stehn, 
nachdem der Vocal 	desselben ,auf den ersten Radical fiber- 
tragcn war. 	Dasselbc geschicht auch 	beiin Imperativ: fur 
jakrirna sagt man jakirna, fir ikrirna sagt man kirna. 
\red. deutet dann auf die Lesart des NM(  und tAsim in 
li.:ur. 33, 33 bin, lsarna fi bujfitikum urspr. ilsrarna von 
karra jakarru =-_-__ jalsirru. Ibnu-l-Kattii(i iiberliefert diesc 
Form. 	Dann wird sic durch die Wegwerfung tics zweiten 
Radicals erleichtert, nachdem der Vocal fibertragen ist. Dies 
ist selten, denn dicse Erleichterung findct sich eigentlich nur 
bei den Wortern, dcren Mittelradical mit Kasr steht. 
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LXX1V. 	Die Assimilirung zweier Buchstaben durch 
Tas'did. 

(al-idgam). 

„Den ersten von zwei gleichen Buchstaben, die mit Vo-
calen stehn und in einem Wort vorkommen, vereinige durch 
Tas'did mit dem folgenden, aufscr wenn das Wort nach dem 
Paradigma sufafun, dululun, kilalun, lababun oder wic 
eussasun und ut3pa-bi, oder wie hailalun ist. Abnorm 
ist bei alilun und dgl. eine Zerspaltung durch Uebertragung, 
loch wird sie angenommen." 

Erld. 	Stehn zwci gleiche Buchstaben mit Vocalen in 
eincm Worte, .so wird der erste von beiden mit dem zwei-
ten durch Tas'did yereinigt, im Fall sie weder zu Anfang 
stchn, noch die Worte worin sie stehn, Nomina nach den 
Formen a. fucalun, b. fttu 1 u n , c. ficalun, oder d. fdalun 
sind, 	'loch e. der erste von den 	beiden iihnlichen Buchsta- 
ben skit mit einem schon las'dirten verbindet; termer f. darf 
der Vocal des zwciten von ihnen nicht zufiillig und 9. nicht 
das Wort, 	in dem sic sich 	finden, an etwas andercs tinge• 
schlossen sein. 	Stehn sic voran, ist keine Vercinigung der- 
selben miiglich, vgl. dadan. 	So vcrhiilt es sich auch, wenn 
eincr der erwahnten Falk eintrifft, vgl. a. durarun, b. g'u-
dudun, e. limamun, d. talalun, e. g'ussasun Our. von 
g'assun, f, utsusa-bi, 	der .Vocal des Hamz ward bier 
auf s iibertragen; g. hailalun, d. i. mehrerc Mal das Wort, 
„es 	giebt 	keinen Gott 	als 	Gott sagen", 	vgl. 15 arda dun, 
mandadun. 	Tritt aber kciner dieser Fiille ein, 	so ist die 
Vcrcinigung durch Tas'did nothwendig, vgl. radda far ra- 
dada, dan na fur danina. 	Es kommen Zerspaltungen vor 
in Wortern, 	deren normale Form 	die Vercinigung durch 
Tas'did nothwendig verlangte, doch wird so etwas als abnorm 
behandelt und nicht als Norm aufgestellt, vgl. alila-s-sikiPt.t 
„verdorben ist der Schlauch" und la h i h a t cain uhu, „schic 
Auden haben  zusammenhangende Wimpern." 

„Bei 4 a j ija kann man die Zerspaltung (fakku) wie auch 
die Assimilirung cintreten lassen; ebenso verhalten sich Worte 
wie tataealla und istatara." 	, 
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Erkl. 	Verf. behandelt jetzt die Stollen, 	in denen . die 
Assimilirung und die Spaltung moglich ist. 	Bei dem vol.- 
her erwahnten mils die Vereinigung eintreten, aber mit ha- 
jij a zeigt Veil'. die Falle an, 	in clenen die beiden gleichen 
Buchstaben zwci Ja sind, die nothwendig mit Vocalen stohn. 
Hier ist die Assimilirung eingestandenermafsen moglich, vgl. 
hajj a. 	Ist aber der Vocal des einen der beiden ahnlichen 
Buchstaben zufallig wegen eines Regcns, so ist die Vercini- 
gang eingestandenermafsen unmaglich, vgl. la n jahjtt. 	Bei 
Clem Verbtitn, das mit zwci TA, beginnt, kann man die Ver- 
einigung eintreten lassen, aber auch die Spaltung. 	Bei der 
letzteren, und die ist normal, sicht man darauf, dais die zwei 
iihnlichcn Buchstaben zu Anfang stehn. Wer beide assimilirt, 
will damit eine Erleichterung bewirken, und sagt ittag'all a. 
Beide ahnliche Buchstaben sind vereint, dann steht das eine 
Ta vocallos und man setzt das Hamz der Verbindung, um 
die Aussprachc des einen ruhenden Buchstaben zu vermit-
teln. Ebenso ware die Norm der zwci Ta in istatara. Hier 
kann man die Spaltung eintreten lassen, da der vor den bei-
den ahnlichen Buchstaben vorhergehende in Ruhe steht, doch 
kann man auch die Vercinigung bewirken, nachdem der Vo-
cal des ersten der zwei alinEchen Buchstaben auf den ruhen- 
den 	Buchstaben 	iibertragen ist, 	vgl. sat tara, 	jasattiru, 
sittitrun. 

„Eine mit zwci TN beginnende Form wird oft auf ein 
Ta beschrankt, vgl. t ab a jj a nu -1-ci b a ru.2,  • 

&U. Man sagt bei tata'allamu und dergl. tacallamu. 
Eins von den beiden Ta fain wog und das andere wird ge- 
lassen. 	Dies ist Behr haufig, vgl. Kur. 70, 4. 	,,Es stiegen 
Engel mid tier Geist auf ihnen (auf den Stufen des Thro- 
nes) auf und nieder." *) 	 - 	. 	. 

”Die Spaltung tritt bei den vereinigten Buchstaben ein, 
wenn der eine Buchstabe ruhend wig, weil. er mit - dem Pro- 
-nomen nominativi verbunden steht, -vgl. halal tu. Beim G'azm 
mul. ahnlichen Fallen steht (lie Wahl frci." 

°) ar - ruhu ist midi' den moisten Gabriel, doch sagt man such, 
es sei ein Engel, 	den man nicht sehn kann, 	der a:Jer an der Spitze_ 
der Engel stehe, vgl. I3eidhaw i ed. Fleischer zu 70, 4, II. pag. 35G. 
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Erki. 	Wird mit dem Verbum, dessen Mittelradical mit 
, dem Endradical Burch Tas'did vereint ist, ein Pronomen no- 

minative verbunden, so 1st der Endbuchstabe ruhend und es 
mufs 	nothwendig 	die 	Spaltung 	eintreten, 	vgl: 	42,1 al tu, 
halalnA etc. Tritt ein Regens des G'azm vor das Verbum, 
kann man die Spaltung eintreten lassen wie in lam jahlul, 

• vgl. Kur. 20, 83. „Der, auf welchem mein Zorn ruht", und 
4.-ur. 2, 214. „Wer von Euch von seiner Religion abfiillt." 
Die Spaltung des Tas'did ist die Gebrauchsweise der Higl- 
ziten. 	Doch ist auch 	die Vereinionne,  durch Tas'did mikr- am 	 b 	- 
lich, vgl. lur. 59, 4. in der Sure der Gerichtsversammlung: 
„und wer da widerstreitet Gott und 	seinem Gesandten." 
Dies ist die Gebrauchsweise der Tamimiten. 	Aehnlich dem 
g'azmirten 	Imperfectum 1st 	der 	ruhende Buchstabe beim 
Imperativ, vgl. ullittl. 	Man kann auch 1)ulla sagen, denn 
dem Imperativ 	kommt 	dasselbe wie 	dem g'azmirten Im- 
perfectum zu. 	 • 

„Die Spaltung ist bei der Form af`il der Verwunderung 
.nothwendig, die Assimilirung ist auch in halumma noth- 
wendig.", . 

, 	. 
Erkl. Von den Imperativen, 	in welchen beide Ge- 

brauchsweisen 	stattfinden 	konnen, 	vgl. uhl ul 	und hu 11a, 
. weicht man in zwei Fallen ab: 	1) bei der Form der Ver.- 

wunderung afcil, 	da mufs 	die Spaltung 	stattfinden, 	vgl. 
ahbib bizaidin; 2) bei halumma, denn hies legt man die 
Assimilirung als Gesetz lad.  

„Was zusammen zu fassen kb; sorgte, ist vollendet in 
Nrersen, 	die die Gesammtheit des Wichtigen umschliefsen; 
die aufzahlen die Quintessenz aus der Kafija, wie -es erfor- 
dert ein Genuge ohne Mange]. 	Ich preise Gott, indem ich 
seegne den Muhammad, den Beaten der Propheten, der herab- 
gesandt ward; so wie _seine Verwandschaft, die glanzende, 
edle, die fromme und seine Genossen, 	die Erwahiten, 	die 
Trefflieheri.C4 

26 

   
  



Systethatische Uebersicht des Inhalts. 
(Die Zablen bezeichnen die Seiten der deutsche!) Uebersetzung). 

I. Lautlehre. 
Consonantenwechsel, Permutativbuchstaben 383. 
Tas'dtd 399. 	 • 
Hamza 381. 

Wasla 3'81 f. 
Madda 383 f. 
Veranderung von Alif, Ja, WI 387 f. 
ImiIla 371. 
Pause 367. 
Apocope bei Itufwortern 282. 

II. Formen- und Wortbildungslehre. 
1) Das Wort, Grundbegriffe 1 f, 
2) Die Flexion 11. 304. 
3) Das Verbum, seine Rennizie-hem---4-.r., ..:. Sinn 147. 

Seine Flectirbarkeit und Flexion 8 f. 804. 
Transitiv und intransitiv 139. 
Passivbildung 128, beim schwachen Verbum 129. 
Modi 5., Pleonastisches k tin a 7e.. 
Tempora 5. 

Perfect 9.  
Imperfect 9 f. 

Imperativ 5 f. 
Das Ican der Bestatigung im Impirativ und Futur 290. 
Unregelmafsige Verba: 

Defective Verba, 	klina etc., 	laisa, 	(lama 
jakun 75. 
kida, aus'aka 85  f. 

69. 	70. 72. 

`Rol, ihlaulaka 86. 
hab, ta'allam 110. 
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4) Des Women, seine Kennzeichen 3 f. ' 
a. Das Bestimmte und das Unbestimmte • 22 f. 

Das Flexionsfahige and Flexionsunfahige 6. 
Dns Ilexionsfahige Women 8. 11. 	•Flexion 294. 

G. Das Women substa►►tivum.. 
Einfache Form 276. 
Relativnomen und Derivatum auf ijjun 360. 
Diminutiv 355.  
Partieipium activi turd passivi und Verwandtes 225. 395. 
Verbalnomen, 'Masdar 221. 	, 
Plurilitera 376 f. 
Die beiden Declinationen 8. 

. Sehwache Declination 20. 
Genusbezeichnung: 	. 

Fernininbildung 296. 334. 
Num erus : Pluralbildung 267., 	. 

Pluralis sauus 	15 f. ' 	. 
Pluralis sanus feminini 18 1.  
Pluralis fractus 344. 
rinral van vorkiirkbaVen und gedohnten Women 340. 
Dualis 13 f. vom verkiirzb. und gedehnten Women 340. 

Das Tanwin 3. 
Casus 11. 
Defective, Nomin-a, 15S. 159.. 

• Declination - von abun, a h.0 n etc. 12 1. 
3r.erkiirzung mind' Dehnung '338. 
Der Eigenname 3A. 

Seine drei Theite (Name, Zuname, Beiname) ibid. 
Seine zwei Classen (Personen- end' Gattungsmunen) 33. 
Bihlung desselbeti 34 f. 	 . 
Tiebet4rngene, iinprovisirte,. zusarnmengesetzte Eigen- 

. 	. -,natnen , (cue 	Anwtion,• Mischting, 	ganzen 
3iitaen) * 32 f.• 

Decitiation und Flexioi► 	des Nomen 	proprium 32 f. 
• 

c.  
' 	29.8 f. 	, 

Das Adjectivum 248. 
Die Comperativform 242. 

d.   Das Zablwort'.32•G f. 
5) IDs• Pronomen 23. 24. 25. 

a. Per Artikel 324. (45 f.) 
L. Selbstiindige Pronomina ' 

Nominativformen 25 f. 
, Accusativformen 2.6.  

C. Des verbotlene und hervortretende Pronomen p. 2'5, 
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Das nothwendig verborgene 25. 
Das erlaubter Weise verborgene 25. 54 f. 
Das hervortretende 25. 54 f. 

d. Suffixa 23. 
der ersten Person 24 in- der Flexion 210. 211. 

Einschiebung des n vor dem Ja der 1. Pers. 28-30. 
Ausnahmen davon ibid. 

der zweiten und dritten Person 24. 
e. Demonstrativum 34 f. 

der blithe, da, di, ti, to 34. huna etc. 	35. 
das etwas entferntere, dAka 35. 
der Entfernung, dalika etc. 35. 

' hunalika. hunaka, binna 25. 
f. Relativum (das nominale Mausul) 35 f. 

alladi, Olaf 35 f. 37 f. 
man, ma, al 38. 
da 38 f. 
&I 3 9 . 
ajjun 41 f. 

6) Partikelu, das sie unterscbeiande 5. 
Aehnlichkeit des Flexionsunfahigen mit ihnen 6-8. 
Unflectirbarkeit 10. 
Prapositionen, s. Syntax. 
Gonjunctionen (das ..partikelartige Mensal) 36. 

Vgl. Syntax. 
Interjection, vgl. Syntax (Verwunderung, Frage etc.) 

III. Syntax. 
.... 

1)  Begriff des Satzes und der-IlLorhaup t 2. 
2)  Das Nomen und seine Casus. 	 - 

a. Nominativ, Casus des Ile a 118. des Mubtada' 49. letzte- 
res anders nach inna und den verwandten Partikeln, wo 
dasselbe in den Accusativ tritt 87 F. 
Das Habar im Nominativ ausaahmsweise, 	auch nach 

Negationen 77 f. 	. 
b. Accusativ nach kana, zanna u. s. w. 67 f. 

nach kada u. s. 8. 82 1. 
nach den Partikeln ml, In, lata, inna 76 f. 
des Mubtada' nach inns und dessen Verwand_ 

ten 87f. 	 . 
. zum Ausdruck des Zeit 155. 156. 

des Maafses 183. 
des Orts 155. 15". 
des Zustandes 170. (Hal). 
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zum Ausdruck , des Mitseins, 	besonders nach 
wa 159f. 

des Motivs 153. 
der Specificirung, Erhiuterung 

(Tamjlz) 182. (Vertretung 
desselben durch min 184). 

nach illi s. d. 
in der Sifa 223. 

c. Genitiv, wodurch er hervorgerufen werde 3, 
- 	des Habar 79. 

der Iditfa 194. 
der Sifa 228. 
nach Priipositionen s. d. 

d. Vocativ 271. 
e. Anordnung der Namen im Eigennamen 31 f. 

3) Adjectiv 248. 	 . 
der Comparativ 178. 183. 242. 

4) Das Zahlwort 326. 
5) Das Vetbum: 

Das Imperfectum nasbatun (Subjectiv) 304. 
Das Imperf. g'azmatum 312. 

6) Das Pronomen! 
Das selbstandige darf nicht stehn, 	wenn das Suffix 

stehn kann '/6. 	Ausnahmen 26 f. 
Anordnung gehaufter Pronomina suffixa 27 f. 
Hikaja 332. 

7) Der einfache Satz: 
a. Subject und Pritdicat, Mubtada' und Habar 49. 

Das Subject (ibtidir) 49 f. 
• Das Mubtada' 49. 

mufs determinirt sein 57. 
wenn es indeterminirt sein konne 57 f. 
wend es dies ist, steht es nach dem Habar 62., 
°wann im Accusativ 87 f. 

. Wegfall des Mubtada' 66 f. 
Das Haber 52 f. 

Stellung desselben (gewohnlich nach) 59 1. 
seine nothwendige Voranstellung 62 f. 
im Accusativ, 	besonders 	bei 	kana 	etc. 	67 f. 

kada etc. 87 f. 
seine Stellung in diesem Fall 70. 72.' 
und in negativen Sittzen 71. 
das pleonastische kana 73 f. 
kana weggenommen 74 f. 
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Accusativ nach ma, la, lata, inns 76 f. la zur 
neinung der Gattung 100. 

Ver- 

Zarf als Haber 55 f. 
Genitiv des Habar 79 f. 
mit- einer Priiposition 55 f. 
im Nominativ 87 f. 

Mubtada' und Habar im Accusativ nach zanna etc. 107. 
Ausnahmen 111. - 

Drei Objecte nach ia'a, 'aims etc. 115. 
b.  Verbum und Fa'il 118. 

Stellung des Fail' 119. 141. 	142. 
VerhHltnifs des Numerus zwischen beiden 119. 123. 

' Verlailtnifs des Genus 121. 
das transitive Verbum mit dem Accusativ 139. 
das intransitive erfordert die Priiposition (s. d.) 
zwei Verba und ein zugehoriges Nomen 143. 
Zuriickhaltung des Regens vom Regime durch emit 

nomen 1S S. 
ti echsel des Nominativs und Accusativs 135. 

Pro- 

c.  Verwandlung des activen Satzes in den passiven 128. 
Das Maf` iil bihi 128. 
Das Maria, seine Stellung 124. 

. Zarf und Masdar an Stelle des Marti' bihi 130. 
8) Complemente. 

a.  des Nomen: 
Idafa, i9i f. 	Wegfall des Nan 194. al 197. 
Construction bezuglich des Genus 197 f. 	' 
nothwendice and wortliche Annexion 109. 
Annexion dem Sinn° nacn---rati-- 
haitu, id 200 f. kiia, mita 202 f. qua. 203-.-1ad. 

mac e. 205 etc. 
an das ja der ersten Person 210. 

ao4.. 

Hervorhebung 286. 
Das Nomen actioni's und seine'Rection 212. 
Das Nomen agentis und seine Rection 216. 	• 
Sifa 228. warm al stehe 230. 

b.  des Verbum (allgemeines Object) 147. 
Arten desselben 148. 
Verlailtnisse des Masdar hierbei 148. 
nach ida 202. 

9) Negativer Satz (vgl. Conjunctionen) 
ma, 	la, 	lata das Mubtada' 	vernichtend  und 	wie 

construirt 76 f. 80 f. 
kiina 

Ausnabmen 77 f. 
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. 	 , inna etc. 	9:5 f. 	 . • 	• 

zfila, 	bariha,. fati'a, 	infakka, Aftma •mit wirklicher oder 
1 1 	 vorauszusetzender Negation setze 	des Haber in 

den Aceusativ .68 f. 
1‘0) Interjectionalsatz. 	 • 

Verviunderung 232. 
ni`ina, bi'sa and Verwandte-s 236. 

Schwur 91. 	• 
Ruf 271. 278. 288. 

mit Ja der ersten Person 277. 
ii 	 Apocope beini Ruf 282. 

Hiilfeschrei 219,  
Warming 286. 

• Anreizung 286. 
Klage 280. 	 . 

11) Fragesatz, mit la ,106. kam 331. ka'ajjin 333 kadft 331. 
Antwort 121. 142. 

_ 	Wegfall des Mubtada' and Habar in der Antwort 63. 
12) Anreihung: 

Des Appositiv <at,tribi!) 248.; Verhaltnifs im Is'tigal 138. 
Verstarkung dumb nafsu etc. 255: 
Relativsatz, alladi etc. 322. 	 • 

Sila durch. al  41.'(a1 besonders 45=47) ajjun 41. 
Sila beim nominalen Mensal 39 f.  
Wegnahme des Anfangs der Silt 43. 	• 

Copulatiirsatz (` ad) 259: (vgl. Conjunetionen). 	• 
durch Copulativpartikeln 261. 

Adversativ oder Restrietivsatz (vgl. Conjunctionen). 
Bade! (Perinutativ) 269. 

13) Partikeln: 
• (I. Praepositionen 185., bei intransitiven Verben 141., wane sie 

ivegfallen 'Omen 141-. `adil- 169. 'ala 111. `an 191. (`atifi 
. 	187.) 	bi 	189. 	191. 	192. 	fl 	189. 	ken. 	169. 	has'a 	169. 

hatta 	186. 	1137. 	139. 	ila 	189. 	ka 	186. 187. 	191. 	192. 
kai 185? la'alla 185. hula. 186.. Ii 189. -matt' 186. 	min 
188. 191. 192. mu.d 186. 187. 192. unman 186. 187. 192, 
rubba 186. 187. 	192. 193. to 186. 	187. we 	186. 

L. Conjunctionen: 
copulative p. 261. 

w a 261 f. 
fa 262. 267. 
summa 261. 
hatta 265. 
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- 	 . 

am 263. 
au 261. 	 - 	 - 
an 36. bei `asa etc. 84 f. nach an ma-  stellvertretend fur 

ein ausgefallenes traria 75. 
anna 36. 
kai 36. 
ka'anna (vergleichend) Mubtada' im Accusativ, Lfabar. im 
- 	NOminativ 87 f. 

disjungirende: 
lau p. 36. 318 	nach lau flat kana aus 75. 
i Ha und das feminine Verbum 122. 	' 
Mt und verwandte setzen das Ausgenommene in Accusa- 

tiv 162. (gairun etc. 166.) 
opponirende: 

bal 261. 265. 
b al und lakin 	heben die Rection der Negation auf, 	so 

dafs nicht der Acccus , sondern der Nom. folgt 79. 
lakinna setzt das blubtade: in clerk .Accusativ, das Habar 

in den Nominativ 87 f. 
negirende: 

, 
	

it allgemein 261. zur Verneinung der Gattung 100, 
ma 36. (vgl. negativer Satz). 

Wunsch und Besorgnifs bezeichnende (vgl. Intetjectionalsatz): 
. 	- 	lau 36. 	318. 

laula 220. 
lauma 320. 
amma 320. 	 .. 
laita, la atta a etzen das Nomen in den Accusativ, 	Ha- 

bar in den Norninativ-sT-t- 
affirmative: 

in 96f. 
Anna, inna Mubtada' in den Accusativ setzend, Habar in 

den Nominativ 87 f. vgl. 91 f. '  

wann inna, wann anna 89 f. 
la in solchen Satzen. 
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